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ERSTE ABTHEILUNG.

Anatomie und Physiologie.

Descriptive Anatomie
bearbeitet von

Prof. Dr. W. KBAiiSE in Berlin.*)

i UUgmiUm,

1) B a r d e 1 c heil . K. von und H. Ha.ockel, Atlas

i-rr topogT.iplii-^chi'ii \n;>t<imi<; d<s Mensche n. 8. Jena,

lif* Fig ii'hst Krl 2) Bardelebfii. K. von, .los.

Hml. Anat. Anz. Bd. IX, No. 24 n. 25. S. 773- 77fi.

— 8) Beaunis, H. et A. Bernhard. Nouvenux oU'-

Br-ate d*anat«inie descriptive et d'embryologie. 5. «'-dit.

Cktierem. rt-fond. 8. Paris. XVI. et 1072 pp. Avec
V»7 fig. et 8 pl. 4) Rcsta, R., Anatinnia et fisio-

äTia comparate. 8. Milona. VII. e 218 pp. Config. =
Bever, H. G., Ubservations on normal Growth and

iMrelopmeot of t^o bumaa Bo4y under arstematizcd

Esereise. Report of tbe (Akf Bureau of med. and surg.

N»Tv. I«y3— 1893. Widdngton. p. 141-160. —
* Bloycr. \V. E., The eomparativc Anatomy of the

«'trild and the Adult. Eclect. med. .Tourn. Cincinati.

VoU UV. p. 161-170. — 7) Boas, F., The Corre-

latioo of anatoroical or physiological Heasurcments.
\mer. Anthropologist. Washington. Vol. VII. p. 818—824.
— 8t Bonnier. G., L'anatomie e.\ptrimentale. Revue
— .?Dt. 1R93. T.LII. No.8. p. 225-230. 9^ Brass,
». . Atlant«? di embrioiogia c di aaatomia topogrulica

i- [!' aomo. Tmd. iLal. suU' ultinu tedesca. 8. Milano.

— 10) Brodie, C. 6., Diasectiont flhistrated. P. 8:

Head. Keck and Thorax. 8. London. — 11) Broesike,
«> Df-r rrr nschlicbe Körper, sein Bau, seine Verrich-

..ngt-n und -.fine Ptleijc, nebst eiiu'in .\nliang'- Die erste

H ilf»- h^i plötzlichen l iifülli n. .Mit bosotiderer Berück-

-ichtigoog des Turnens gemeiofaaslich dargestellt 8.

BrrHn. XT u. iSSSs. IßtlieFig. — 12) Derselbe,

*) Die Ofteotogfe und die Zähne sind von Prof,

Jak*wb«idit 4m »t—u« ItedicU. ISM. M. I.

Lehrbuch der normalen Anatomie de.s nicnscbiichcn

Körpera. 4. Aufl. XU u. 778 Sa. Mit 50 Fig. u. 2 Taf. —
18) Browning, W. W., Remaiks on Teacbinv of

praetirnl Anatotn\ . Rrooklvtt med. J.iurii. Vol. Vlll.

p. 3'2'J-341. 14,,. Brunetti. D. L., I ne loi ana-

tomii|ue. Comptes rend. de la -i c tion anat. du XL e im-

gres inti-rnat. des .scicnces med. ä Korne. Arcb. ital. de
hiol. Vol. XXI. F. 2. p. Vll.-Vm. - 15) Carui,
.1. V. aud II. Blanrbard, Remarques sur la nomen*
claturc iooIogi<iuc de Franee. T. XIX. No. 8. p. 124
bis 12fi. Ifi) Chapin. II. D,. A Pl.itj of infantile

Measnrem.'tits. Med. Ri'cord. Vul. X.X.X.WI. No. 21.

p. ('.4;i t;.jl. 17} Derselbe, Dasselbe. Brit, med.
Joum. No. 1761. p. 708. — 18) Le XI. Congrea inter-

national des scienees m^dieales. Seetion ^Anatomie.
Archives italiennes de binlopc. T XXI F. 2 et 3. —
II») Cooke, T.. The Teaching of Aniitomv. Med. Times
und <iaz. London. Vol. XXII. p. 621.' — 20J Der-
selbe, The Teaching of Anatomy, the Situation revie«

ved. The Lancet. Vol. II. Xo. 8705. p. 558—559.
2 1 ) E 1 1 i s , H Man and Wonun. A Study ofhuman

secondary sexual Charactcrs. 8. London. 428 pp. —
22; Emmerich, Einige.s aus dir üesehichte der Ana-
tomie in dem 16., 17. und 18. Jahrhundert in Nürn-
berg und Altdorf mit Demon.stration v<in Orii;inaUerken

aufl jener Zeit Bericht über die Vetaamml. deutscher

Naturforscher in Vfim. Bd. II. Abth. S. S. 897—899.
- 23) Encausse. (!., L'anatomi« phil(i--'phi'|ue et s.-s

divisinns, precedoc d'un e.ssai de cLissilicatinn im tliodi'|ue

des seienees anatomiques. Thrse. 4. Paris. 130 pp.— 24) Engel-Reimers, J., Die athletische Körper-

tum. Jahresbericht d. Staatskrankenanstalt Hambuig.

Waldeyer in Berlin bearbeitet
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2 Krause, Dbsci

Bd. in. Jahrgang 1891—92; 1894. S. 888—444. —
•.'.'>: l'agaii. I'. .1., rolloftiv»" InvesligaliiMi in thn ana-

U»inical Uepartmoiit of tli«; callioli«" Ünivcrsity mtiiical

School. Transaut. of tlic Aoafl. of M. d. of In land.

Voi. XI. p. &08-518. WiUi 5 figs. — 26) Fawcett,
E. , Anatomieal Notes. Journ. of anat. Vol. XX?IIL
y. 4. p. 404 4f)5. 27) Fisolirr, M., Rulcs ofNomen-
-!lature adopted b_v tlii' Intel national /.onlnpcal Congrt'S'S

licld in Mi>scou in \>'.*-2. Amcr. Natural. Vol. X.W III.

Nü. :W5. p. !t:'9 934. 28) Forbes, II. 0., A Uaud-

book t<i iLu l'rinuilo-. s. London. Vol. I a. II. 490 pp.— 29) Fritsch, Beiträge zur Keantsus unserer

Körpcrformen. Zeitscbr. f. EthnolOKie. Bd. XXVf. H. 1.

S. •>3— ?>2. m «iuibcrt. .1.. .\natoinie et ],]iy^\o-

lu^k aninialcs. Kludc .sporialo do rhomtno. S. I'.iris.

XI und 400 pp. Avec fig. — SO.i Hainen aide. <i..

Programmes, dpreuves prntiques et d bisiologic com-

preoant les questions pos«-cs ou deusicme examcn do
d<iitora1 en nirdf.inc. 8. Paris. — 81) Harri sou.

.Ml'-n, MorpliolofTV a> a factor in th«» study «f disi rise.

.Med. News. Vof. L\V. \n JJ. p. .'iS't - .-»'.»a.

32) His, W.. r.-liiT iiircl',,ini>i-he <inu)iivorj;iiiiL'i' liii''-

rischcr rorMiculiilduiij:. \icli. f. .\nat. u. I'!i\ -ii>lig,

Anat Abtb. H. 1 u. 2. ü. 1—80. (Katwickcliugä-

geschiebtlieh.) — !)3) Bolden, L., Manual ofthcDLsaec-

tion of thc htinnn Hodv. <".. |>iit. ri'visi.'il bv A. IIcWBOD.

..H. I'liiladi lpli. .sO;ipp.'— Holl, .losofihrti. Wiener
klin. Woch. .lahr^'. yil. N... :S0. 14 l^.s. 3.5) Hohnes.
U.. A Study of Child Uruvth bciug a Bcvicw of thc

Work of William Townsend Porter of St. Louis. New
York med. Journ. VoLiX. p. 417 423. 3«) Hyatt,
A., Bemarks on Schulzc's Svsti m of de^eriptivc Terms.

Amer. Naturalist. Vol. .\.\Vlll. Xo. 329. p.3r>1>-37'.>.

— 37) Junker. II. Beitra;; zor Lehre von don <io-

wichten der mrn^jcliiifhoi] i'r^ no'. S. MÜDchencr med.

Abbandlm. 1. Reihe. IL XX. 34 Sa. — 3d) Der-
selbe, Dasselbe. Mfineb. med. Wocbenschr. <Scb1uss.)

.lahrg. XX.WI. No, 44. <<r,1> 9.12. — 39) K.-iller,

W.. The Te.ieliintc Anat'.iiiv. N'ew York i)o:'<l. .Nuirn.

\<'l. L\.
i».

2s;i 2'.n. 40)' Kosniow-ki. \V.. ['«'hiT

(Jcwicht uud Wud».-* der Kind» r d« r Armen in Warschau.

Jahrb. f. Rindcrheilk. Bd. XX.XIX. H. I. S. 70—

—

41) Kostanecki, K., Wykladw.stfpny pny obivcin

katcdn* .inatomü opisowei univ. Krakowie. Krakowie.

Przegl! Lckark. N... 40. 47. 20 pp, (Polnisrh.i

42) Kotchetoff, Olga. Kurze plastische .\nat<inii(; für

Anfanger. 1893. S. .^t. P. trrsburg. «2 S.S. Mit ß2 Taf.

(Rosnscb.) — 48) Lang, A., Lehrbuch der vergleichen-

den Anatomie. 4. Jena. 4. Tb. Mit SSO P5g. —
4'r Lasknwski. S., Prfsentation d'nii atl.i- ii'onofjr.i-

phiquc d'an.itomii' normale du ci'Pp.'s liumain. <'>iiiiplrs

rendus de la .sect. anaf. du II. cungri's internat. dib

scienccs med. .i Home. .\rrh. itaL de biol. T X.Xl.

P. 2. p. XVI. — 47) Ledns, E., T«ite d- U phv bio-

nomie humaine. 8. Paria. 447 pp. — 48) Meeb, C,
Volummessungen des menschlicben Körpers und seiner

einzelnen Theile in den \erschiedenen .\lliTs>tufen.

Zeitschr. f. Biologie. Bd. XXXI. II. 2. S. 125 147. -

49) Mehnert, E., Bericht über die Leiehenmes-sungen

im Strassburger anatomischen Institut, ischwalbe's mor-
phologische Arbelten. Bd. IV. H. 1. S. 1—29. K. 8 Fig.

.^O) Mclzer, W.. Zur Iloniologii: d'-r mi n^chlichcn

Extrrniitätfti. Internation. .MMnat*-selir. f. x\nat. Bd. XI.

II. 4. S. UU 21.'. M. 1 Fig 'A) Popper. W..

Intr.iduetory IJemaiks at Ihe Op, ning of Ihe Wisl.ir In-

stitute of .\nalomv and Bil:•log^ . L'nivi rs. ni< d, Maua/.

Philadelphia. 1898—Ü4. Vol. VL p. 569—572. - 52)
Poirier, P., Trait^ d'anatomte humaine. 8. Paris. T.f.

P. 2. Arihrologio par P o i ri e r. Di'vi loppeiiient et Iiisto-

logi- par Xieolas. p. 531— 7SS. A\ee 140 Ii g. T.III.

F. I .^\>irmi ncrvcux parCharpy. Ktnbryologic par

Prenant. Histologie par Nicolas. SlOpp. Avce201t)g.
T. IV. F. I. 892 pp. Arec 158 fig. Crabe dtge.stif par
T. Jonnescu. Developpement par A. Prenant.) —
hS) Porter, W. T., The Relation betwcen the (irowth

•nvB Anatovib.

of cbildren and their deriTation (rom the phrsieal tjrpe

of their sex and age. Treati.ses of the .\cad. of sciences

at >(. !...ui<. Vol. VI. No. 10. p. 233- 2.M). No. 12.

p. 21'.;! :!SU. Wiih Tablets. — :A; K icher, I'.. t"aii..n

des proporlions du Corps humaii). 18!»3. 8. Paris. 9<">pi».

Aveefig. — 55) Riebet. C. Poids dueervi au, du foie

et de la rate. Areh. de physiol. T. VI. No. 2. p. 232
— -245. — 5<0 Rossi. U.. .^u aicune anomalie anato-

miche nei nonuali. Arch. di psiehiatr. V<d. XV. F. 3.

p. 291- 292. .')7i Rüdinger, N.. fursus der topo-

grapiiischi n .\nat. ii i<\ 3. .Vutl. 8. München u. Leipzig.

Vlll u. 221 Ss. M. 79 Fig. (Die 1. Auflage erschien

1891; und nach diesem rarfolfte ist es wohl onndthig,

etwa.s über die 3. Auflage des \\ < rk(!iens liinzuzufügeu.)

— .'»8) Der.selbe, l'rii'is d'aiiati'inic tiijii«[)rapbi'iue.

Kdit. frane. avee notes vi aiiditimis \>:ir Paul De II» et.

8. Paris. 2G2 pp. 59) Hyder. .1. A., Thc eorrela-

tions of the volumes and surfaci s of organi.sms. Con-
trih. of Ihe Zool. Laborat. of the Uoivers. in Pennaylv.
Vol. 1. No. 1. p. .«J—86. Wifhonepl. — 60) SchSfer,
K. A.. '.'uain's Klements of .Vnad'iny. 10. rd. S. I.i.n-

ilr.n. V..1. III. P. III. »irgans of Wenses. IGäpp. With
178 tig. ~ fil) .^hiels, (i. T.. A Plea for the proper
Teacbiug of Anatomr. Journ. of the Amerie. med. Assoc.
in Chicago. VoL XXIII. p. 110-112. - «2)Schwalbe.
(r. u. W. Pfitzm r. Varielati-nsta'istik und .\nthro-

iMdMgi,.. 3. .Mitth. .Morph."!. Art.. Bd. III. II. 3. 459
bis 490. (.Muskel- und « i. lassv an. l iten.) ('.3) .S ni i ( Ii

.

Kiliot, An .\ecount (.f s.'me rare .N. ne aud MuscIc .\to>-

malies with remarks on their »ignilicance. Journ. .1

anat. Vol. XXIX. P. 1. p. 84. — 64) Sernow, W..
Handbuch der beschreibenden Anatomie. Bd. III. Ana-
tcmie des N.'rvensvstemH und der .'Sinnesorgane. 4. Aufl.

.MosLiu. lSlt3. S. 749 10S8. M. 100 Fig. (Russisch. !

— Ci.j) .<,.iieh:"n . I" . A [dea f.>r a melhodieal-writ!> n

(extbook of aoatomy. Medical News. Vol. LXV. No. 20.

p. 589—542. 66) Staurengbi, C, Concetto. tec-

niea, ecr. d. il' Anaiomia topografica. Bolletino della

societa di sei. rize nudiehc. Vol. V. F. 9 e 10. p. 4.'>7

-".')74 c 522- 540. 07) Stern.-. Ilaiülformen und
llaiidliDieii. Voss, Zeitg.. Sonntagsheilage. No. X-XIX.

338. - (;S) .Sns,'idorf. M,. Lehrbuch der verglei-

chenden Anatomie der Hausaäugethierc. Lief. 4. 8. Stutt-

gart. Mit 58 Pig. — 69) Derselbe, Anatotniscbe
Watidtaft In, 1, Link' Seitenansicht der l.atre der Ein-
geweide in «leii gn.ssen Leibesböhlen d.s Pferdes. 8.

Stuttgart. 70) Tarenetzki, A. ,1-, Vorlesungen

über normale Anatomie. Tb. II: Vorlesungen, durch-
gesehen vom Autor, gesammelt von Voppel u. K.
Parskim. 8. S*, p. t. r^b, 125 .Ss. (Russisch.) —

•

71; Testut. I,.. Trait. d.inatomie humaine. 2. edit.

s. Pari.s. 3 V..ls, \vee 1792 lig. - 72) D. r selbe.
Trattalo di anatomia. Traduz. itali.an.a. 8. Torino. t on
lig. 78) Thomson, A., Fiflh annual Report of the

committee of coUective iBvestigation of the Anatomieal
Societv of Oreat Britain and freland fbr the year 1898

04.' .lourn. of anat. Vol. XXIX. P. 1. p. 3.'. r,o. —
74 Tschaussow, M. I)., Ti.pogi-aphisehc .Viiatoniie des
ui'^iisehlioh^ Ti Hal.scs. 2. .\utl. 8. Warschau. 14il Ss.

M. 19 Fig. (Russisch.) — 75) Tschokotoff, J. J.,

Kurzer Ours der topographischen .Anatomie. 2. Aufl. 8.

Kiew. 87 Ss, M. II T.if. (Russisch.) — 76) Vinci,
Leonardo da, L"anatomie. Manuscripts .d dessins in-

•)<lit.s ripn-diiils en facsiinilit.'. Texte italicii et 1r,i-

.Ineiiiiii fr,iii.,;iise. Publies par T. Sabachii i k off,
Transci iptii.n et notes par ti. Piumati. 4. Paris. —
77) Virchow, B., Morgagni und der anatomische (le-

dankc. Rede geh. SO. Marz auf dem XI. med. Congr.
zu Rom. S. Berlin. 19 ."^s. — 78; Der.selbe, Daaselb.-.

Wiener med. PresAC. No. 15. — 79) Derselbe. Das-
<*ell.e. .\erztl. Centralanzoiger. Jahig. IX. No. 21. .'s. 101.
— 80) Derselbe, An Address on the influencc of
Morgagni on anatomieal ihougbt delivcred at the elc-

venth internal, med. Congress held at Rome. March 30.
Trauslated by L. Wolfaohu aud rev. by the Autbor.
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Kbaüss, DBSORipmB Ahatomib. 8

Uaeet Vol. I. No. 3684. p. 843-840. - 81) Wie-
dersheim, R., Zur Geschiebte der Anatomie. Rede
bei der l'ebergabe des Proteetorats. 4. Ftcflmrg i. Er.

^4^4. — 82) Witkow-ki. G. .T.. Memi-nto d'anatomic:

)•'til^ moyens mncuiouiquo?. 8. Paris. •! Vol. Avcc
'.''>> flg. S3') Derselbe, Dasselbe: OstLulni:iL.

anhr'.li-'^ne. mvologi.'. .iiig>'iologie. 8. l'aris. 401 pp.
3»>S flg. — 84) Wolkow, A., KurzgefassUs Hand-

b-jth der topographischen Anatomie (bearb. von Riebet,
Tillaax, Borrow, Sernow und Tafenetzky). 8.

.<t. Petersbu.v ls;<?.. III u. 4.*)4 u. in Ss. .M. 10 Taf.

aas dem Atlas der ciiirurgiäcb. Auatomie Pirajuw'!>.

.Raisiaeh.)

Ueber die allgemeine Orandlage der Ausbildung

•irr Anatc-mi' ?u einer Wissenschaft hielt U. Vir-

••liow (~~) auf 'i'.-m int' fnationalen mcdicinischiii ("on-

ptsic in Rom eine Erull'uuugände, in der Morgagni'»

Vtrffienste bemgeboben werden, oad ans welcher einige

fir di - Gr-Schichte der deseriptivcn Anatomie
ir.t<Tessanttf Sätze hier folgen. Im Abend lande waren

•.-i subächst die Mönche, auf welche die zu Eudc des

«iften Jabriiunderts iaportirten Ideen mtid Erfabringen,

hiopts-Vblnli \.-,n S-ilemo, dem i-igontlii-li'^n Firibniclis-

• nc, her, ubergingen. Die Medicin der Münche wurde

aber oatargemSss wieder die alte Humoralpathologie.

ffippokrat''s und (iab n wurden von der Kirch«' fürm-

lifh anerkannt, und deren I.'hrsätze wurden wirkliche

D-igmeo. Die Iniallibilität üaleu's eiucrseits, das kirch-

Sicbe Verbot, Seetfonen Tonmaehroen, andererseits,

tuehtcn durch swei Jahrhunderte ein weiteres Port-

schreiten der Mediein auf wissenschaftlicher (iruiidlagc

'runöglirh. Erst im Beginn des 14. Jahrhunderts er-

birttea Mondioo {o Bologna und nacb ihm aoeb einige

Andere die Erlaubniss. menschliche LHchcn zu zerlegen

und me ikna Schülern zu demonstrircn. So gab es in

lulien scboD xn einer Zeit Anatomen, wo man anderswo

4ie9e Specialität ooeb gar nicht kannte, und die ita*

üeniacben Universitäten, besonders Bologna und Padua,

waren das Reiseziel vieler Studenten aus den nordischen

Uadem. Unter diesen befand sieb auch Andreas Vo-

^u>. drr .ils Professor in Padua (1537—1544) zu

*UKr Bed<utun^' t'tlangif. die es ihm emiiiglichte, den

<rUab<.>n au die lulallibilitiit Galen\ für immer zu vcr-

^iditCD und der Anatomie flr alle Sieiten die Stellung

-iner grundlegenden Wi.ssenscliaft zu erobern. Doch

war seine Anatomie nicht im Stande, die Ilumorat-

patbologie zu beseitigen. Den ersten AngriH auf die

Krasenlebre maebte Tbeopbrastus Paraoelsns, ein Zeit-

genoane Vesal's. Seine Gegenlehrc, hrvlb natnraü-itisch,

halb apiritualistlsch, nahm in deu Händen der Nach-

ftlger einen fiberwicgend mystiscben Charakter an, und

«i ist schwer su sagen, was aus dieser, freilich alles

r* '.rrRriti-ch'-ri entkl< idi tcn. dafür aber dem willkür-

uchättu Subjectivismus preisgegebenen Lehre für die

Mediein benrorgegangen sein wOrde, wenn nidit zu Be>

p'nn des 17. Talirhunderts William Hanrert der als

.'^:ud«nt nach Padua gekommen war und unter der

Leitung von Fabiicius ab Aquapedente die Kinnch-

tangen der BlutgelBaM und des Henens atudirte, die

Ldtre vom Blutkreislauf begründet li.ittr. Den Schlass-

steia in dem Gebäude Hanrey's setzte nach ihm Marcello

Malpigfai, indem er mit Hilfe des Microscops den CapiU

laritreialanf entdeckte. So war ao die Stelle der Humo-
ralpntliologie eine Hiinntopathoingie getreten und eine

Hiclitung der Fun>chung begründet, an deren Ausge-

staltung und Umbildung die beiden nachfolgenden Jabr-

hunderte gearbeitet haben und die nooh jetzt niebt

völlig zum .Abschliiss gelangt ist.

Durchaus neu und originell sind die \'urschrifton, welche

Souebion (€5) giebt, wie ein Handbuch der Ana-
tomie abzufassen sei. Alle fiberflOssigen Worte,

Bemerkungen, .Au.scinandersetzungen sollen wetrbleibcn.

Jedes Organ, wie es auch hcisseu müge, aoU genau in

derselben Reihenfolge nacb Sj-nonymik, Anzahl, Dimen-

sionen, Lage, Richtung u. s. w. u. s. w. abgehandelt

werden. Verf. glaubt nicht, da.^s dab' i <Ite Siudirenden

Vor der trostlosen Monotonie erschrecken würden; immer-

hin wäre es interessant zu sehen, wie wohl eine Be-

schreibung z. H. des Gehirnes sich bei dieser Methode

ausnehmen würde. Hiervon abgesehen, lässt sich be-

haupten, dass die Verfasser von Handbüchern im All-

gemeinen ziemlich selbstindig zu bandeln pfl^n.

Ki ll M'hr merkwürdige Thatsachc hat Hiebet ('»'})

gi-lundLij, d.i'-^ iKirnii-h dns (ii'wicht der I.cber b<>

Säugeni proportional der KürperobLTflachc sei; ganz

streng seheint dies fi«ilicb aus R.*s Zahlen nicht zu

folgen. .Tedenf ill- gilt sie nur für Individuen derselben

Speeles, nicht auch für verschiedene Arten. Es kommen
Gramm Leber auf jedes Quadratcentime tcr Körperolier-

fliebe:

Mensch .... O,'«.')— lO.-'H)

Hund 6,0 — 6,7

Schaf 5,9

Schwein .... 63 — 6,8

Hiiid 9.0 — 0.4

Seltenere Varietäten, die sieb über mehrere

Systeme erstrecken, wie sie so häufig in derselben Leiche

vergeseltschafUt gefunden werden, sind ara besten unter

dieser Rubrik lii'T ziisamnii-nzn-stellen. beselireibl

Suiitb (63) einen M. pi^o-uucinatus, der einmal zur

Beobachtung kam, ebenso ein H. peronoeus r{uartn.s.

Der M. gomollus supcrior wurde einmal vom Nerv- n

des M. quadratus femoris versorgt. Ueber Anomalien

dea Plans bradiiaUs ist das Oiigbal su vergleichen.

In einer ausfDhrlieben ErBrterung über die ana-

tomischen Kenn1ni--M' und Verdienste von Leonardo da

Viiiei, .Mieli< I Angelo, Man- Antonio, KafTaello .^anti,

Tizian u. A. zeigte Holl (34), dass der crstgeoauute

Kfinstler nicht nur dem Becken seinen richtigen Nei-

gungswinkel gegeben, sondern auch absichtlich den

Schädel in einer mit der heutigen deutsehen Horizon-

tal ebene zusammenfallenden Aufstellung abgebildet

hat. Die Anatomen waren wobl früher geneigt, die

Jocbbogenlinie als horizontal aiizic^ehen : um so .nnf-

fälliger ist es, wenn iu Frankreich nuch heute .Schädel

und Beeken so boscbrieben werden, wie sie als PrS-

parate auf den Tisch stehen würden.

II. AaataHlieke Tcebnik.

1) De Angelis Mangans, G., Tecnica dolle

anfupste desunta in parte dalle lezioni del Profc^sore

1'
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4 Kbaus£, Descbiptive Akatomie.

A. I'f li vii.-. ISii:;. Mil.in,. S. 184 pp.
I'az/.aiiella, V.. Nuow m. todi. \»-t la mUurazionc
de! diamctro trasverso de! baciiio. Annales di ostet.

Milano. Anno XVI. p. 479-486. Coo 8 taT. — 8)

Bergonxoli, C. L» formaliiiB. Bollett. d. coli. d.

nalur. Anno XiV. \ .. 7. p. 81-83. 4 Drr-
sclbf, La forinaliii.i iju,il<! iikzzo di >\iiiS(rv.uioiit: e

dl induritneiito dei prepirati .ui.itomioi. Holkttino

scieutifico. Anno XVI. F. 1. p. 18—21. — 5) Der-
selbe, Daaselbe. IttTUta lUluma delle seieoie lu-

lurali. Anno XIV. No. 7. p. 81- S3. - fi) Bloch-
maiin, F., Ma iv>mnabeii in Lelirbilcberii. Bii4o-

t{i!,rlirs Ccntralhlnt; Bd. XIV. N.'. 3. S. fll-a^.
~) Blum, Formal als ('ins.^rvinuigsnüs.sigkeit.

Bericlite di r Si nckenherp.vclK'n naturforschcndeii Ge-

.Seilschaft, ü. 195—204. — 8) Busch, UebcrdeoAus*
guss der mensfhllrhen Schädelhöble mit eretairenden

Nassen uod 'ib^ r '1 1< Vr itiiiltniNS der ScbSdelcapacität

zum TTirngewicht. Verhandl. d. Deutsch, odonlol. ^ies.

Bd. V. H. 4. -.'.V.' 265. — 1>) Bcbierre, C,
Moycn de conserver l'itnagc exacto du cerveau et des

autres organes du coips. Monitore zoologico italiano.

Anno V. No. 4. p. 73. (Durch Thotographi«-.) —
10) Ehlers. E., Mit Formal ronstnirte Fische und
wirbelli'sf Thien?. C mi^^ rxinm^^ vou ' i<'hirndurrh-

scbniUcu von Säugt-rn n.uh 'In lirfri« rmctlmdo. Vlt-

haodl. d. Deutsch. -ivA. <;.-.s. auf d<r 4. Jahnsvurs. zu

MHnehen. S. 92—98. — 11) Gil, Ii M.. El arte de

anbabamar. Con an prolof^o del Rodriguez Mendez.
s. Malaga. l.'>4 pp 1-: Hayn es. .1, A pr

tical <iiii<li' fiir Bi iriinn r-. "f l)i'«s ctioii of tli<- huuiaii

Body. 8. N(w-Y..rk. is;t;5. l->3 pp. l.T Hüll.
M., Ucbi-T die bildliche Dai-stfllung der Lage des

mensehliehon Beckens. Ein historisch-atiatomiseher Ex-
curs. Festschrift d, K. K. Uni\ersit;it in Grai. 4.

17 Ss. Mit 8 Taf. — 14) Inibecillu>.. H,, Der Proscetor

in der Westentasche. 8. StrassliurgiT Soi tionstechnik

in Versen. Stras.sburg. — l.">) Kauffmann. <", .1 .

A moditied Method of exaniiniii^- the e.idaveiie fhart.

Birmjugbam med. Review. VoL XXXVI. p. 91-98.
- 16) Kenyen, T. C Konnal as a presenring fluid.

American N'aturalist. Vol. XXfX. p. S2 Ol. 17'

Klej);^r.w, K. /., Zur Fra^"' üIht d.is r.inserviren aii.i-

lomi.selier Pr.iparatc. T.ig'M- d. /.•t'A. \btli. d. Ges.

d. Freunde d. Natunsiss. in Moskau. T. II. No. 1— 2.

p. 16. (Ru>Msch.) IS) Kollmann, A.. Die Photo-

graphie dci Uarnrrdironinncrn beim lebenden Monscben.
Infemat. med.-photoixr. Monat«schr. Jahrg. 1. No. 2.

h;'.—44. Mit 1 Taf. u. K Fii;. 1".») Krüekmann.
t . Fin weiterer B< ilra)^' zur ' 'nii^crvirung von .\ugen

mit Frhaltung der Ihiroli'-iihti^jkeit der brechenden

Medien. Klin. Monatäblätter f. Augcnbcilk. 32. .lahrg.

8. 986—S88. (4—lOpCt. Pormalinlösung. dann lOpCt.
Chloralhydral.) — 20) 1, anzilotti-B.innv.mti, A..

.N'uiivo processt« di enusfna/iMiif dei ei iilri nervosi.

Monitore Zoologie > italiano. \riiio V. No. l'i. p. '.'T.'l

bis 27.'). — 21) Üersi:-ll>e, t'nnscrvazione dei cadaveri

e preparazioni di rnuseo. F,i Clinica vetcrin. Anno
XViL Ko- 9. p- 181—184. — 22)Jiacewen. W.,

Atlas of Read Scetion». ^. trla.4go«. \9l9S. 54 pp.
With r)^ pls. - 2:V N,iii«.rek. <'.. S..•ti,Ml^t. ebiiik

fiir Verzte und Stiidireiide. 2. .\ull. .I>!ia. VII u.

159 Mit 51 Fig. 24) Meyer, A. B. Erfahrun-

geu mit der Wiese'schen Conserviningsflüssigkcik Zoo-
logiseber Anaoiger. Jabrg. XVIT. No. 468. S. 446
bi.«s 447. fDie Farben MeÜx'n erhalt, n, aber die Prä-

parate /.erf.illen in finigen Monaten.) - 2.'>; l'iizorno,

M., Nnovii pinri sso di eon.servazione a seeeo del cer-

vello. S. SaÄsari. S pp. 26) Primrose. .\., Tbc
Stadj of .\natomv bv frozen Seetions. Canad. Prac-

titiooer. Toronto. Voi. XIX. p. 819—880. — 27)
Reimar. M., Uober das Pormal als Vlxirnngsmittel.

Fortsebr. d. Med. Bd. XII. No. 20. S. 773 782.

No. 21. S. 818—821. — 28) Welckcr, II., Spiritus-

dicht« LeicheDkistmi. Areb. £ Anat, il Pbytiol. Anat.

\l)th. II. 1 n. > <. .s8~89. (Aus Tliof p branut.

mit Ccmentwand und Holzdeckel bei E. March in Char-

lotteobnrg.)

Bloebnano (6) stellt eine Menge von PMlen zu-

samnien, in denen Lehrbücher die Dimensionen {/.. B.

vor» Tänicti) theils in .Metern, tb<'ils in zw< ifelbalt( n

anderen Maasscn, wie Fuss, Zoll u. s. w. angeben, und

tadelt dergleichen NaebMasiglteiten, die auffallender

Webe heutsQtage noch häufig Torkommen.

III. t>tc«l«gie/)

1) Allen, IL, The Changes, which take Place in

the Scull coineident whieh Sbortenittg of tbe Face Axis.

Proe' editijfs of tbe .\cademv fi>r Natural Science of

Philad.lphia. Vol. IT. p. ISI-IM. 2) Barde-
leben. K. V.. Hand und ?'uss, Verbandhintri'n der

AnatomLseht ti (i< lUehaft auf der achten Versammlung
in Sirassburfe- i F. IH94. S. 257—887. Mit C Fig. -

2a) Derselbe. Bemerkungen zu meinem Referat „Hand
und Fuss-. Anat. Anz. Bd. X. No. 9. .m —
4 Derselbe, Ou the Bones and Musclts of tbe Mam-
tnalian Hand and Foot. Prooeedings of the London
Z- ol .^ioal Society. P. II. p. 854 376. 5) Baur,
Q., Bemerkungen äber die Osleologie der Schläfengagend
der höheren Wirbelthiere. Anat. Ans. Bd. X. S. 815
bis 330. n;. Baxter Tyrie, f.. Three Cascs of

("onnenit.il Al>s( nee ot th«' wliob' or p.irt of .i Boue.
.I .urn. of Anat. V. l XXVIII, l>. 4 j.. 411 413.

With one tig. — 7) Bianehi, .'^
. Variet;» vcrtebralc.

Processi verbali della R. Acr.kdi tuia di Fisioeritiei in

Siena. Vol. VI. No. 51. p. 85—88. Con ona tav. —
S) Der.scihc, Sülle ossa parietali nel generc Bos,

M .nit. 7,ool. ilal. Anno V. No. 6 e 7. p. 134 137.

iina (ig. — ;i) Derselbe, Sur le node kerkriugien

et son rapport avee la fossette occipitale mediane.

Arcbives italicnnes de biologie. T. XXI. F. 1. p. 166
bis 168. — 10) Biancbi, G. et F. Marimo, Anomalie
dell' osso lacrimale nei normal), tie: paz/.i e nei delin-

lin iiti. Atti dcir accad. di lisioer. di .""ii na. Anno •'("'III.

N... 2. F. 4-.-i. p. 16.^ 171. - II) Black, Divi

ded internal ('uiuifonii Bone and Os .stvloidcuni. .loum.

of anat Vol. XXV III. P. 4. p. X.X. — 12) Blanc,
Deux cxemples de poljrdactylic. BuH. de la Soc. d'an-

thropol. de Lyon. T. XIl. p. 66. — 13) Bolk, L..

Bezieliniigi'ii zwischen Sk- b t. Musnil.itur und XerV''n

der Kxtn mitiiten. Morphol. .lalirbueh. Bd. .X.XI. H 2.

S. 2 IM 277. Mit 14 Hol/.schn. — 14) Buch an an.

A. M., .\buormal äternum. Joum.ofAiiai VoL XXVIU.
P. 8. p. 818—S14. — 15) Ca 1 ort, L., Snlta eompo-
xiaione dei condili oceipitali ni ilc varie elasst di Verte-

brati C snll' omolopa d'M li r/o eor>iliio occipitale d'-U'

Ui'UK» con il condilo n cipitalc unico dt j^Mi l'i ei lii c dei

Hrttili. Memoric di-li" A cc. nii uiia di .seienze d. Isliluto

d. Bologna. T. IV. 16) Derselbe, l)as.sclbe.

Bollettino delF Accademia delle seienze di Bologna.
Anno liXV. VoL V. F. 9. p. 475-477. — 17) Der-
sei be. Sullo anom.'tlie dell" o>>i. zijji'in.itioi >d in opi cio

SU rlue variefä di zit'oni.itie.i bipartito. Ibidem. lS';t3.

Vol. IV. Fee :i p. 634. — ISi ( bapman, II. i'.,

Uomologios of the Alisphenoid and letromastoid Bones
in Vertebrates. Proe. of the Aead. of Natur. See. at

Pbiladeli»bia. No. I. p .32- .VJ. Avee 12 lig. - 19)
<

' Im d /. i II sk i . T., Le> aiiomalie^ des os pr(>j)res du nez
ehe/, les anthropoides et principalemenl eln'z les orangs,

Hulletin de la socii-te d'aiitbropoliijjie de Paris. T. IV.

-- 20) f/oraini, E.; I>uc deeine di casi di o.sso frontu-

parietalo e bregmatico. Bolletino della B. Accad. di

Von Prof. Waldeyer in B' rlin sind die Oste. -

logic und die Zähne bearbeiti't: letztere sind deshalb

xur Osteologie gestellt
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Krause, Descriptive Anatomie. 5

toflHL 1892 -1893. Nr,. XIX. p. 552-582. Con una
!4T. — 21} Derselbe, Osso parietale diriso in uu
•ruiio umaDO. Kifortna Mniic.n. Atiiio X. No. 14(1. —
ti) Court ey. (J., Etudc sur le ptcrygion. Tliisc. 4.

ftm, 79 pp. — 23) Dcbierre, Ch., Le thorax de

^owne esi-il en yoib da jrq;reaaioD? Comptcs rendus
k U Met. uat. da XI. oongres internat. des sci«nces
j 1. ä Rome. Arch. ital. do biol. T XXI F. J.

! VIII. — 24) Derselbe, Le retentisseraeul des .im ts

k dt-^^eloppement du squclette de la tete sur In

(•^eloppement du cervMU. Ibidem. F. 8. p. XV.
- 25) Derselbe, Le ttiorsx de l*homme est-il en voie

I« legreigiOB. Monitore zoolopco itali.inn. Anno V.

io, 4. p. 69— 70. — 2G) DelLsle, I'.. .<ur ro-sl- oloRie

',ti Orung-Outans. Comptts rendus. T. CI.X. No. 4.

t. 241—242. (Sch.ndei.) — 27) Dide. M., Note sur

IM uopb\ >e anormale rencoutree sur un femur humain.
loUetm de la Soöet^ d'antbropotoi^e de Paris. 1893.

r. nr. n©. 4. p. iw—les. — 28) DoHo, l.. .sur

t meupboktgio de la colonni- vortrhralr-. Pull, soicntii.

le la France et de la Beltririue. 1SD3. Ann- c X\V.
. 1-17. — 29) Dvigbt, T.. Methods of estimating

> heigltt from parte of Ute skeletoa. New York Me-
iral Reeord. p. S8S—296. — 80) Derselbe, The

and sijrnitieanr'' of Variation iu tlic liuman skc-

;•. Ii. IJ-iston Medirai .lourn. Vol. CXXXI. Nu. 4.

73— 7fi. N... >. p. U7— 100. - Ml Üersolbe.
UsMlb«. Cotiinrir.iratiniis of the Massachusetts medi-

al Society. \ 1 X \ I No. 2. p. 868—889. — 82)
!ccles, M'Adam, W., A Specimen of Bifurcation of

lib aod Costal Cartilagc. Joum. of Anat. Vol. XXVITI.
' p. I.X. - .'58 Fhlers, E., Zoologisch.- Misotlien,

. Der Pro«"e.s>us xipboideu.s und seine .Musculatur von

laais Btacrura Exl. und Mani:> tricuspis Sutid' v. 4.

HttiDflea. S4 Ss. Hit 2 Taf. — 84} Derselbe,
>a»ielbe, Abbaadl. der kgl. Gesellsebaft der Wiseeo-
/ruften zu Tinttingen. Pd. XXXIX — 8.5) Kscart.

Evolution et transforinations anatomi<|ues di' la ra-

i* riisopharvniiienn«'. H l'aris, ;t.) pp. — ;$(>)

.Taogeli-Framond, \. A. M., Quelques particula-

t»^ sur le femur. Thi-sc. 4. Paris. 76 pp. Avec 19 pl.

- 37' Ewald. J. R., Die Ilebelwirkunp des Fusses,
•• nn man scharf die Zehen erhebt. Pflünor's Arrhiv.

:i MX. n. 5 u, S. 2.')1— 2.')S. - .-.S) Fal.nnr.
.. Brere contributo allo .studio dflle o.s.sa interpariotali

preioterparietali. (liumak dell' Assoeiaz. Napolet. di

(*did c Naturalisti. Anno IV. P. 5 e 6. p. 267 -275.

19 una t»T. — 89) Pessler. J., Di« Festigkeit der
icleake des iiirüs. hin licn Körpers. 8. Miiuohen. VIII

. 180 Ss. Mi; 4 Tu u. 2 Fig. — 40) Frcugley.
. P, Tb'- < l i.ii ni '1 ihr Os istyloidcuiii a.s attachtd

' a. tbe tbird MeLacarpal, b. tbe Majpum, c. tbe Tra-
•rioid. d. or free. Tranaaet of tbe R. Aesd. of Nedi-
it-r in Ireland. Dublin. 1892 - 1893. Vol. XI.

•511—513. — 41) Galli', Du mavsif osseux du faoi.it

nrcuUlrt- i-t (!< ses li''sioii>. Atiiial'Vi dr-s maladies d'-

r-ili«*, du larynx eto. .Vnu' c .X.X. p. 1—42. — 4'2

aapp, E., Beiträgi» zur Morphologie des Si-hildels.

(L Zur TOiKletcbendeo Aoatomie der Sobläfcngegend
IC kvocbemen Wirbelthiersehidel. Sebwalbe*s morpho-
IT ^'•h.- Arbeiten. IM IV. II. 1. 77 134. Mit -2 Tal.

- 42a/ (i cge n b a u r . K., Das Fl(js>eiiskelcl der Crosso-

••rjgier und da.s Arehipterj-gium der Fische. Morph,
kbrb. XX. — 43) Gcrken, N., Das Ilio*FeiiionlgeIenk

der Atfflo^bSrendruck. Wratseh. No. S4. (Ruansdi.)
44"; D.-rscIbc. Das Hüftgelenk und der Loftdruck.

i^l. Anz. Bd. X. No. I. S. 35 -42. - 45) Graf,
lVb<T den .'schiefstaiid der Nasenschcidewand.

»aog.-Di-*«. 8. Bonn. 34 .S. iC>) llackmann, K..

•tnünrirkungen. Inaug.-Di.ss. s. Ki, |. — 47) Hayn es,
• Ä« Tbe Bel*tioa of the Heart and Lungs tu the anterior

''»t Wall, as determined br eomposite Photographv.
•93. N.-W York M.d .iMurn. Vol. LVIII. p. .-)r.2. »;87.

J*. Holl, M., Ueber das Foramen caccum des ^Schädels.

VTieo. Wt Taf. — 49} Derselbe, Dasselbe. Wieoer

Sit/unssber. Math.-tiaturw. C!. Rd, i II Abth. III.

II. !». S. 413 43t;. Mit 1 Taf. (Birioht f. 1893.

0. No. <>>."! ">0) llollandor, I'. von, Ein Hciirajt

zur .\iiatoniic der Scheitelbeine des Menschen, luaug.-

Üiss. 8. Königsberg i. l'r. 57. S. 6. Mit 1 Taf. —
51} Jaboulay, Les varidtes de l'eitremit^ supmeure
du fi^innr dans leurs rapports avee les fonnes du bassin

et de la colonne vertt'brale. Province medicale. 1893.

No. 41. p. 484—485. — 52) Jeschke, K.. Ueber dm
Sulcus paracondvloidius des Hinterhauptbeines. Inaug.-

Diss. 8. Köniiptberg i. Pr. 21 Ss. Mit 1 .Taf. — 53)
.Toaehimathal, 6., Sur Tabsenee eong<6i){taIe totale

du tibia. Ann. d'orthop. i>t »b- r!:iru;)r. prat. de Paris.

Ann.'e VII. ]>. r,') -71. -- .'>4j Ivinth. A.. The Liga-

ments of the ''ntaniiine .Monkfys. wilh K'lVrences to

corresponding Slructures in Man. .Journal "( .\nat. Vol.

XXVllI. P. 2. p. 149—168. — 55) Kempson, A
.Specimen of an Accessory Supracondylar Ligament.
Journal of Anat. Vol. XXVIIL P. 2. p. IV—V. —
SCi) Kill ermann, S., I.^'ber die .Sutura palatina tran>-

vi.Tsa und > ine Betheiligung des Vomer an «It Hildum;

der < iaiiiiiiMillachr b.'iui Men.schcn.sch;idcl. lnaug.-l)is^.

8. Müucben. 32 Ss. Mit 3 TaL — 57) Derselbe,
Dasselbe. Archiv f. Anthrop. Bd. XXIT. H. 4. S.

393 424. Mit 2 Taf. 5S) Konikow, M.. Zur Lehre

von der Entwickelung des Bickens und seiner ge-

schleclitliehen Diffcrcnzicniiig. s. Berlin. 1893. Inaug.-

Dissertation. 26 Ss. — 59 Kroencke, II., Ueber die

siebente Halsrippe. 8. Kiel. 60) Leboucq. II.,

Die Querfortsätze der Halswirbel in ihrer Beziehung su
Halsrippen. Verhandlungen der Anatomischen fie^jcll-

Schaft auf der achten Versammlung in ."^tra-ssburg i. K.

1894. S. LSG- 187. — 61) DerM-lbe, Zur Frag--

nach der Herkunft iiberzahligi r Wirb. I ;
- Einschaltung

oder peripherer Zuwachs. VerhaadlungeD der Anato-
mischen Oeseilsehaft auf der nebten Yersaininlung in

StTas.sburg i. K. 1894. S, 184 IS.V fi2: Less-
lial t, P., Die Bedcutuiii: des Lultdrueks liir d.is (ie-

Icnk. Anat. Auz. Bd. \. No. 13. S. 42*^. 431

63) Levy, IL, Ueber die Verbieguugen d- r .Wlso»-

scheidewand. Strassburger Inaug.-Diss. v"^. Zabem.
32 Ss. — 64) Littaur. E., Das Antnim Ilighmori,

seine Gestalt. Grösse und Zugänglichkeit, Inaug.-Diss.

8. Berlin. 30 Ss. (.5 Li-hr. I'., l eber den Suleiiv

praeauricularis di s Dannlieins uu<l iihnliche Furchen

anderer Knorhen. Anat. Auz. Bd. IX. No. 17. S.

521—536. Mit 7 Fig. — 66) Macalit>tcr, A., Tbe De-
elopment aod Vaiieties of the Seeond Cervienl Ver-

tebra. .louni. of. .mat. Vol. XXVIIL P 2. p 221

to 2tlS. With 2 pls. — 67) Maggi, L.. Süll" imer-

parietalr de! luive. Kendicouti di R. Istitut. loinb.irdo.

Vol. AXVIL F. 0—6. p. 234—243. Con una tav. —
68) Derselbe, Intomo al foro pituitario ectocranieo

nei inammiferi. Ibidem. VoL XX VI. F. 18-19. —
69) Derselbe. xMcunc varietä morfologiehe dei

pr'-in(ir|iarictali asinehiii. Ibidem, Vul. .K.Wli. F.

1 Ii», p. 417-432. Con una tav. — 7il) Mat-
thew». W.. .1. L. Wortman and .1. S. Billings,
The huiuan Bonos of tbe Heinenway Collcrtion in the

United States Anny medieal Museum nt Washington
with Ob.-.ervations on tbe bvoid Bonos of this Colh -tioi,.

Mem. ot the Nat. Aead. of .SeL-nees. 1893. Vol. \ 1.

p. 141 286. With 59 pU. — 71) M orestin, IL. Aero-

mion formant un os isolc reuni au n st.' de !'< pine par

nne v^table articnlation. Bulletin di- la s-niet.- ana-

tomique de Paris. Annee LXIX. T. S. F. 19. p.

681-682. 72) Derselbe. Note pour servir ä IVtude

de Tanatomie du ealean« um. ll>id> iti V. 23, \-.

737—742. Avee 3 l'ig. — 73) .\Lirkolun, K . 1 <-lier

die doppelte Messung des Brustkorb' s bi i Prüfung <ler

Rekruten auf Taugiirbkeit bei zweifelhaften Fällen.

Med. pribawlenija k morskomasbomiku. Juni. (Russiseh.)

TL Moufon, Berieht s. 1893. S. 7. No. 104 lici»

Müuiou statt MoDton. — 75) Nicolas. A. et C. Thiry.
&quisses ostdologiquos. Cafaier de 91 croquU. 8. Paris.
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Krause, Dem» Kirrivi: Anatomie.

— 7ß) I'atcrsOD, Ä. M., Tbe butuaa Safirum. Geoeral

Form of the Sacnitn: CorrelatioD of saeral Variation,

with those of other K'-gions; tlui vi'rt(.bral (Viliiinn in

othtT Vi rtebrales. A. Dublin. 18;t3. 82 p|i. W nh 6 plb.

— 77} Derselbe, The human Sacnitn. Trausiiotions of

tbe K. Dublin. Soc VoL V. No. 8. p. 123—204.
With 6 ph. — 78) Penta, Pasquale, Std rignificato

ontolilogenetico dcl processo fpintale ncll' uomo. Ann.
«Ii iievrologia. F. I IF. :!4 pp. — 79) Herrin, de

!a T"uche, Cräiirs s.'nili'^. FJull' tili de la socii t.' srien-

tifique et mediiMlc de roiii'>t. T. I. No. 1. p. .'»(!. —
80) Peter, K., Die Wirbelsäule der (iymnophioneu.

Btariebte der Datorforacbenden üesellscbaft io Freiburg

L B. Bd. IX. H. 1. S. «5—86. -- 81) Pfltaner,
W., Beiträj^e zur Keiiiitniss des iiieii:ic!ilichen Kxtreini-

tätcnskelets. VI. Die \ arinti'inen im Aufb.ui des

Ilandskelets. .*^< hwalhe"sniorph"tivisehe Arltriten. IM. l\ .

H. 8. ä. 347-570. Mit ;> Taf. - Ö2) Piana.Ü.B.,
Rceberebes snr les doigts sumumeraires exp^Himentalc-

ineiit determines chez les Tritons et sur les bourgeons

eaud;;ux sumumeraires che« les Lezards. Coraptes rcu-

dus de la seet. anat. du XI. coiij^n s int- rfiat. des

sciciices un d. .1 H •me. Areh. ital. de biol. T. \XI.

F. 2. p. X. — 83) IMtzoriio, I'. A., 11 foro lacero-

poateriorc e Ic aaimmetric del ernnio amano. .4tti

aella Sooietn Romana d*Antropologia. Vol. I. F. 1.

p. 11. 84' Derselbe. liiti>riio ad aleune variet'i

©ssee. Variet.i vertebrali e costali. Ran> eas" dl oss'i

brej,'raalieo. Osso temporale ooii ajn->lisi mastnidea >••

-

Sranumeraria; Due caai di processo iiopracondiloideo

eir omero. Arehivio per l'aiitropologia. Vol. XXIII.

P. 8. p. 867 - 302. Con una tav. (Proeessus niastoi-

deiu accessörius. Vei-scbmclzung von Rippen, (»ssa in-

terparietalia anteriora, abnorrac Fortsätze der Wirbel-

kSrper.) — 85) I'ollard. H. B., The .SuspeuslMus .d

tbe Jaw» in Fish. Aruit. \i)z. Bd. X. No. l. .S. 17 >'>.

Kit 5 Fig. — 86) l'outy, Polydactylie des mains^et
des pied<4, berufe ombllieale, anopbtalmie apparente.

.lournal de Bordeaux. Annee XXIV. p. 285—287.
87,1 Haggi, .\.. Le anomalie dci processi clinoidei nej:li

ali'-nati. Rendieonti d. K. I-t. loiiib. di seienee leti.

1893. Vol. XXVI. F. 26. 88) Handall. B. A..

Can ini|><<rtaiit topograpbical Kelatioii.s of the temporal

Booe be detcnuiDed froni the Komi of the .Skull? As
answered in Part by fivc-hundrod Skull-Measuremcnts.

Arch. of Otolof-y. N. W York. V.d. XXIII. p. ](,.> 172.

— 89) Hi'gn.uilt, F.. Siiture l,'ieriiiii>-i ihmoidale.

Bull, de l.i S M', d'aiithropid. de l'ari>. IV. T. 5.

No. 6. D, 413-419. Avec lig. — 90) Rcwj- Saint-
Lonp, Morphologie compar^ede Pos cam'. Compt. rend.

de la soei.-te de bioloßie. 18!t3. T. V. No. ;U.

p. ;f_'7— 92.H. — III) Derselbe, Sur la couliiiuit.

craniolopi|ue si'riale daiis le genre L<pus. Compt.

rend. 1893. T. CXVil. No. 19. p. (UU - «44. -
9i) Retterer, E., Ddveloppcmeut et Constitution du
torse du iMin. Comptea rendus d« la «oci^t« de bio-

logie. T. L No. 88. p. 807—810. — 98) Rieder,
II., Drei Fälle von angeborenem Knochen- und Muskel-

Defeet am Thorai. Annalen d. slädtisehen Kranken-
häuser in .München. 1890—1892. Bd. VI. Cl -.S3.

Mit 1 Taf. u. 5 Uolascbn. — 94) Romiti, (i., Sopra
la inoompiutena detP aroo cjrgomatieo in un eranio

umano notcvole per altrc varietii. Atti della .'•ociel.i

Toseana di .Seierizc Naturali. Vol. .XIV. 13 jij». f'on

una (av. Oj) D'T selbe, .'^ur les earaet<Tes seiuels

du bassin du nouveau-ne. Arehives it.iliennes de bio-

logie. 1898. T. XIX. F. 2.
i».

;?lt) ;ill. — 96)

Sbufoldt, R. ^¥., On tbe Oateoloigy of certain Granes,

Rdls and tbeir .Mliea wifli Remarks upoa tbetr Aflini-

tie.s Proc. of the Zoolog, .'-^(•cicty. London. T. II,

p. 250—251. — 97) .Soffianl ini. .1., Anomalies costo-

vcrtebrales nunu riques par ex« i hereditaires. Bulle-

tins de la societe d'autbropoiogic de Paris. 1898.

T. IV. No. 1. — 98} Solger, Zur Kenntoias der
•«• nibryonaleo Entwiekelung des Skelets der Sang«-

tbiere. Abbandl. d. naturforscb. (iescUacb. au Halle.

Bd. XX. Festschr. S. 177-19«. Mit S Taf. — 99)

Der.selbe. Dasselbe. Halle .i. d. 8. 20 Ss. Mit 2 Taf.

KK)) .Staderini, K., Ln pollice con tre falangi ed

una niano con .sette dita nell' uomo. Monitore ?.oel...

gico italiano. Anno V. No. 6 e 7. p. 119—124.

Con 8 fig. — 101) Derselbe, Rieercbe statisticbe

sulla fieijuenza delle varieUi numeriche delle vertebre

nell'uonio < consideraitiont sulla loro genesi. Ibidem.

No. 3. |i. .')<». i'.ii 2 lig - 102 ."^laurenghi, V.

Ancora .•uir ossilicazione del basioccipitale del .'^us

scropha d.imestica e di un caao di osso basiotico nell

Uomo. Bollettüio scientifico. Anno XVI. No. 3.

p. 65—79. Con 8 tav. — 108) Stieda, L., Sur les

difTi rentes f^rmev de la suture palatinO transvers,ile.

Coiigres inti-rnatioiial d"arelieolopie ä Moscon en 18!*2-

T. II. p. 271 278. Avec 15 üg. — 104) Derselbe,
Die (iefi:issfurcben am koüchemen iJaumon dei Men-

schen. Anat. Anz. Bd. IX. No. 23. S. 729—785.
Mit .'5 Fig. — 105) Strasser, H., Ueber die Apparate

zur Bestimmuug und Vcransehaulicliung der Steltungen,

Bevf'-^'iii,i;rii und K rafi wirkuiij^'-n am menschlichen

lluft^.'lenk. \ erliaiidlunfreii der Anatomischen <n>sell-

seiiatt auf der 8. Vers.iniinlung in Slnissburg i. E. vom
13.-16. Mära. S. 841—242. — 106) Tencbini, L.,

Di una nuova maniera di oompenso nelle anomalie na-

mericbo vertebrale deir uom-i. .Vrchivio per FAntr •

pidogia e la etnologia. Vol. .XXIV. F. 2. p. irt7 II*;».

107) Thane. <i. D.. Di\ided internal Cuneifi^rm

Bone, aod Humerus with spiral grooves. Joum. of

anat. Vol. XXVII. P. 4. p. XX. — 108) Derselbe,
Specimens of dividcd internal cuneiform Bone and
.ilso a Humerus. Ibidem. Vol. X.XVIII. P. 4.

p. ,\.\. llu Tliiletiins, Metacarpo-phalangeale

.''e^ambeiiie ineii--eiilielier F,nibryonea; Carpusv.arietalcn

menschlicher Eniltryouen. Vi rhandlungeu der .\natonii-

sehen Gesellschaft auf der 8. Versammlung in Straas-

bürg i. E. S. 248-248. — III) Derselbe, Die Aber-

zäbligen Carpuselemente niinscblicher Kmbr\-onen.

Anat. Anz. Bd. IX. No. 22. .'^ <165 r,7I. Mit 3 Fit:.

— 112' Di T'-eibi-. Feber .'^••srimbeiiie fo>siler .'^äutfe-

tbiere. Kbcnd. Bd. X. Xo. 1. S. 42-48. Mit 2 Fig.

113) Tornicr, U., Das Entstehen der Gelenkformen.

Verhandlungen der .Anatomischen Gesellschaft auf der

S. Versammlung in Strassburg i. K. .S. 95—101.
Mit 2 Fi^,^ — 114) Dei s,' 1 1..-, I'. her F^l•.^kn..ehen-

vari:iti"iien, ihre Knl^t. huntrsur-acben und Fidgen.

.Stzungsber. d. Cies. naturf. Fr^ unde zo Berlin. No. 1.

S. 23—30. — 115) Derselbe, Leber das Fus-sgevölbe

in Meinen Raiiptnodificationen. Ebend. No. 2. S. 67—80.
llfi) La Torre. F.. Die Dimensionen de> Kinder-

^chäde|> \om bielogiselieii iin<I anthr.ipMlogischen .*^tand-

punkt. < 'orrospondenzM. lur (ivn;ik<>l"i:ie. .labrg. XVIll.

No. 31. 737 -740. - 117) Treub, II., Toestel ter

dcmoiistratic van den wtderkeeringen invloed dien Micr-

verkolom en bekken op elkander bebben. Nederl.

Tijd.schr. d. verlosk en grnaecol. 1898. Haarlem.
V.d. V. p. .')7—59. 118) Yirchow. H., F- ber die

.Aufstellung des Ilandskelets. Verhandl. der Berl.

anthrop. *!< • Mim 13. Januar. — 119) Wachholz, L.,

Ueber die AltersbestimmuDg an Leichen auf Grund de»

Ossificationsprocesses bn oberen Humemsende. Fkicd*

reich'.s Blätter für geriehtliche Mcdiein und Sanitits-

Polizei. .Tahrg. XXXXV H. 3. 210- 218. —
120) Za.iijer, T.. Die PeiNisten/. der Syne]i.indri«sis

condylo-si|ninni s,'i am Hinterhauptsbeine des Menscbeu
und der i^äugetliiere. Anat. .\n/.. Bd. I.\. No. 2.

& 887-842. Mit 4 Fig. — 121) Derselbe, Das-

selbe. Anat. Hefte. H. XII. S. 198-228. Mit 8 Taf.

—

182) Derselbe, Sur le sillnn pre.iuriculaire de l'ilion.

Arehives Ni > rl.md.iiM s des seiences exacte> et nat.

T. XX\ II N I et 5. p. 413—437. Avec 2 pl. —
128) Derselbe, Over de sutura condjlo • squamosa.

Yersl. Ziti. vis. en nat. AAL K. Akad. wet Amater-

dam. 1898—94. p. 97. — 134) Zander, B., Ueber
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KRAD8I, I>IBCRIPTIVI AkATOIOB. 7

it- fmpresüio tri^mioi d«r FelMDbeinpyraioide des
riru$chlichcu ^chädeLs. Anatom. Am. Bd. IX. No. S9.
6»1—68Ü. Mit 2 Fig.

ZShne.

125^ (i ' A I u 1 0 1 1', (i., Sulla .">. (Ji nli/ii'riu in uii

-i-iuli.. <ii 12 aiini. R»||. di >c i<.n/'? med. S. VII.

Vol. lY. F 11. 7ß.5— "fif.. — 12t;; Bn rille t, A..

Dw aoom.ilieb dtutaires de nombre. Union mcdic. du

svtd-tst. Reiiiis. Aoaee .Wll. p. 27a il2. — Iii)
Bitujew. N., Zur Morphologie der Krone der Zähne
' -1 Menscbcn und Siiiigotliien u. ."^I fct'-i ^Imn; 77 >\

H. 15 Fig. CRu-'J'i'"'^! ' l'^S) B..\d- A' tioli-y

i Irregularities u i| 1 ri>'wdiiiu •<\ the Teetii a>

iiciaiyr Men. Obio dcuUt, Vol. XIV. p. 311—ttU.
129) Burkhart, W. E., ExUtut of Recnperations in

iau] Ti--;i. l'.icilK' d<-ntal Jouni. N-'. IV. p -yl - <;.".

130) l'u^i l;. .1.. Hin H5ekerzahn. Oo^teri. - Hilmar.

\ ; r iMl.rvsrlir. für Zahiiheilk. .Iahr>;. .\. II. 1. S. 17

Mit 4 Kit;. ^ 1<"*1) Carrara, M., Siillo .sviluppo

: i tcrzo deute inolare uci criminali. (iiurn. di K.

A^v^d. di med. di Turino. Vol. XLII. p. 350—.^6.3. —
IS2'. Conlliaux, L., Dello strato e sunstratn odonto-

MaatlCO. l'ro^T.HS.. dcnt.-ilf. I8;t;i ;t4. \nno III.

p. IIS*— 116. — l'dd) Uiuiin. I'. M., Forma/ione

.'»meUata bilaterale dei denti iin isivi Mtperiori nicdie.

BtdlettiQO della accad. medio. di UeooTa. 1893.
Ti»|. vm. p, 18«—194. Cön ana tav. — 1B4) Good-
rich, E. . On the Trihibemilar Theory. N'.itiire.

Tot. I.. No. 1279. p. i!— 7. — 13.j; ti u n d o 1» 1 n , \..

l-.-b«r die Dentition. Medir iM .\ \|V .\VI. (Russiselij.

Ualasi. II., Uberer .Molar/.abn mit seltener Ent-
wKkelang^inonialic. Vercinsbeil. d. Deutsch, medic.

W.>cbens<-br. Jahrg. XX. Xo. 36. S. 89 -»0. 187)
l»*r*clbe. Eioc seltene .Anomalie bei der Entwicke-

!ig ein'-s Zaliiio-. t'rvo.sj hcti szotnl«-. Biid.i|irst.

.'.-.IX. p 491. 1:;^ D.rsrihr. D.«-,sr|lM-, IV.st.T

:ed.-ebir. I'ressr. .1^: \\\. - !!'.. I3;ti Derselbe.
HuMlbe. ZabnirxtL Wocbenscbr. liauiburg. 1894—95.
iahrg. Vni. S. 3. — 140) Derselbe, Seltener F.1II einer

Ai<<>aalie in der Entwick- Iung cita^ Zahnes, tlvi'^y.i-

•iat Budapest. V..1. .\XXIV. p. 20'.t. UebervU/t. '|'.-M, r

•i-d.-. liir. \'ro»r. .I^. XW. .'^.(",14. 141 ) 11 1 1 1 1 1,. r.

Beaeirhnung der ZiibHc. Vortrag auf der 65. \'ürsanini-

>aiig deutscher Natttrforscher und Aente in Wien,
•«»irrr.-angar. Vierteljahrasebr. für Z.ihnheilk. Jg. .\.

H. 4. 5. 407—412. (Discussion.) —142) Jaekcl. 0.,

• eher s-^' iiiuiit. Kalteiizähiie u. coinpUc irt'n Zahn-

^•ilduogen iib<'rhaii[it. Sitzungsberichte d. liestllschaft

-alBrl6r»ch< 11 d-T Freunde Stt Berlin. Nu. 5. S. 146 bis

133. — 143) Kielbanser, H., Ueber das angeborene
Fehlen ond t'ntersahl der Zihne. Deutsche Monatsschr.
• Zahnheilkdr. .Lihrg. XII. No. !M). 37.^—881. Mit

? Fijf. — 144) Lanj^e. H., 1 nser heuti^s (Jebi-ss. H.

Ztuu. 37 .«s. Mit 13 Taf. — 145) Lanzillotti-
Baonsanti, A.. Ancora deir anomalia dei denti inci-

<ni superiori in un, asina de.<icritta dal A. Antonini.

1% Cliniea vcterin. Anno. XVII. F. 4. p. .53 — 54.

K p 84—87. F. 7. p. 97— 10.5. — 14«) La vor at.

me deutaire des animaux vertebres. 1893. >. Tou-

u>t 23 pp. — 147) Lcchc. W.. Zur Kntwiekelunns-

»tyrhichi' <iv> Zalttisv stenis d« r .Saugethiere. Bibliullieea

''«lAgiea. H. 17. Lie/g. 1. S. 1 — 56. Mit 5 Taf.

LV%. «. S 57—104. Mit 7 Taf. — 148) IIti, R.,

••:IU> «.viluppo dei deute dcl giudizio. Atli della »oeietä

Sc'caaaa di antropologia dt Roma. Anuo. 1. p. Iö9 165.

C»n una diagr. — 14'J) Lueas. Qucer Facts about

T-rtb: enecially Maakind'a and incidentally tbose of

Bifds aM flrfmi. Amerie. Jonm. of dental Science.
'."94- 9.'> Vol. XXVIII. p. 1 KT- 120. - l.W M.^
litz. -I. von. I'ebtTzäliligi' l'ra*'niiilares. Ofst<Tr. uii)4(i

.

V^rteljahrs.schr. f. Zahnheilk. .Ilt .\. M. 7. S')— <.t().

*f:t i Fig. — 151) Usboro, U. F., Tbe JDvolution of

Teetfa in the Mamnaüa and 1t> Bearing upon the Pro-

blem of Phylogeny. Treatizo.s of the New York Aoad.
of Scienci^s. Vol. XII. p. lf<7. — l.')2j l'artsch,
Uebcr das I'eridontiuin und seine plastische Thatigkcit.

Vortrag auf d. Versammlung deutscher Naturforscher

und Aente in Wien. Oesterr.-ungar. yierteljahrsachr.

f. Zahnheilk. Jg. X. H. 4. S. .36S 371. 153) Paul.
F. T.. Na.sinvth\ Membrane. Dental Hceord. Vol. XIV.
No. 12. [1. Sc,] .VIS — l.',4; Preiswerk, i... Vor-

läufige Mittlieilung iiin r die rni- rsueliungen des Zahn-
sehuiclzes der .Säugethiere. Anat. Anz, Bd. IX. No. 22.

Ü. 687—690. Mit 1 Taf. 155) Kaspail. X., Sur
nn dt^veloppcment etagi'n* de» ineisivcs d'un lapin do
lirircniL - 'L-pUs eii(iiculus\ Bull, de |a si'C zool. de
l'raiii r T KIX. .\o. 7. p. 117 120. A\rc um- Ii;;.

—

1.50: l; l\ und \. <iysi, Histologie der Z.ihiie.

Fa'iburg i. Ii. Mit 12 Micropbotug. — 157) Hü»«, C,
Ucber die Zahneutwiekelung von Chlamydoselaehus an-
giineus (iarnj. Schwalbe's rnoi-pliologiselie Arbeiten,

d. IV. II. 2. 193-2(!«:. Mit 12 Fig ld.s; Uudas,
(»., Ueber maii^clliattr l;!ltwi^•keluni^ der ZiiliUf und der

Zabngewelie. .Silzungslnriilil- d. uied.-naturM'. Seet. d.

sicbeubürg. Museums\ t reitn s. 1. .Vcrztl. .\blh. Bd. XV.
H. 2-S. S. 228—232. (Ertcsilö. S. 149—162). — 159)
Sänger, R. M.. The first permanent Molar. Dental
( osmos. Vol. XXXVI. .\ o .s. p. 601—606. — H'.01

.•^ehcidt, I'.. Morpliologi. und tMitologie des «iehissis

der Hauskatze. Erlan^^jer Inaug.-Diss. S. Liip/.ig. -

160a) Derselbe, Da.s.<iclbe. Morph. Jb. Bd. .\X1. U. 3.

S. 425-462. Mit 1 Taf. — 161) Schwalbe, G., Ueber
eine selti ne Anioinalir d' S .Milehgebissea beim Menseht-n

u. ihre Bed> uiuiin für die Ltlirr von den Denfitionm.
.*>i'lnvallM''s iMorpliolo^i.srlie Arlieiim. I5d. III. II. 3.

4!)| -.'»a»;. Mit II Ib.lzs.hn. - U',-2) Derselbe.
Fehcr Theorien der Dentition. Verhandlungen der Ana-
tomischen Gesellschaft auf der achten Versammlung in

.<trassbnrg i. E. 1894. S. 5—45. — 168) Smith, A.

Ilopi w. ll. Dental Miero-o.pv. n. nt,,; !!. /..rd. Vol. XIV.

p. 247 2.'.S. With one pl. No. s. n. ;;40— .H.'il. No. 9.

p.88r)- 3S7. No. 10. p. 433 -441. \Vit.s 3 pis. No. 12.

p. 523—580. With one pl. — 164) Tomes, C. S.,

Manual of dental Anatomy. human and rompnratire. 8.

I.oudoi, 4th edit. 567 pp. With 2.r. ilgs. — 16.5)

W ,1 1 k Ii of i, 0.. Micropliofi.i:r.i|.I,i^i (M r Ati.ts diT n<>r-

iii.ili'ii Histoh't;:'' iti.'ii-. lili-'liiT /..iliiir. Hagrn i. W. Fol.

18 Taf. ir.t;: Walter, II. K., Coiie. rning Kudiinentary

Tecth in Cor'gonus wartnianni. .\nat. .\nz. Bd. IX.

No. 15. .'>^. 470. — 167) Woodward, M. F., On Ibc

.'^ucc'-ssion and <ienesis of inainnialian Teeth. Dental

Üreoid. Vol MV, Nl.. ,s, p. :',<;.', 37S. IIIS D,.r

selbe, Dasselbe, .'^eienr.' Pro^rress. Voll, p, 4:!S 4ö3.

169) Zink 1er, (,\'rvicale Ränder der Z.ibne und die

sie umgebenden WeichUieile. Deutsche Motiät:>schr. f.

Zahnheilk. Jahrg. XII. H. 11. S. 418-424.

Wenn wir unseren Beriebt mit dem Allgemeinen

beginnen und die grösseren Fragen voranstellen,

wäre wohl nierst der Arbeit too K. t. Bardelebcn
zu gedenken.

K. V. Bardclcben (2) liefert eine Zusamincn-

stcllung derauf dio Phylogenie der Extremitäten

bezQglichen Literatur, die Jedem, der sieh für die>efi

so wichtigen fiegenstaiid iiiten ssirt. empfohl'.n w< r<len

mag. Kurz seien hier die Ergebnisse mitgetbeilt,_ zu

denen der Verf. nach aahlreichen eigenen I-ntersuehun'

gen und auf Grund der kzitiaeb bearbeiteten Litteratur

gelangt.

a) Die Gegen baur'sche Hypothese, dass die Ex-

tremisten von Kiemenbogen abxuleiteo seien. la.<iso

sieh >:e,reniiber der s«-i)/. T Ii aeh- r-Mivart 'sehen Lehre

- Ableitung der paarigen Ettremitätvu von den un-
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8 Krause, Dbsoriptivb Amatomir.

paareil Flosseusäamen niederer Wiibeläiiaie — niebt

aufrecht erhalten. •)

Als wahrscheinlich müsse man annehmen. «lass die

paurtgen (iliedmasaen aiu scgmentalcn Anlagca her-

vorgegangen seien, und smur bitten aieb unprunglieb

aämmtUobe Rumpisegmente bothdligt, so dass die

IVforni der paarigen K\tremit;it<ii eine einzige zu-

sammenhangende Brust-Bauchiloäsc gewesen »ei, die

jedeneits rieb Ober den gaaaen Rumpf erstreckte. Die

Trennung in Brust- und Baucbflosse (Vorder- und

HiutergliednuMM) sei durch deu Ausfall der Betbeiii-

gung von zwisehenHegenden Segmenten entstanden.

Jede« sich betheiligende Segneat entwickle svei

.'^Irnhlen (Rabl). NachMoIlier soi fiir di^ hi>l)i're!)

Wirbeltbiere als das Wahrscbeitilicbste Folgendes an-

sunehmen: Das Skelet der betreffonden Extremität

bilde sii h aus einer unbestimmten (beliebigen) Anzahl

von Strahlen; letztere verschmölzen zunächst zu einer

unaegmeotirten Masse, aus der dann die sijätereu

EiaMlstOeke, a. B. ,Pinger* durch seenndire Gliede-

rung entstunden: es wäre al.sn die Zahl der die K\-

treioitäten bildenden Segmente für die Form des

eEtremifiitenskeletB, d. b. die Zahl der deflulttven

Strahlen und der Finger gleichgültig.

b) Sind nun die vorderen Extremitäten

den hinteren complet homolog (homonoui)?

V. B. entscheidet sich in der That für eine complete

qualitative Homologie. Offen bleibt die Frage, ob

auch eine complete quantitative Homologie bestehe,

d. b. haben wir an Arm und Beiu dieselbe Anzahl
von Strahlen, von einadoen Knochen au erwarten, kann

und tiinss jede'; einzelne Skcletelement an der Hand

einem bejitimmten solchen am Fuss entsprechen? Auch

hier meint v. B., dass vir allen Grand lAtten, nach

der Feststellung einer vollstindlgen quaatitattven Ho-

mologie weifer zu forschen.

c) Mit diesen Fragen hängt die so vielfach berührte

einer »Drehung des Humerus* besw. der gansen
oberen Extremität susammcn. Eine Torsion des

numerus allein, und zwar in sich, wie sie früher an-

genommen wurde, scheint jetzt ganz verlassen. Stieda

s. B. homolo^abrt die vmi gelegene Musenlatur des

Oberarms (Bieeps etc.) mit der vorrl-ren Mu.seulatur

des Oberschenkels und schliesst sich hiermit an AI-

brecht an. Auch Holl venrirft die Annahme einer

Drehung de» Hunierus in sich; ihm zufolge haben beide

Extremitäten im Laufe ihrer Kniwickelung in foto

Drehungen erfahren, und zwar die obere mit ihrem

Gflrtel susammen, die untere im Hfiftgelenk.

lieber die vei|[leichend anatomischen Daten bezüg-

lich der Frage nach der normalen Zahl der Hand- und

Fuasskelet-Elemente — die vorhandenen Arbeiten be-

zieben sieb mdst auf Amphibien und Reptilien — kann

an dieser Stelle, da zu viel r)etailaiigal)'n > rf irderlich

wären und ein eioigermassen abscblicsscudes Ergebnis«

noch nidit enielt worden ist, nidit «ohl berichtet

worden.

*) S. weiter unten das Keferat Uber üegenbaur 's

neueste Arbeit (No. 4Sa).

Nur so viel sei herrorgeboben, dass v. B. fQr die

Ueptilien es für höchst wahrscheinlich hält, dass bei '

ihiten zwei Oüsa eentralia und noch ein übonähliger

Strahl, ein PraepoUev, vorbanden ist.

Die paläontologischen Untersuchungen haben für '

die .Xnwesenheit von mehr Elementen im Caipus und
Tarsus bislang nichts Entscheidendes ergeben. '

Die Varietäten des Carpal- und Tarsal-Skeletes,

auf welche v. B. daan ninidiirt eingeht, eind insbe- i

son<l<Te von Pf i tzner (Sl) ttudirt worden, x. nar<le. ,

leben hatte I.SH5 mindesteos 17 mögliche Elemeolu

imCarpus angegeben; nach Pfttsner muss diese Ziffer

auf S8 erhöht werden — so glaubt wenigstens R<;f.

zählen zu sfdlen. I>ie aii'^ser den 8 tyjiischen Carpal-

knocbcn beim Men.->ehen vorkonimtuden von Pfitzner

u. A. Üestgestellten Stficke sind: 1. Das Radiale i

externum (bei vielen Säugern) artieulirt hier mit dem
naviculare. beim .Menschen von Pfitzuer2 mal gefunden.

2. Das Centrale carpi. Kommt vor a) selbständig,

b) mit naviculara versdimolaon, c) mit Trapexoid ver-

schmolzen. 3. Ein zweites Naviculare (nancularc
,

bipartitum). 4. Epilunatum, an der dorso • radio-
,

diatalea Ecke des Lunatum. 5. Hypolunatum, an

der radio -disto- volaren Ecke des Lunatum. 6. Ein
,

zweites Lunatum (Lunatum bipartitum). 7. Trique-
trum secundarium, zwischen Triquetrum uud capi-

^

tulum ulnae. 8. Epipyramis an der dorso-radio-

distal(!n Ecke des Triquetrum. n. Ein zweites Tri-

iiuctrum (Triiiuctrum bipartitum). 10. Pisiforme
secundarium (bis jetzt nur mit Pisiforme synostosirt

gefunden in Form eiaea scharf abgeaetaten, rundliebea
,

proximal gerichteten Fortsatzes, der auf dem Tri<|uetnim

artieulirt). 11. Faratrapezium, an der radialen

Fliehe des Trapexium. 12. Praetrapczium, auf

dem distalen F.nde der Tuberositas trapczii. 18. Tra-
pezoides bipartitum. 14. Trapezoides secun-
darium; in der Ecke zwischen Trapezium, Trapezoid

und Metaearpale n auf der Dorsalfläche. — 15. Stj •

loideum = abgetrenntem Proc. styloideus des Meta-

earpale III. ir.. M e 1 a st y I i.id, stets sehr nidiincntär,

im Winkel zwiscbeu Styloid, Capitatum uud Trapezoid,

auf der DcnaUäche. 17. Parastyloid, im Winkel
zwischen .'»tyhiid, Trapezoid. Met.ie;ir[i;i!e II und Meta-

earpale III; in der Kegel mit Metaearpale II ver-

ehmolxen. 18. Capitatum seeundarium, an der '

ulno • dorso - distalen Ecke des Capitatum. 19. 0 s
'

'r r n b e r i , auf der Volarflärhe im Winkel zwischen

Capitatum, ilamatum, Metaearpale III und Metaear-

pale rv gans verstockt liegend. 9(1. Os hamuli
proprium = selbständig gewordenem Hamulus ^

ossis hamati. 21. Os Vesalianum an der THnar-

kante der Hand im Winkel zwischen Ilamatum und

Metaeaixwle V. Neben diesen Befunden von über- *

zähligen Skel'tstiieken riehtete Pfitzner bei seinen '

Untersuchungen von 428 Händen sein Augenmerk noch

auf die Form-Vaiieläten der SkeletatQcke, daan auf die \

Sesambelae und auf die Gelenkvariettten.

Pfitaner stellt sich mit V. Bardeleben auf

Seite derer, welche in allen, auch in den unbeständigen

Bestandtheilen des Ilandskeleies ursprüngliche, nach '
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Irl «IcMüten der VembnoK raftretende Bildungen

iAfti. Dic-scr AuffasiiUiig konunen die cntwickelungs-

Crt-rhichtlichen Untersuchungen von Tli i I e n i us (1 10

112} XU Hülfe. Derselbe fand 1) da&s die meta-

r).'P»-pliaUiig»aleii Sesambeine sieb wie Sebte Skelet-

'j'ke anlegen, 2) dass (»eint Embryo auch die Sesam-

1 .le auftreten, die heim Erwaehbcnen nirht mehr vor

i' ..-raeo, und die nicht mehr cunbUnten linden »ich

. Q Embyio proeentaaliscb biulger, 8) worden unge-

i i-itier v> rhSltnis^in;issig ijiir (,M rir)^ren Anzahl von

^i.t'.Tsucbtea Kmbrjo-Uäaden bereit« fa^t siimmtlicbc

i«r n» Pfitsner fettgestellten fiberzähligcn Carpalia

• « iseHrte Gebilde vorgdunden. Hit Seebt betont

t-tmafh PfitziitT. maü ruich dii'Sf 'il'rrz;tl)lif,'fn

Bii'ioogeD bei vergleichend-auatomischtu Untcräuchuu-

mit berfleksiebtigen mOase. Das »Wesen der Varia*

'io* siebt er in Folgendem: l. Können die Skelet*

•'ecke selb>t variinM; in der Form, b) im Volumen,

- io ibrer S«lb»t;indigii<:it; 2. Künueu die Skelet-

•tMke b Besag aof ibre Lagebesiehungen variben. —
' den verschiedenen Vorgängen, durch welch»! Skcld-

>'Bcke ihre Selbständigkeit verlieren, sei hier noch

ije von Pfitxoer unterschiedene und von der „Syno-

Ksse* sa trennende «Coaleseena* berrorgebobon.

D bandelt sich dabei um den Bcj^inn <inrr kniM-li.T-

M VerscbmeUung, bei der die betreffenden Knochen

Iii raaben, laekigen FISeben in einander greifen (sehr

a<afig hti dem Os trigonum tarsi und dem Talus). Die

•,-alescrnz ist < h.irac<cristisch für citic Vt rsthmclzung

.Mageren Datums. Pfitzuer meint, daüs das hierbei

.a^loekerte Zwisehengewebe anfgefaserter bjraliaer

ar.'.rpel sei. Der selu- werthvollen, für alle Zeiten eine

•rrondlagc bildenden .Arbeit Pfii/m r's «Jind ein niiig-

. üsk ausführliches Litteratur\'er2cichuiss und trefflich

aoi^gelfihrte Abbildungen beigvfOgt

X. Barde leben schliesst nun aus dem Nachweise

Mi Thilenius, das.s die Sesambeine beim Embryo

*-eh ebenso typisch anlegen, wie die übrigen als typisch

^cericaanten Carpalknochen, daas damit die Untenebiede

xvisdien seiner Auffassung und der seiner Gegner

•itgenbaar, Tornier, Carlsson, Lccbc) fort-

V.en. Sei, m argumentirt er, das Rnmpfiikclet secan-

dir eatitanden, dann wäre -Iis Extremitätcnskelct

t^patlidl tertiär; es miisstf-n, nach T h ile ri i us' Ergcb-

•iisew, dann die sogen, priiu^iren Elemente des Corpus

aad Tanns das SelUcksal tertürer HerininA mit den

f-:»ambeinen theilcn. Sollte nun aber auch für die

^=^mbfine — gegen Thilenius eine secundäre

-ri^rrotlich quatcroäre) Entstehung bewiesen werden, so

i^iea eben, könnte man einwenden, die anderen Skelet-

h '!e auch mal neu "dir 'uii^ gewesen: wsentlichc
' nterschiede zwischen primären und secttodären Skelet-

unlen Uesseo sidi demnaeb gar niebt festbalten (S. SSO

bis S81).

Die Polydaktylie - hesM r Hyperdaktf lie —
Uilangend, so stellt v. Barde leben in seinem Refe-

'tit Folgendes auf: 1. Sie kann reine Missbildung
•äa, bedingt z. B. dnrah Absehnümng seitens Amnien-

fkkn oder d^rgl. 2. kann atavistiich sein. Er

"viat, dass zur Zeit sowohl ein besonderer PräpoUex-

strahl wie auch ein Postminimusstrabl Pisifonne

bezw. Calcaneus) durch die bis jetzt bekannten Tbat-

sachcn besser gestützt sei, als jede andere Annahme.

So mü&se auch die „llyperphalaogie" des Daumens als

.ataristiseb* angesehen werden.

l)i In züglich des Pisiforme und des Calcaneus bc-

slelKndcti Möglichkeiten der Deutung sind nach v. B.

:

1. Sie sind ächte Carpalia, bezw. Tarsalia oder,

2. Sie sind Sesambeine, oder 8. Sie sind Resto eines

Strahles: für diese Alternative spriebt sich v. H. aus.

Den Präpollex bez. Prähallux betreffend, so

bestdien mir Zeit folgende Meinungen

:

1. Es giebt bei Saugefbieten keinen PrSpoUex

(Gegcnbaur. 1888.),

2. Der i'riihallux ist ein .Sesambeiu (Tornier 188i>,

Gegenbaor 1899. Lebrb. der Anatomie, 5. Aofl.,

fl. Baur 1889).

3. Prafpolkx und l'rachallux der Säuger sind

keine von niederen Vertebraten ererbte Bildungen, sie

sind pbylogenetiseb ans Sesambeben entstanden, ver-

halten sich aber nach Muskeln, (ierässen und Nerven

wie wirkliche Finger (Loche, Carlsson).

4. Beides sind keine Sesambeine, sondern ata-

Tistiscbe Bildungen, Bndiraente von «Stndilen* (Kell-

mann und im \\'eseiit!ieheti aii>-li Eriiery).

5. Praepollcx und Praeliallux entäteheu bei höhe-

ren Tfaieren dareh Spaltung.

G. Sie sind Beste von früher vollständigen „Fingern*,

sie >ind alte ata\istisrb. Hüdungen. v. Bardeleben,

Baur, Pfitzner, Kükentlial u. A.

Gejrenbanr (42a) wendet sieh gegen die An-

griffe und Ik-denken, welche gegen seine Extremitäten-

Theorie erhoben worden sind, in einem sehr entsebieden

gelialtrin u und beher/ig<-tiswerthen Aufsatze. Er hält

seine Auffiissung durchaus aufrecht. An dieser Stelle

kann eingehender auf seine .Argumente leider niebt ein-

gegangen werden, da, um rie leicht verständlich meder-

•/ugehen, zum Tbeil Figuren nothwendig wären, zum

Theil auch die Argumente der Gegner berangezogeu

werden mSssten, so dass dadurch das Referat sehr um-

fiingreieb sich gestalten würde.

Tornier (114, 115) erfcl&rt alle Porminderungen,

welche die einzelnen Fussknoch- n während ihrer Phylo-

genese erleiden, aus zwei Entstehungsursacheo : Ent-

weder ändert sich der Knochen von sieb ans, indem er

gezwungen wird, sich neuen statischein Bedingungen

anzupas-' ii. oder durch Ossificirung TOn P ind- und

Sehneutbeilen, welche sich au den bettdÜBndeu Knochen

ansetzen, wobei wieder versebiedene Modificationen ein-

treten können. Als Beisiiiel für dicM- letztere Art

führt T. die BiMung der Mallcli n an, die liel man-

chen Säugero ganz fehlen, bei anderen nur rudimentär

entwickelt sind.

Das menschliche Fussgewölbe i-1 ferner da^ Pro-

duct einer Fussentwicklung, die ihren I rsprung aus der

.\mphibien-Glicdmasse nimmt, eine beständige Steige-

rung erfiUurt wUurend der FortentwieUung dieser Glied-

m;iSM' dureh die ganze Länge des Reptilien- und .'^äupe-

tbierstammes und ihren AbschlusH erst erhält im
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10 Krausk, Desüriptitk Awatomtb.

Mensehoofii!i!<. Durch beigcgübene Ablrildungen wM
dieser Entwicklungsgang erläutert.

Baxter Tyrio h.-iMir<ibt fi) zw<i Fällt' von an-

gcbureucta Mangel de^ Radius ^bclteu) und einen Fall

von Pehlen der untern sirei Drittel der Fllmla.

Debii rrc (24) Icytc auf dem internationalon t'on-

grfsse in Htim du: rholHgraplii»*n zweier Huii'if gleipht-r

Rasse vor; der um 2000 g schweren.- Hund war mit

einer Ebaensebarte behaftet (l>ee-de-lit«vre); er hatte

ein weit iinvollki>iinn<-iier ausgebildetes Gehirn, ata der

kleinere gesunde Uuod.

Di« von Rieder (98) eingebend unter Angabe der

Litteratur beschriebenen drei Fälle betreffen gleich-

zeitig Defe.-t'- VAU Kiii>olien un'l Muskel« am Thorax.

Die intea-ssante Kede Dwigbt's (HO, 31) kann

nicht gut im Ansauge wiedergegeben werden, daa muas

man im Original lesen! Sic behandelt zunächst die

(iesc(i!i'i litsmitor<chiedc des Skeictes, am eiiigf'hi'ii'Ktin

bui den Extremitäten, dann die Ailersuuli rscbiedi', danu

die Höbenabsebitznng des ganzen Kdrpers aus einseinen

Knochen, datiii die Recotistructioii (l< r K^irjirrt:' stalt aus

dem Skelet. Angeatcblossen »ind kurze Bemerkungen

Qber die Theorie der VarietiltoD und das Wesen des

Lebens überhaupt.

Die Mittheilung von Solg.-r (O.S, 99) M-h-int rin.-

noch nicht abgeschlossene zusein: sie bringt eine Kcihe

von Thatsaehen, die enn^isen, dass aus rein mechani-

schen Principicn di r Mu^keiaction, der Belastung und

ähnlich« !« die definitiven KiioebetifArmen. inshesondere

die Anordnung der äpougioüa und ihr VtThalten 7.ur

Compaeta, nieht ableitbar sind. Dahin geboren: 1. die

sehr c^anplieirteri Ffi-Iiefs (•s-.iliiiniider Flächen an

Diaphyscn und Epiphysen — hiereu müssen die Ab-

bildungen verglichen werden — ; 2. die cigcntbiimlichc

AnordnungjOngiterSpongiosabilkchen terminalerWaehs-
Ihumszrinrn : 3. die VrrMM'.i' 'lrtibeiii n in ili in Hesteh« n

einer ^pongiosa oder einer grus.seu Markkühlc. Su bat

der Humerus eines Wales eine dichte engmaschige Spon-

giosa durchweg, w.ährend die Seliwaiizwirbel mancher

rhirnj»ter<ii eine lu triielitliehe Markh-iliie zi'igen. IJiiui

Klephant4.-n, wie beink Wal ist der Canalis nutritius in

der Spongiosa der RShrenlinoehen von einer compaeten

Scheide iti grosser Länge umgehen. Endlich hebt S,

hervor, dass die \ün Hamhau<l und Regnnull be-

scbriebeDe Sonderuug dcrüssilicatioosflüche der Humcrus-

Epipbjrse des Hensehen auch bei Singem weit ver^

breitet ist.

Aus dem Auisterdaiicr .ui.itomi-ehen Institute ist

eine Arbeit hervorgegangen, weiche Kol. unbedenklich

zu den fSrdemsten rechnet, welche in der neueren Zeit

auf den» (iebiefe der wissrri.sebaftlic!i<-n Anatomie, spc-

cielt der Skcletlehre, hervorgetretcu sind, üolk (13)

stellt sieh di« Frage, ob irgend ein Zusammenhang

swisehen der metamcrcn Anlage der (iliedmassenmu.s-

CUlaiur um) (l<-ren -'»ki jetanlicfturig bestehe? Wir w rdeii

auf eine solche Frage geführt durch die Erkenntnis»,

dass die Glieder einer Muskelgruppc oft gans unswei-

rbnitig nach ihrer nietaniereo Anlage angeordDct sind.

\uch iiin>stei) die Beziehungen der Nerven in den

['icxus und zu den .Metamereu vorher klar gestellt .sein

und bat hier Bolk*s AHbelt Mhere von Pflrbringer.

Eisler und insbesondera toi G. Rüge, Ober welche

aueli in den früheren Berichten Mittheilung gebracht

wurde, s. i. B. Ber. f. 1893. S. 32, zur Voraussetzung.

Bolk hat suniehst den BeokengOrtel untersueht und

an diesem die Frage vollauf bejahen kimnen. Er be-

zeichnet mit dem Namen . Sc 1 e ro /o ti en " diejenigen

Knochentlächcn, welche der .\nhefiung der je einem

Myomer angehörtgen Muskeln dienen oder mit anderen

Werten: Sc lcn> zoinn sind die .\nheftuOgsfliAben von

Myomeren am Sclerotow desselben Körporsegmeateü

(Urwirbeb). Es seigt rieh nun in der Tbat, dass ein

enger gesetzmüssiger Verband zwischen der segmentalen

Herkunft nud der SkeletMnhi f'nn^' -ier Muskt^ln besteht,

dass wir aUo sehr wohl bestimmte i^clerozonen unter-

scheiden kdnncn, wie Verf. an der Beekenmuseulatur

nachweist ~ ohne Figuren ist dies in Küm nicht wieder

y» geben, \uf lirund dieses Nacliwei-ics kr>nnen wir

sehr wühl annehmen, dass „sofort mit der Entwicklung

und DUrereniirung der Musculatur auch das Skelet

seine i'-rtliehe \nlage enipfingt. um den benachbart« n

Myomeren zum .Vnsatze zu dienen." B. ist der Mei-

nung, dass ein Myomer stets an dem Seierotom (nicht

SU verwechseln mit Selerosone, Ref.) sich festheftet, das

zum g!<'ieheii Körpers<'graente gi'hi'irt, dass also die aus

einem l'rwirbel (Urscgment) hervorgehenden Slüu-

und Muskelgewebe in engerem Verbände bleiben.

Bekennt man sich zur Aunahnic einer solchen ge-

neiisehen Correl-itiim zwi-clien Muskeln umi Skelet. sn

darl man nach Feslsiellung der metameralen .\nlag'

der Museulatur RQcksehlQsse auf die Genese des Skeletes

thun. Verf. hat dies bereits beim Becken versucht,

welches beim L'ebergaogo vom fötalen zum ausgebildeten

Zustande sieh um etwa 90* in caudaler Richtung mit

.seinem Vcntralstüeke gedreht haben müs.se. Eine Total-

versi-bielmnjr in di-itab-r lüclitung im .Siune Paferson'v

tiudc nicht statt. Untersuchungen in dieser Richtung

fortgesetzt eruffnen. wie B. mit Recht bemerkt, der

wissenscbaltlich fnrsehenden .\natomie ein woiti s FcM.

H liat bereits isiDirst ein.- F'<rlset/,iing, die Oberschenkel-

und >c<'ipula-Sclerozonen beirefTend, folgen lassen.

Speciellcr Theil.

Zaiilreii'lie Arbeiten atif dem (iebiete d' r einzelne»

Knochen des btammes einschliesslich des Schädels liegen

vor. Mehr allgemeine Verblltnisse dieser Knochengebiete

behandeln die Arbeiten von Allen (l), Pcrrin (79; und

Kandal I :SS). die z. Tb. auch in das practische Ge-

biet überspielen.

Die ZahlenVarietäten der Wirbel besprechen S ta-
der in i flOl) und Teiichini (lOfl), dessen .\rbeif mir

nicht zugängig war. Staderini beobachtete unter

100 Wbi>eUiulen 4 Fülle von Fehlen eines Rilckcu-

Wirbels ohne Compensation, 2 Fülle von 6 Lcnden-

wirbelu ohne .-\usfal! an eiuir andr-reii l'fgion. 2 Fälle

von Fehlen eines Kückenwirbels aber mit Compensation

im Saerum (6 Sacralwirbel), 3 Pille von 18 Rfieken-

wirbeln ohne Ausfall, 1 Fall von 6 Baiswirbeln ohne

Compensation. Sfadcrini schlägt vor. bei derlei ver-

gloicbender iitatistik die C'audalwirbel ihrer bautig
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"»•bwankenderi Zahl wegen nn^sor A<ht /u lassen.

Leboucq (61) f&od den dnttcu llalswubcl mit dem

BpätnplMiu ijrDOitMirt, aibor jcdeneHs von der Kfirper-

STMKtOM noch eine laterale Gelerikflächi\ welche ven-

*rfti Tom For. intervertebrale lag. Der dritte

Tirb«! «nebeint aUo vie eine WiederboluDK des swei-

yn. Dia ersten beiden Rippen, ihrer Form nach Hals-

hpffD. articulirten mit dem S. Wirbel. Alles di's

tftnrht dafür, dass bier ein Fall von Wirbelvtrmehrung

dareb Einsebnltting vorliegen möge. Sieher war der

Ectsrbdd nicht, da eine Controle ilurch Piäparation der

Eilsnenen b«'i Kutdeckun^; de» Falles nicht mehr inög-

Lcfa war. Derselbe (GO) «endet sich aut ürund von

twbrereB eigenen Beobaditungen und Angaben Gru-
( r"a und A I b reeht'a gegen eine Honinlogisirung dt r

Fürutiina transversaria der Halswirbel mit den Foramina

•cstotraoaTenaria. Grub er z. B. beobachtete eines

Fall, vo der errte Broatvirbd eine Bippe and ein be-

:'«derea Por. transv. trug. Die ventrale Spanfjp der

Ualswiibetqiierfortsätze ist im Uanzen auch kein Kippen

-

»dek, aoadem «de enthilt ein aolebes Sbniieh den Quer-

f'-nsätsen der Lendenwirbel.

Werthvollf monogr.iphischc Bearbeitungen über iIlmi

Itlas und den Epiatropheus liefert Macalister (66).

Ine CnteteDebnng Ibw den AtUa (Jeumal of anai

V .L XXMI. 1S93) ist im TOigen Berichte besprochen

T rden. In derselben genauen Weise bezüglich der

Lutvicklung und der Fonuabwcicbuugeu nebst Littc-

nlurangabe wird dienial der Epistropbeus bebandelt,

in« zahlreiche Drtail kann hier nicht gut mitgctheilt

werden. Die Arbeiten von Dollo (28) und Biancbi

7—10) bnben dem Bei niebt troigelegen.

Ans der inbaltieieben Arbeit von Petersen (76)

• r d.os menschliche Kreuzbein können hier, schon au?.

Miügel an Raum nicht alle Punkte, die erwähnenswi rth

aufgezahlt werden. 265 Sacra von Erwachsenen

v<d taUieidie IStale vuiden untersuebt P. folgert

i::riü('hst. dass seine Befunde der Annahme von .Kin-

<'r Ausächaltungen' von Wirbeln bei Zablenabwei-

(.. iDgeo nicht günstig sind. Besser stimme die An-

ahSM einer zur .Sache gehörenden Variabilität im

•ianzen und einer Verschiebung einer Wirbel regioii zu

•husten einer anderen. Weiterhin zeigte sich, da$s der

aste Saenhrirbel die Teodens bat, sieb aus dem Ter-

binde bmotSeen. Die sacro-iliacale Gelenkverbindung

vird häufiger eaudalwärts verschoben als kopfwärts.

3 dacralwirbel ist die überwiegend häufigste Zahl, 6 ist

Einiger als 4, der Zuwaebs erfolgt in der Mebnabl der

Tille r.tudal. Asymmetrie CUebergangswirbel) besteht

i: -:tva 8,3 pCt., entweder als sacro-cuccygealer oder

»v:ro-lumbaler Wirbel, erstercr ist häufiger. Diese Bil-

4enfen sind veitans bSnflger beim Menscben als bei

itn Thit-reti Veränderungen in den Nen"cn des Sa-

*alpleiua geben entweder einher gleichzeitig mit Vcr-

«adenugen im Saerum oder niebt, oder es glebt sucb

Vtnndemnfen nm Sacrum, bexw. der Wirbelsäule ohne

Ttrtadcrungen an den Nervenplexus. Dies verringert

4m Werth der letzteren für die Feststellung der meta-

«oen Homologien. BeiflgUeb der Variationen der

Pkns nemsi kSnne man «nag und allein fostetellen,

dass die Plexus der Extremitäten die Neigung zeigeu,

sich durch Aufnabme postamler Nerven eaudalwärts

aossubreiten.

Alles dies zusaninieiigenoinmen, .^prerlll• nicht für

die Annahme vou Rosenberg, dass gegenwikrtig unsere

Whrbeteiule in einer YeritOnung begriffen sei, wohl aber

bestehe (Rosenberg. Topinard) eine Neigung sur

Verschmelzung nainialer mit .sacralen Wirbeln. P. macht

weiterhin Miitbeiluugon über den Sacralindex und dessen

Rassenversebiedenbeiten und die Saeralkrümmung, Aber

wel' Ii'' »ias Original ein/.iLsehen ist.

Vuii den Sch;idelknocheii hat das llinter-

hauptsbciu die meiste Berücksichtigung eriahren.

Calori (15) bdmndelt mit gewobnter GrOndliebkeit

die Frage nach der Homologie eines menschlichen Con-

dylus occipitaiis Iii mit dem Coodylus occipitalis impar

dar VBgol vnd Beptilien. Nadi C. besteht keine Homo-

logie swiseben beiden Bildungen. An der Hand dnes

neuen Falles von Coudylus occip. tertius hominis wird

die Vermuthung geäussert, dass dieser aus einer par-

tiellen yerbnöeberung das Lig. suspensor. dentis her-

vorgegangen sein möge. Eitigeheude Beschreibungen

des Condylus impar von Vögeln und Reptilien, sowie

der Vertebro-occipital-Vcrbiudungeu von Raja, Pleu-
roneetes seien und Batracbiem sind beigefOgt.

Vergleichend anatomisebes und anthropologiaebes

Interesse weckt auch die Arbeit von Zaaijer (120, 128).

Z. bezeichnet mit dem l^amen äynchondrosis con-

dylo-squamosn die Knorpelftige swiseben dem Oeoi>

pitale Intcrale (Pars cimdyl. des Occipitale) und der

Uuterschuppe (Uccipitale supehus). Diese Fuge schliesst

sieb beim Hensoben meist inneibalb des swniten Lebens-

jahres, wobei der laterale Tbeil am lingsten offen

bleibt. F!rbt wenige Fälle von partiellem Bestehen-

bleiben dieser Fuge sind bekannt ^ Do mini cus, Schüler

Z.\ 1878 und Romiti 1881); ein vollstindiges Offen-

bleiben ist bislatit; nicht bekannt, auch von Z. nicht

beobachtet worden. Di' Ii erhöht sieh nach seinen Be-

obachtungen nicht unbeträchtlich die Zahl von offen-

bleibenden Beeten, sum Tbeil weit ansebnlicberen, als

bislang bekannt (5 pCt.). Z. unteisuebte «Ueh zahl-

reiche Thierschädel und stellt schliesslich drei llaupt-

formen auf bezüglich der Art und Weise, wie sich die

Oeeipitalin later. surUmgrensnng des Feramen magnum
verhalt. I. Hierfür ist .auf die Originalinittheihingen /u

verweisen. Man wolle diese Fugenreste nicht mit der

Tiet häufiger bestdien bidbenden sogen. Suiun trans-

versa (mendosa) des Oeelpitale superius verweebseln;

eine Sutura transversa stösst stets an das Asterion.

Jeschke (52) gicbt in einer unter Stieda'.s

Auspicien entstandenen gut geschriebenen Inaugural-

Dissertatien eine genaue Darstellung des von ibm sogen.

."^ Ulcus praecondyloideus am Hinterhauptsbein

(kommt aU solcher in der Hälfte der Fälle vor). Seit

Albinus ist dieser Suleus svar sebra mdwfiMh enrihnt

und abgebildet, jedoch noch nicht genauer naeb der

Häufigkeit seines Vorkommens besehri>ben worden.

Raub er benennt die Bildung zuerst in seinem Hand-

buehe (4. Aull. I. Bd. 189S. S. 199) als Foesn prae-

«mdfloidea, ein Jabr sp&ter Poirier (Tndt6 d*anato-
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mic liumaiiii'. Paris ÜSil^t. I. p. S17G) alü „Fo&scllu

prccondylieone.'* Der Name sSulous* puet aber bei

\v< item besser. J. giebt 2 Abbildungeo ausgeieiehaeter

Fälle.

Staurctigbi ä Arbeit ;10'J; war <Jcia Kcf. uicbt

sugäogig.

Auch das SelieitolbLiii, das In l>Tparif tal >

und Pracinterpari« tale haben zu mehrfachen Unter-

suchungen Anlass gegeben. Die Arbeiten von Coraini

(80, 81), Falcone (88) und Maggi (67-69) waren

dem Ref. nioht sugckommen.

V. Holländer (50) — unter Stieda's Leitung

— stellt nicht unwicbtige Oesehleehtsnntersehiede fest.

Das luäiinlii hf >i l]i it( lht iii ist ein Rechteck mit sagit-

tal' T j:nisM ri r Aohs'-. das weiblich-' hat oinc quadra-

tische lii'Mtalt. Aehnlicb ist das kindlic he Scheitelbein,

im 1. Lebenqabrs ist jedoeb eine mebr oblonge Form

mit grosserer Ausdehnung in frontaler Richtung vor-

banden. Aus den Maassen des Scheitelbeins allein kann

übrigens niebt mit voller Sicberbeit das Geschlecht

erkannt werden.

Dem .Schläfenbein haben (lalle (41) und

Zauder (124) ihre Aufmerksamkeit zugewendet; ihnen

mag der Artikel Pitsorno*8 (88, 84) angeschlossen

werden. Zander lehrt uns an der so^. Inipressio

trigemini f2 Abbihliui^en verdcntliehrn llit;^) vier ver-

• schiedene Marken: Incisura nervi trigcmini, impres^sio

nervi trigemimi, Incisura ganglü Gassen und Impressio

ganglii Gaaseri onterschcidcn.

Ueber die die Stirn-SchlHfenregion sowie die Pro-

ccäisus clinoidei betrefifenden liittheilungen von Raggi

(87), Penta (78)« Courtev (82) kann Ref. nnr auf

die Ol^^nale, die ihm nicht zugäiip^: waren, verweisen,

ebeusoauf Pitzorno'ü Mittheilung (64; überverscbiedeue

KttochenTarietöten von antliropologisebem Interesse.

II oll 's Arbeit über das Foranicn coecum (48) ist

nach trühuren Mittheilungen bereits im Beliebt fiir

18i>3 berücksichtigt werden.

Der Gesiebtsschidel findet gleieb&Us ^ne Reihe

Bearbeiter. Die die Naaenhöhb', insbesondere die Nasen-
scheidewand betreffenden Untersuchungen vonEscart

(85), Graf (45) und Lovy (ü3) haben dem Ref. nicht

vngekgen. Wegen der Mittbeilangen von Regnaolt
(89), Bianchi und Marin«'! flO' betreffend das

Laciymale und dessen Verbindungen wolle man die

Originalarbeiten einsehen; sie kSnnen nnr ein Speeial-

iuteresse beanspruchen. Wichtig.re Krgebni.sse haben

die Untersuchungen des Oberk iefcrs ergeben: immer

noch steht hier der bislang so sehr vernachlässigte

harte Ganmen im Vordergrande.

In erster Linie gebührt Stieda (108) und xwar in

der im vorit:- ti P' rieht eitirten Ahlinndlung das N'erdienst,

die so äasserat variabeln Formen der Gauniennählc,

die bislang nnr beiliudg und in nnvollkommener Weise

berOcktiehtigt worden waren, auf bostiinnite Grund«

formen zuröckgcführt und eingehend lie^ihriebm zu

haben; auch hat er bereits auf die bei Thiercn vor-

kommoidmi Verfailtnisse hingewiesen. Hwvmgehoben
müssen insbesondere werden 1. die gewöhnliche Form

der Natura cruciata, 2. die thcromorpbe Form der Ab-

wcichuug der queren (iaumennaiil nach vorn, 3. die-

Abweiehnng nach hinten, bei der in extremen FSlIen

der Oberkiefer zwischen beiden horizontalen Gaumen

-

beinplatten bis an den freien hinteren Rand des harten

Gaumens tritt und au dessen Bildung Theil nimmt.

Femer bat Stieda ebenso wie Mies (Beriet über die

.\nthropologenversaniinluiig in Hannover 180.'^) einen

der seltenen Falle beschheben (.\nat. Anz. Bd. LX. 1894.

No. 24 u. 25. S. 729), in welchen von der quer«Q

Gaumennabt beideneits blind endende Nibte naeb vom
laufen, ."stieda stimmt mit Mies darin überein. dnss

dieses Verhalten wohl ein zum sogen. Calorischen

Nabtknocben überleitendes sei. — Bekanntlieh bat

Stieda ferner zuerst auf das constante Vorkommen
von 2 Gefiissfurchen jederseits am harten Gaumen hin-

gewiesen; nicht selten wird die mediale überbrückt,

sdir selten die laterale, was Stieda bis dahin anter

mebr ab 1000 Schädeln nicht gefunden hatte. Jn der
eitirten Mittlieilung theilt nun Mies 2 Fälle von

Ueberbrückung auch der lateralen Furche mit, Stieda

(104) bat nnnmehr aaeh einen derartigen Fall beobaebtei

und nimmt seine frühere Anirabe, daSS lateral elttO

Ui'berlirückuMi,' nicht vorkoninip, zuriiek.

Killer manns eingehende Untersuchungen (56. 57)

in J. Ranke's Laboratorium ausgeführt, sddiessen an
."^tieda und an die Ik-obaehtung des Ref. (Verliand-

lungon des internal, med. Coagresses in Rom 18S)4

—

au!$gegeben 1895), daai bdm (iorilla aufbltend hittfig

ein hinterer Fortsats des KaxUlare sum freien Rande
des h.irten Gaumens vorkomme, an.

Zunächst bestätigt er die 3 llaupttypen Stieda's.

(s.voibin.) Am hSnSgsten sei die naeb vom vorspringende

Naht mit Proc. interpnlatinus anterior, wie Killemann
den hier eintretenden Vorsprung der horizontalen

Gaumcuplaito uenni. (Processus Calori, ätieda.)

Sie ad am bftufigsten mit BraehyoephaUe, Bradiy-

staphylinic und Orthoirnathi' verbunden. Besondere

Rassen- Alters- oder Geschlechtsbeziohuagen ergaben

sich nieht. Die gerade Nabt seheint mebr dem kind-

lichen Typus zu entspri.-cheu. Bei Thieren haben die

versehiedenen Art<'r) meist eine bestimmt*' Form,

Variauten, wie beim Menschen scheinen nur beim Gorilla

vorsukommen ; die enrahnte Beobaehtung des Referenten

wird bestitigt. Die Fussplatt« des Vumer bethciligt

sich bei einigen relativ niederen Wirbelthieren und ont-

wickelungsgeschichtlich bei jedem SaugcUiicr au der

Bildung der Gaumenflaebe; patfaologiseb aoeb beim

Menschen. In 3 Fällen /. H. sali K. den Hyrtl'sehon und

Calorischen Nahtknochen durch den Vomer erzeugt.

Killermann i!>t geneigt die grösseren Processus inter-

palatini aatt. wie postt. zum Theil auf pathologisdhe

Verhältnisse zurückzuführen. - Wie die einseitigen

Gaumenspalten meist linksseitig sind, so bleibt aueh

das linke Palatinum hünfiger in seiner Aosbilduog

zurück Iv /M^^lich des Torus pa latinus fügt Killer-

mann den interessanten Befund bei, flas.s er ihn nur
bei Schädeln älterer Individuen und häutiger mit

geradliniger Sut. pal. transr. verbunden angetroflfen

iiabe.

Ute Dissertation Littauor's über das .\atrum
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Higbmori (64), auf TeraolaBtiiDK P. Heymann** ins*

^earbcitat, giebt eine gute Zusammenstellung des Be-

kuat«D; die Litteratur Ut, wie es scheint, vollständig

heiQeksiebtigi.

Das Jochbein bat aiit seinen Varictätiii, im»

b-. sondere mit seiner Thr ilimp eirie sorgfaltige Bearbeitung

von Calori (17) gefunden. Homiti (di) beschreibt

geoaa eioen der sdir selteneo nnd merkwQrdJgeo Tfäle

^on uoTOllständiger Ausbildung des Joch-

bogens. Diese AnomaL'e bestanil nuf beiden Seiten

eines Sebädels, der einem erwachsenen gut ausgebildeten

Cbilenen mgchSii hatte. R. zeigt, daM es sich mn
^ine Helnn.^Inl,'s^ildung handle, in diesem Frille wohl

veraalaast durch kräftige Ausbildung des Temporsl-

«akels bei klefner Temporalgnibe.

Bezüglich der die vergleichende Osteologic der

:*''hiidel bi^haiidelnden \rl»-iti'ii miisv angesichts des

zur Verfügung ätebendcu buschrauklen Itaumes auf die

Uriguale Tcnrieaeo verden. Doch aoll aas der wich-

tigen Arbeit von Gaupp (42), die gewiss jeder Interessent

mit Befrii digung lesen wird, Nachstehendes aufgeführt

«crdeo. Verl, unterscheidet in dem Wirbel thierreiche

t. knBdiaiM Sehidd sdt bedeckten Sehlifen ss stego-

krotapbe Schädel (Schildkiviten und '!yinn>iphionen

'Cödlien]) ton den lebenden, ferner alle Stegocephaleu

und die primitivsten ReptilicD; 2. zygokrotapbe (mit

JoehbSfea — Menadi ete.) nnd 8. gymnokroiaphe
^Schlangen, l'rodelen. einige Säuger); hier sind die

SohläfcDgruben ganz frei, z. Tb. sind diese wohl von

i^gokrati^dien Formen abinleiten. Bei den sygokro-

tspheo Sehideln finden sich ein uder zwei Jochbögen,

1 unterer und ein oberer, wie G. sie bezciclinct. Als

jni^blicbes Moment für die Ausbildung zygokrotaphcr

^diidel aus stegotaotaphen dürfte nach O. das Auf-

j rhen des Waaserlebens sa beseichn'-n M'in, denn die

J ' bhögeu haben unter anderm auch die Holle als

>trebcpfeiler den Druck des Unterkiefers vom Oberkiefer

inf den flbrigeci Selüldel sn flbertmgea. Dies konnte

geltend marlvti. als der Wasserdriiek fortfiel und

•ii» Scbädelgevicbt frei in der Luft getragen werden

BUfte. (Seeschildkröten haben den stegokrotaphen

Schädel behalten.) Sonach stellen die /.ygokrotapbeo

>fhädel Reductionsfonnen dar. — Der oln re .lochbogen

geht vom oberen Umfange des Quadralum zur hinteren

Bcgrenninf der Oibita, der untere rem Gelenkende des

^adratam zum Oberkiefer. Demnaeh ist X«B. der Joch-

^y*n der Vögel ein unterer, der d- r Säuger und des

Menschen ein oberer, obwohl dies nicht ohne weiteres

cniehtlieh ist

Der gr&sste Theil der Mittheilungen über den

Ihorat war d-.-in Kef. nieht zngängig: für die nifisli'n

genügen auch wohl die Titelaugaben. llorvorgchübcn

vi daas Debierre (SB) auf dem internationalen med.

' ngrease in Rom der Ansicht, als sei der menschliche

Thorax in cin'^^r Rückbildung begriffen, entschieden ent-

(fgi-u trat. Von allgemeinem Interesse ist auch die

'ingdbeode Untenadinag des Thorai and insbesondere

-in-^r Musculatur bei zwei Schuppenthierarteti von

P.hlera (33, 34). Ei Cfgab sich eine Bestätigung der

.lancht TOD Hat Weber (gegen Parker), daas dar

Proe. xipboideas von Manis nieht als Abdominalrippen

zu deuten sei : hieraus und insbesondere aus der von

Ehlers sehr sorgfältig ausgefiihrten Muskelzergliederung

folgt, dass eine Anlehnung der Vermilinguia an Rep-

tilien, wie sie versucht wurde, völlig unzulässig i.st.

Der zuerst von Zaaijer am Darmbein beschriebene

iiulcus praeauriculari», den dann Vcrneau auch am
Krensbein nachwies, wird atm wdil durch die bnden
diesjährigen Arbeiten Zaai jcr's (122) und Pipin Löhr's

(<;5) zur Ruhe gebracht w. rden sein. Am gründlichstt-n

und mit abschliessenden weitergehendeu Uesichtspunkteu

behandelt die ans Stieda*s Laboratorinm hervorge-

gangene Arbeit von Löhr die Sache. Kr erweitert

Zaaijer and seine übrigen Vorgänger dahin, dass er

den Sulcns praeanricularis am Kreuzbein wie am Darm-

bein die ganze obrförmige Gelenkfläche umziehen sieht.

Mit Zaaiii r leitet er sie ib vi>ii der Anheftung der

tiefen Fasern des Lig. sacro-iiiacum, tiudet aber ähn-

liche «Snlci paraglenoidales*, wie er sie nennt, anoh

an anderen Knochen ' d<-s menschlichen Skeli-ts (Sym-

physis pubis. Tibia oben, .Metatarsalknochen. Diese

Furche bat somit nur eine untergeordnete Bedeu-

tung, Ref.)

Von Interesse isi di. Untersuchung Romiti's (85)

über das Becken der Neugeborenen; dasselbe zeigt be-

reits bestimmte Formen für jedes Individuum, die man
als ererbte vohl aasdiei dsaf; insbesondere sind die

wesentlichsten f!esehleeh»-ehara«tere Stets deutlich aus«

geprägt, was schlagend an den Becken von Zwiliingea

verschiedenen Gesehleebts hervmirat, die in glricher

Stellung zur Geburt gekommen waren. Gewisse indi-

viduelle Verschiedenlieiteti möchte H. indessen auf die

ätcUung, welche der Fötu.s in uteri hatte, zurftokbe-

zieben.

Be/iiglieh der ührigi n di.> obere und untere Ex-

tremität betreffenden Einzelabhand hingen bemerkt Ref.,

dass ihm viele nicht zugäugig waren, andere keines

Referates bedurften.

Tornier(n3^ hv]d folgende Momentf zu t Erklärung

der phylogenetischen p]nt>iehung von Gclenkbildongen

hervor: Muskelvirkung, durch Druck und Zog, «elidie

bei der Heranbildung der Form mitwirken. Der Dmck
und Zug erz'upen einmal Veränderungen an den

Knochen, die sein Wachsthum ändern
f er muss sich

den verlnderten statischen Yerhiltniasen aopassea,

ferner erzeugt er an den Bändern und Sehnen Ossifi-

ealionen, die mit dem Knochen zusamnentrstcn und
ihn vou aussen ändern. So können sidl pbjrlogenetiseh

die verschiedenen Gelonkformen umgestalten, also anf

dieselbe Weise, wie Tornier is für die Fussknochen-

Variationen, s. diesen Bericht No. 114, annimmt. T.

nennt „universelle Gelenke" solche, die ausser ihren

Hauptbewegungen noch eine Reihe anderer in kleinen

.Anfingen jz-'^taf t'-n. Durch weitere Einwirkungen in

dem oben erwähnten Sinne können dann daraus mit

geringerer oder grösserer Besdiränkung die sog. poly-

und moDofnnetionellen Gelenke hervorgshen.

Fessler f39) hat durch zahlreiche und müliev«dlc

Versuche die Festigkeit fast aller (ielenkc und (ielenk-

binder des menscblfehen Korpers gegen Zug und gegen
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Hebeloiig festgestellt. Die Kcsultatr- k<iinicn hier un-

möglich all«' mitgetheilt werden. M.iii muss trennen

die beiiit Bcgiooe des Zuges zuerst crlolgcude Aus»

atreelniDf des Oelenkes (die Moskelo waren entfernt),

die ^''tir vorsohiriiin sein kann (bedeutciiii b<'i d'^r

Schulter, geringer beim Knie, sehr gering im ilumero-

Ulnaigelenk). Dann dehnen sich die fibrösen Gebilde

(K^ml und BSoder}; ianerhalb enger Grenzen sind

diese vollkommen elastisch. Bei den ririzelnen

Gelenken gicbt es typische Kapselrissformen. Die

Kapsel reisst dort «m ersten, iro sie am scbwictuten

ist und zugleich wegen kur/er Fa>-ung der Bfitidcr am
meisten bean.spnicht wird. B> i vii Icn (ieb nken zeigt

die Kapsel eine geringere Zugfestigkeit, al.-« der gesunde

Kaoehen von niebt la alten Individnen. Bei Zehen

-

und Fingcrgelenkcn, den Clavicular-IIand- und Vüss-

gelenken ist dies anders; nicht selten reisst hier der

Knochen — auch bei Äcbsensng — ab. Einzelne Zahlen

mögen genüfen: Sehultergelenk - Kapaelfestigkeit

14fikg: erster Riss bei Zui: und HebehinE;: unten innen

am Oberarm (stimmt mii den tausendyiihrigeu Erfali-

rungen bei Verrenkungen, Ref). — Hüftgelenk:
Kajjst Ifcstigkeit 3S0 kg; die stärkste Stelle liegt im

Li»:. Hcrtini, die sehwäf'hste im Lig. isehio-fcmorale.

Das Lig. tcres trägt nur wenige Kilogramm. Finger-

gelenke-Kapselfeatigkeit s: 79—88 kg; Zehengelenke

= 30—62 g. Interessant insbesondere sind die Kr-

gebnisse am ICIlenbogengelenk ; anfangs wird der Radius

isolirt aus dem Riugband herausgezogen, dann folgt

Rias der Tordnren Kapaohrand im Bereich üet Prae.

ooran. ulnac und Riss des inneren Si iir-iliiuidc^. Bei

Weibern sind die Kapseln und Bänder im Allgemeinen

aobwidier. Bei Neugeborenen kommen Kapselrisse mit

und ohne Epiphysenlnsung von.

Die Frage nach der Wirkung de« l.nl'tdnicks auf

die Gelenke ist einmal wieder aufgeworfen worden.

Gorken (48) venieint alo, Lesshaft (Anatom. Ana.

X. No. 18!>5y bejaht sie, wie es dem Ref. scheint,

mit guten Gründen. ISbenao tritt Fe ssler (89) für

den Luftdruck ein.

Uebw daa lehmidie nnd sdi5n gearbdtete Gelenk*

bcweirungsmodeü l^trris^nr's (105) ist liereils im \o-

rigen Berichte kurze Mittheiiung gemacht worden; solche

Saohen wollen am Präparat, besw. am Modell selbst

begriffiBn worden.

Ewald*a (37) interessante Darlegung, dass der

Fuss, wenn man sich auf die Zehen erhebt, einen

zweiarmigen Hebel darstelle, und nicht einen ^n-

annigen, wie es die Gebrüder Weber meinten, ist nicht

lan^"^ unwid'Tsprorhcn geblieben. Fisr!;or. der l.m^'-

jäbrige Mitarbeiter \V. Bräune's, zeigt (Arch. f. Anat.

n. Physiol. 1895), dass man allerdings mit einer ande-

ren (Jonstruction di r Sache, wie die Gebrüder W-ber
sie machten, beim einarmigen Ilcbcl bleiben kann.

Ohne Figuren liisst sich das aber nicht leicht klar legen;

Ref. glaubt, daas mit der Piaeher*sehen Darstellung

die Sache wohl erledigt sein wird. So einfach, wie man

früher da« Problem genommen liat, ist es allerdings

nicht.

H. Tircbow (11$ ist in seinen Bestrebungen die

.Skeletknochcn so aufzustellen, wie sie in der Leicbc

bei beliebiger Haltung der letzteren liegen, forigef.ilireii

und hat, wie frülier das Fussskelet, so nun das llaiid-

skelet aufgestellt. Wegen des Verfahrens muas das

Original nacligi'^' li' ii werden. Siebt man sieh die von

II. Virehow hergerichteten Präparate an, so muas

man bekennen, da.s.H man nur von aoldion wiiUich

etwas von der normalen Haltung der Skeletstücke ab-

jenen kann Pri» Verfahren erfordert Geschick und Zeit
;

was man aber dann erreicht, ist ein Präparat nach der

Natur. Schon Pfitzner hat daranf hingewiMoa, wie

wenig richtig aufg-^tellle llätide und Fliese in unserca

Sammlungen seien: II. V i rc ho w"s Verfahren giebt aber

bezüglich der richtigen Mellung der Skeletlheile bei

einer bestimmten Haitang der Qliedmaaaen ungleich

mehr, als Pfitzner'a Aulstellung. Das Ziel, welches

II. Virehow bei seinen mebij&brigcn Bemühungen ver-

folgt, geht aber weiter, als nar richtig gestellte Prä-

parate gewinnen an wollen; er betrachtet dies nur ala

eine Vorarbeit, .um «lie Knochen so aosammenstellcn

zu können, wie sie im lebenden Körper bei irgend

einer beliebigen Haltung liegen* ; auch bat er bereibi

durch seinen «Podographen und Notographcn" n ich

weitere .Schritte in dieser Richtung gethan. .Mit Reebt

sagt er, .S. 83, .Angesichts der vcrieiuerten Problem«;

der Gegenwart kommt es aneb der aaatomiaeben Tech-

nik zu. in der Zusammenstellung des Skeicts zu einer

v ulendeten Kxactheit fortzuschreiten; sie stellt sicli

damit in den Dienst der pathologischen Anatomie und

aller Fächer der angewandten Mediein, der Anthropologie

und der Kunst".

Bei dein Cnifange. weKlien bereits d'-r Bericlit über

Knoclien- und Biinderlehrc in diesem .lahre hat erlan-

gen müssen, bleibt für daa RefiBrat über dia Zibne
kein Platz meiir. Ref. muss sich dalier begnügen Met
auf die wichtigsten .Arbeiten einfach aufmerksam zu

machen. Ausser dem interessanten Falle von d'Ajutolo

(195) sind es daa xasaaunenfiMMiide Werk von Batujew
(ll*7>. der Vorschlag Tlilliaehor's (141> zur Bezeich-

nung der Zähne, die Mittlieilnng Jaekel's (142), welche

sieb mit fibeneugenden Gründen gegen die von Einigen,

7. B. Credner, vorgebrachte Cunep'scenzlehre der sog.

Faitenzähne ausspricht, di** Mittbeilung Kielban-er"s

fi43) über da-s angeborene Fehlen und L'nterzahl der

ZShne, Osborn's 051) über die Pbylogenie der Zihne,

Partscb's über das Periodontium, Prciswcrk's (154)

über den Zahnschmelz und dessen verschiedene Structuren

in der Thierreihe, K ose 's (157) Zahueutwickelung bei

GhUmfdoselaehus anguineus, insbesondere aber die Ar-
beit von Loche (147), die in grossem Massstabe

eine Eiitwickclungsgeschichte der Zähne in der Tbicr-

reibe bringt, aber noch unvollendet ist, dann von

Schwalbe (1 6*2). dessen treflUehes eingehendes Referat,

auf Gnind eij^ener Beobachtungen erstattet. .b:'dem drin-

gend empfohlen werden kann, der sich mit dem beu-

tigen Stande der Lehre von den Zihnen und der Be-
zabnung vertraut machen will, und von Seheidt (160),

nicht zu gedenken der fjehrbüeher von Tomes (1G4)

und des Atia£ von Walkboff (165). Hoficutlich ge-

währt der nächste Berieht Raum um dies naditabolen.
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IV. ByoUgir.

1) Bar;nluc et Crouzon. Muscie acromio-clad-

culain;. Bullet, de la soc. an.ili'in. ili- Paris. .Aiiiiöf

LXI\. T. 8. No. 5. p. Ifi4-^l(!ö. -2) Hfrtflli,

D.. ContributO alla anatomia del diafr.inmia iiei Cnr-

oivori. MonitM« Mologico italiano. Anno V. lio. 9
XL 10. p. 211—215. — 8) Blum, F., Die Selwrant-

ra'i>.kulatiir <\c< Mcnsrlien. 8. Freiburg. — 4) Dcr-
.-elbe, K.xsm IW. \nat. Hefte. H. 13. S. 447—478.
Xit 6 Taf .')) BoisRcymond. R. du, Beschrei-

bang eiQer Aasabl MuskelTarietäten aa eiaem Indivi-

dunm. Anat. Am. Bd. IX. \o. 14. S. 451—455.
Mit 1 Fig. 0; Bi lk, L., Bezichunppn zwischen

Sk.r;lft. .Musliuhitiir nnil Nerven der FAtreniit.iten. dnr-

jrrlegt atu B< ( Iv. i.günci, an dessen Museulatur sowie

am Plexiu lumbo-äacralis. .Morphol. .I.ilirli. Bil. X.XI.

IL t. S. 841—2T7. Hit 14 Fig. ~ 7} Charpy. A.,

ha nusdas eottaix. Midi vaid. Toulouse. 1898.

Aonee II. p. 5«5--570. — 8) Clascn, F., üeber die

Üu&keln und Nerven de* pruvimalen Abschnittes der
Xi fd- ren Extremität iler Katze. Inaug.-Diss. 8. Bonn.
— 9 ' II. ctivc Investigation Reports. Dublin Journ.

No. 1. p. 448. — 10) Condamin, Du Fasda um-
Inlieatis. ProTinee ntMieate. 1898. 8. et 10. jiAo. —
Iii De r>> e •

j i *'
, Desrription anatutnique de Tapo-

utVTOse [ilaiit.iiri-. Ülmic dfrlliopcd. I'aris. Anine.

V. p. rjS--i;ir,. ~ Iii Kakins. T.. The differ.ntial

Aetioo of certaiu Museles passing morc than one Joint.

Proeeedings of the American .\cademy »f Natural
<• i^n. e of Philadelphia. T. U. p. 172—18G. With
J ngs. — liJ) Kndres, II., Ueber ein Zwischenmuskel-
hündel im (i' biele des M. peetoralis major und lati>si-

mus dorsi. 1893. 8. Jena. .Mit H Fig. — 14) »Ji^'lio,

T. E-, Sull omologia tra ii diaframma degli antibi anuri

r qoeilo dei auumnifen. Boll, di Mus. dt zool. ed.

anat compar. della R. uniren. di Torino. Vol. IX.

.\ö. lf>f:. — ]> Holl, M., Zur Bomologir d.T MuskfiTi

•i*'«. Diafihrajrma pelvis. Anat. Anz. Bd. X. No. IJ.

.V 395— 4tK). Mit 2 Fig. — IG) Huntington, <J. F.,

Auomalies of Pcctoralis major and minor. Abstract.

Treatiiies of tbe New- York Aead. of .'^eienre.s. Vol. XII.

p. 188—189. — 17} Hutchinson, J., Congenital De-

ficteneies of the pectoral Mu-scles. Arch. of Surgerv.

London. 1893 94. Vol. Y. p. 342 ",44 IS .lu

Tara, E.. .Sur un niiisele diaphragmatico-ocsophagien.

Bulletins de la soc. anal, de Pariv. Ann^e. LXIX.
T. MII. F. 8. p. 98-100. Avec 1 Ii«. — 19) Der-
«elbe, Cootribation a Ntude des anomaties nrascu-

laiies. Ibid. F. 22. p. 728 738. Avec 1 fig

JO) Keith, A., Note on the Supracosfalis anterior.

J urn. of Anat. Vol. XXVIII. P. 3. p. 313-334.
With one fig. -- 21) Derselbe, Notes on a Thcoiy
to aceount for tbe Tarious Arrangements of the Flemr
Profundus Disitorum in the band and foot of Primates.

Ibidem, p. 8S4-S89. With R ügs. - 22) Koll-
mano. J., Der Levator ani und d' t

'' (( ygeus bei den
geschwänzten Affen und den .Vntliropoidon. Verhaudl.

d Anat. des. auf der achten Versamml. in Strassburg

L £. S. 198—305. Mit 2 Fig. — 28) Derselbe, La
fliasenlatore anale des siogcs eaud6i et des sinns non
candeji. comparec avec !<]]< d-- Tliomme. Monitora
loologico italiano. .Xmin \ Xn. 4. p. 74. — 24)

Derselbe, Les muM l> s d. I anu> chez Ics singes a

'loeuc et cbes les anthropoides. Arch. ital. de biolog.

T. XXL P. 8. p. XXXn. — 95) Lambert, 0., ConsT-

derations nouvelles ä propos d'un nouveau ca.s de

muscl*" presternal. Bulletins de la soc. d'anthropol. de

l'a,->. T. V. No. 4. p. -237 241. ^Disciirs: H-ivV.

Mjthia-s-Duval.) — 26) Lartscheidcr. J.. Die .'^teiss-

b«inmoskeln des Menschen und ihre Beziehungen zum
M. levator aai und aar Beckenfude. Ein« vergUicbeade
anatomische Studie. Anzeiger d. R. Aeademie d. Wiss.
II Wi.Mi. No. 24. 234 23.J 27) Ledouble,
A.. l)es coiiformation.s anomalem des musclcs de la face.

16

Bibl. anat. Annee. II. No. 4. p. 184—145. — 28)
Derselbe, .\nomalies des muselcs masticatcurs de
Vhomme. Ibid. 1893. Vol. L p. 174. — 29) Der-
selbe, Les anoinalit s du musclc gnmd dorsal. Bullet,

de la süc. d'anlhn pid. de Paris. T. IV. No. 11. p. 626
bis f»58. — 30) I.iitlewood, Congenital Absence of

botb pectoral Muscles on the rig^t Sidc. Laaoet. VoL II.

No. 8697. p. 19. Avec 1 pl. — 81) Vaurer, F., Die
Elemente der Humpfmusknlatur bei (Vclostniiien uod
höheren W irhi Itliioreri. Morpiiol. .I.alirbuch. Bd. XXI.
H. 4. S. 473-619. Mit 4 Taf. - 32) Derselbe,
Die ventrale Rumpfmuskulatur der anureo AmphibieD.
Ebendas. Bd. XXII. B. S. S. 825-969. Mit 9 Tat.
— 33) Morest in, H., .\nomalies du musclc dlga.striquc.

Bulletins de la soc. anat. de Paris, .\nnie. L.M.X.

T. VIII. No. 18. p. 053-6.17. Ave. 2 lig. — 34)
Neumayer, H., l Cber einen Musculus thyrcoideus
transversus. Monatsschr. f. Ohrenheiik. Jahrg. XXVUJ.
No. 10 S 307-811. Mit 8 Fig. — 85) Paraons,
Tbe Morphol.igv of tbe Tendo Aetaillis. Jonrn. of anat.

Vol. XXVIII. P. 4. p. 414 -118, With 2 ligs. -

3(i) Perrin, A., Hemarque sur la mu.sculature du
membre anterieur de quelques urodrhs. Compt. rend.

de la Societc philomatbiriue. 1893. 8. juill. — 87)
Pieofl, B., Note sur quelques particularit6i nam de
Panatomie du pied. Tendon du long pteealer tttfeal.

Anomalie du p< ronier anterieur. Bulletins de la soe.

anat. de Paris. Annt. . LXIX. 5. T. 8. F. 3.

p. 101 103. — 38) Derselbe, t^uel iurs , nnsidera-

rions sur les insrrlions du muscle long p i..' r lateral

« la plante du pied. Revue d'orthopdd. Paris. Aonie.
V. p. 916—990. — 89) Derselbe, Insertion» Inf*-

rieures du musele long pi'ronier lati ral. .Anomalie de
<'C musele. Bulletins de la soc. anat. de Paris. .\nn< e.

LXIX. T. VllI, No. 4. p. 160. No. :. j, |(;i-lt;4.

Avec 4 fig. — 40) Regnault, F., Courbure des doigts

de la main et mouvement d'opposition. Revoe seientif.

T. F. p. ."lOl- 303. - 41 Itemak, K , BtO IWI VOn
' inseitigem angeborenerii DftVet des Platysma myoides.
N-uri ^ii:. Crntralblatt. Jalirg. XIII. .\o. 7. — 42)
Selimidl. W., Ueber das Platysma des Mcn.schen, seine

Kreuzung und seine Beziehung so Transversus menti
und triangularis. Arch. f. Anat. u. Pbysiol. Anat.
Abth. H. 5 u. 6. S. 269—292. Mit 4 Taf. — 43)
Schwalb,'. <;. und W. Pfit/nn. Varietätenstatistik

und -Anthropologie. Sohwalh, s iiinrpii'.ji.rrisrhe Arbeiten.

Bd. III. 44) Sebilcau. 1'
, 1. aun in crural et le

canal crural. Gazette med. de Paris. T. L No. 2.

p. 13—15. (Bält die Annahme eines Canalii üemenliB
für die Schenkelbrüche, weiche durch die Lanüna ori-

brosa rier Fossa ovalis hindurchtreti n. tiir ganz Bber-
fliisstg. I

- 45) l^eydi I, ii., r« ln r eine Variatii'ii des

Platvsma myoides des Menschen. Morpbolog. Jahrbuch.

Bd. XXL H. 8. S. 468-472. Mit 1 Holzschn. —
46) Souligoux, Anomalie masealairc. Bulletins de
la soc. anat de Paris. Aon. e LXIX. T. VIIL F. 8.

p. III. — 47) Tersen. <>lis' r\ tlion de dcn\ eas d'ab-

senoe eongenitale partiell-- des musclis pectoraux.

Unio[i med. du Bord-est. FJeims. .\nnt e. XVIII. p. 180
bLs 182. — 48) Tyrie, Baxter, Musculus saphenns.

Journ. of Anat VoL XXVIU. P. 8. p. 288-990.
With one llg. — 49) Young. K. IL. Absence of stemal
orißin of tbe pcctoralis majur. Laiicet. Vol. II.

No. ;it;n7. p. 19. With one cut. (Angeborener Mangel
der Pars stemocostalis des H. pectoralis mjgor bei

einem 16jährigen Knaben mit Schwimmhaut am linken

Zeige- und Mittellinger; Beobachtung am Lebenden.) —
50) Ziegler, Anomalie muscuiaire; pctit palmaire
bicipitaL Journ. de m^edne de Boideaux. 18. janv.

1893.

Die wichtigeren l'ntersuchungen in der Muskellehre

erstrecken sich auch in diesem Jahre /unliebst auf deren

anatomi-sclic .'^t.atistik, und andererseits .luf Erforschung
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des pbylogen«tiaeben Zvsammenhaoges ebuelner beim

Menschen vorkommenden Muslieln und Fascion. In

ersterer Beziehung sind aa vieles eDgliüchenL'niversitäteu

auf geineinscbaftlicher Vernnbaiung barabeade Ennitte-

lungeo (9) über die folgenden Moskebi annicbst au be-

sprechen. Der M. pal m.iris longns wnnle zu Dublin

in ll,5pCt. vermijiät, der M. pyramidalis abdo-

lainis in ea. lOpCt, der H. plantaris in 7pCt
rntersucht wurden je 78» SS, 86 Fällf Am, Körper-

liälften) und bei einer so geringen Anzalil ist < s allcr-

dings überraschend (Ref.), daas die Resultate so za-ni-

lieh genau mit den Angaben der Haodbaoher fiberein-

stimmen, was Cunniogbam bemerkt hat. ~ Auch

Schwalbe und Pfitzner (48) setzten ihre Unter-

Kucbungen über Muskelvarietntcn in Straasbnrg

fort Unter BerQcluiebtigung firQhercr Arbeiten ergaben

sirh sfhr grosse DifT'Ti !i/i^!i an versriücdenen Orten und

bei beiden Gescblechteru; es ft-hUeu:

.Straas- Peters- Massa- Eng-

In Procent.
bnrg. burg. cbnsetts land.

M W. M. W. M. W. N. W.

M. pj ranudalis .... U 10 18 27

ICpalmarislongus . . 19 83 11 15

M. paoaa minor .... 57 57 45 54 56 70 60 72

Oleidie Genauigkeit der Untersuehung und Kegiatri-

rang vorausgesetzt, würden diese DiiTereuzen auf anthro-

pologische Verschiedenheiten hiodeuten. da die Anzahl

der Beobachtungen jedesmal mehrere Hundert betrügt.

l>er N. atemalia viüda bei S89 lÜDDeni 8mal od«r io

5,SpCt. 4mal r>eh(erseit-i. 2nial linkcrsriis und 1 mal

beiderseits gefunden, bei S)9 Frauen 3mal oder in 3 pCt.

und xvar Smat beidtneüi und Imal nur linkerseits:

indessen sollen diese Wertbe nidit für oonstant gelten

(bisher waren 2—4pCt. angenommen). Der M. tcres

minor u. s. w. fehlten (M. und W. bezeichnet die Zalil

der untenmebten FUle resp. der gefondenen Proeente

bei Männern und Fraufii) r^ -p. waren v Th in'l' ii

:

Muskeln
F ä 1 1 c. Proeente.

Mit-

tel.
M. W.

Mit-

tel.
M. W.

Teres niiuMr .... Gfi 341 170 12,9 12,9

BieepsbradiU II 1 66 845 174 12.7 11,6 9,8

Palmaria longns . . 106 844 176 20.4 19.3 22,7

Psoas minor ... :us 386 175 50.7 56,7 56,6

Quadratus femoris 13 379 17.'i 2.3 2,4 2..H

Plantaris 32 3.')() 170 ';.2 0.3

I'cronaeus liJ. . . . 44 3«3 174 0,6 11,5

Fl«zordig.ped. V.br. 185 867 173 25 21,8 81.2

110 37S» 170 19.8 10,6 20.7

Die ZahliMi in H' tn tT di - l- i/lLTiMi innten .Mu.<.kels

beziehen sich aul dessen Durclibohrung durch den N.

peronaeus.

Ueber die Bedeutung desM. levator ani und der

praetiseh so wtebtigen Beckcnfascien liegen swei

von einander unabhän^^ige Untersuchungen vor.

Kollmaan (22; verfolgt beim Menschen im Ver-

gleich SU den Affen die Reduetion der Caudalmuskeln

zu .Aiioncnrosi n oder Fasrien, .Vbänderungen der In-

sertion und Function, namentlich au den Mm. levator

an! und ooecygens. Peroeir deutete Lartsebeider (26)

dim M. levator ani des Menschen als die Mm. pubo*
i'iM-i-y^'rus und .M. iliocofpygeus dor Sä\igethier'^. Diese

kraltigcn beiden Sehwanzbeugemuskelu vereinigen sieb

beim Hen«ebeu zu einem muskulösen Diaphragma pelois.

Echte Schwanzmuskeln und einen rousrulösen .'^'ehwanz

kann es daher beim Menschen nicht geben. Der M.

coeeygcus ist der M. abductor caudav anterior (Ucf.

Anat Bd. IL 1879. S. 253). wahrend die Mm. exten-

sor« - cauda-- lateralis tnid iu"d);ilis siiwie i]< ': M abdiietor

caudac dorsalis beim Menschen nur in rudimcutiireii

Andeutungen vorkommen. Wohin die als M. saero-

coeqrgeus anterior s. M. curvator eoecygis beschriebene

Varielät beim Mensc lien j;ereehnet werden sollf gebt AUS
der vorläuiigen Mittheilung nicht hervor.

In analoger ph]rtogeneti«cher Richtung bewegen sich

die l ntevMiehungcn von Parsons und von .Scydcl (45)«

Letzterer trennt mit Riicksieht auf eine von ihm go-

scbtldertc Varietät das Platysma in einen dorsalen

und einen ventralen Abschnitt; die oberflSdilicheii

Bündel eritsproeben einem M, spbineter rolli, der aber

nicht ganz identisch mit dem der Carnivoreu zu sein

scheint. — Ton den Muskeln der unteren Extremi-
tät weist Parsons (85), gestützt auf verglmehend»

anat'imiselii' rtätrT'.uebinii.'' ii naeli. dass die .\ ehi II c s

-

s. hne (Tendo calcaneus} in sich torquirt ist, wie es»

schon 5rters ahp.'bildet wurde. Die vom Caput mediale

des M. ^;.i>tr H n'-niius kommenden .'^ehuenfaseni vur-

lauf<Ti tiunlicli -i'hrä"; liinter der übrigen Sehne und
inscriren sich lateralwärtü am Calcaneus. -Auch windet

rieh beim Smonatliehen PStus die Soleussebne an
der nicdiali i; '-'i i'c um dii' übrige Seime und setzt sich

in den M. Ileior brovis digitorum pcdis fort, .loiic

merkwOrdige Torsion kdnnte entweder von der Lage des

Fötus im Utenis abhängig sein oder wabrsdieinlicher

mit der Rotation des ganzen Bcinc"! naeb TOni, im Vur^

gleich zum .'\rm zusammenhängen.

V. Spla^ehntlegle.

1) .\equisto. V., Sui ftnuiiiRiii lii inaturazione di

alcune ova. BuUettino della Sn-iet-i di Palermo. No. 2.

4 pp. — 2) Andersson, O. A., Zur Kenntniss der
Morphologie der .''"childdrüse. Archiv, f. Anat. u. Physiol.
Anat. Abth. II. 3 u. 4. S. 177—224. Mit 4 Taf.

3) D'.\ n drade. Azcvedo. Rcdondo, Jayme.luliao, .Alpuiias

]»alavras -bre i.s aperti.^ larjjos da Urethra. H. Lisbo.i.

76 pp. Cou. 17 liff. Inaug.-Diss. — 4) Arren. L.,
Essai sur lea capsules surrenales. 4. Tbise. Paria.
101 pp. — 5) Aschoff, L., Ein Beitrag zur normalen
und pathologischen Anatomie der Ramwege und ihrer
drüsigen .Anhänge Virchow's Archiv. Bd. CX.X.WIII.
II. 1. 119- ICO. Mit •-' T.if. — (V) Aufsehnaitcr,
t), von, I>ie Muskelhaut des nienschliehen Magens. 8.
Mit 2 Taf. — 7) Derselbe, Dasselbe. Sitzungsberichte
d. k. Akademie der Wissenzfb. zu Wien. Maa.-natttrw.
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Krausb, DBSCRipnyB Amatomir. 17

K; Bd. cm. Abth. iH. S. 75—%. Mit 2 Taf. -
>"«,i Baduel, C, Topo^atia dii ni.i a stato normale c

patoto^co c sal vatore della percu^sione renale. Lo
IpoiimnUle. Anno XXXXVIII. No. 8. p. 148-153.
— 9) Derselbe, Topogr&ÜA e percussione dei renl.

PoJiclinico. Vol. I. F. 7—8. p. 42 Con una tarola.

— 10 Bartels, M., Photo^rapliion eine-. jungiMi Mannes
mit überzahliger medianer Brustwarze. Verliandluiigen

itt Berliner antliropologischen Gesellschaft am 21. April.

ZeitMlir. L £UiDol. Bd. XXVL S. 201—203. Mit 1

Fif. — 11) Barth, P.. Reeberebes rar la strueture de
riiret< re humaiu. These de Nancy. 1893. S. 'r2 jip.

A\ec 2 pl. — 12) Ben da. C. .\natomic di s (i. •

^ehl^•<hlsapparate^. Klinisch, llandb. der Harn- aiid

Seiiuloigane von W. Züiier. Abtfa. I. Leipzig.

58—104. — 1^ Bcrgb, R., Symbolae ad cognitionem

grnitAlium eiternanun foemincanim. Uo.spital-Tidende.

Kjöbenhavn. R. IV. Bd. II. p. Süh-mi. 14)

Dtrselhc. Da.sselbe. Monatsschrift tiir praktisehe

Dtraatologie. Bd. IX. No. 8. p. 403—414 1.%)

Bergonzini, <'.. Sulla struttura istologica di i pir"ili

Ubbn e dei olitoride. Basseipa dei scieoze med. Uo-
deoa. Anno IX. p. 108—104. Con nna tav. — 16)

B'-rkI< y, H. .1.. .Studie.s in thr Histology of the Liver.

•' hii Hopkins" Ho.spital Reports. Vol. IV. No. 4—5.

p. 211-230. With one pl. — 17) Bcrry, K. J. A..

Tb« Anatomy of tbe Caectua. Anatom. Ans. Bd. X.

No. 18. S. 401^409. — 18) Bisses ero, 0., Rela-

li «n*" sulla memoria intitolnta: Sulla riproduzione della

mucosa pilorica di H. Vivant-'. \tti dolln U acead.

d-1!-- scieuie die Torino. Vol X\I\ l)i-|i. 7.

isaa—94. p. 366. 19) Bowles, A Lun^r witli

ft-or lobes. .Journal of Anat. Vol. XXVIII. P. 2. p.

Ol—IV. With 2 figs. — 20) Bord, A., A Caso of

inperforate Hirnen. South medieal Keeord. VoLXXIV.
p.473—47«. ^ 21) Brown. M.. Vari.ni .ns in the Po-
fitien and Development of the Kidneys. Joomal of

AMt Vol. XXVIlI. P. 2. p. 194-208. - 22;

Brunn, A. von, Ueber Byperthelie. Versammlung d.

Ge^ellseh. deotadier Natarforseher n. Aerste in men.
R -.to.k^r 7-.-it2 21. April. Nn. 230 — 23"! Bruno.
C. G., .Manrauza .\!!Soluia della j;hiandi>la sottomas-

ecllare destra nell" uomo. Monitore zoologieo italiaun.

Anno V. Xo. 4. p. 82. — 24) Chaput et Lenoble.
Etwic sur le calibre normal de l'intestin gr<'le. K\-

prriences sur la migration du gros bouton de Murphy
i travcrs Tintestin. Bulletins de la soc. anat. Paris.

Ann.e LXIX. T. VIII. No. 10. p. 39.5- 400. Aver.

3 tig. — 2.5) Chatin. L.. Organes de nutrition et de

nproduetion che/, les vertebres. 8. Pari». 176 pp.
— 26) Chervin, Le frein de la laogae. France möd.
Annre. XXXXI. p. 8>1—894. — 27) ChoteaTi. P. A.

H., Des eloitonnement.s du vagin d'origine cinir iiifnl'

.

Tb««;. 4. Lille. f*7 pp. - 28) Christian i, II..

Nouvclles recherche.s sur le.s orgaue.s (hyroVfiirns lits

roonurs. Compte» rcndus de la snciete de biologie.

T. V. No. 1. p. 4. — 29) Colcy, F. C„ Not« on
Mpemiuncrary Nipplcs. The Lancet. No. 8694. p. 1500.
— SO) Cordier, J. A., Sur un procede de delimi-

tatioM des re>;ioiis glandulaires daiis la mU'|ueuse du
tubedigestif. Comptt^rendus de la stocietephilom. de Paris,

18M. No. yi 9. 9—t. — 81) Crety, C. Contri-

bosioBe alla eonoaeenift ddl* ovario dei Chirotteri. Ri-

eereh« di labor. d*aaal normal di Roma. Yol. m. F.

3. p. 221-235 c 287-239. Con una tav. 32)

Cunningham, J. T., The Ovaries of Fishes. Ji>ur?i.

of tbe Marine Biol. Associat. Vol. III. No. 2. p.

154— 163. — 33) Cursehmann, GL, 1. Die Auomalicii

der Lage, Form und Grösse des Dickdarmes und ihre

kl'nisfhe Bedeutung. 2. Ueber einige Besiehungen der
L;rit»fn n Baucbwand und des retro-peritonealen Zcllge-

»ef;e5 zur Bauch- und Brusthöhle. Deutsches .\rehiv

für klin. Med. Bd. LllL H. 1—2. .S. 1—44. Mit 18

Fig. — 34) Delassus, La columnisation du vagia.

Jnarnal des sciences mt'd -le Lille. .\nn''e. II. p.

iaanabrrtriil d*r (Mainnt«» U<><liciu. 1«94. B^l. I.

49 — .')3. • 35) Delepinc, S., An Aoeuunt of liic

Views hcld by the late Sir Andrew Clark oii the He-

lations of Alveoli to Air Passagcs. .lourn. of Pathol.
and Bacteriol. 1893 94. VoL II. p. 269—272. With
2 pis. — 3n) D i 0 n n e, L. E., Two Cascs of supemu-
merary Nipples, New York Med. .loumal. 1893. Vol.

LVHI. p. 7t;() :;7i Disselhor.si, H.. Der Harn-
Irit. r der Wirln lllii-o'. Wi. sbnden. 64 Ss. Mit 3
Taf. und 18 Holzschü. - Derselbe, Da.sselbe.

Anatomische Hefte. U. XI. ä. 127— löl. Mit 8 Taf.— 89) Dominieis, N. de. Le eapsule surrenali sono
organi depiiratorf? (üoruale dell' .\ssoeiazione Napole-
laiia di Medici e Naturalisti. Anno IV. P. 5 e 6. p.
2.j7--2r>r>. 40) Diivon, .M., Ktude analyliipie des or-

ganes moteurs des voies biliaires chez les verti''bres. 8.

Lyon. 1898. VUI et 189 pp. Avec pK — 41)
Drappier. C. A.. Contributiun a T^tude du planeher
pelvien et de la cavitr pn'-vi'-sicale. 4. 1898. These
de l'ari-i. 10)) pp. — Il'i Drei kr, I'.. Beitrage zur

Kenntiiiss der Laiijre de-; mensehliehen Darmes. Inaug.*

Di.ss. 8. Jttljev. 66 Ss. — 43) Derselbe, Hin Bei*

trag sur Kenntnisa der Länge des menschlicbeo Darm*
kanals. Zeitschr. f. Chirurgie. Bd. XL. H. 1 und 2.

43— S9. (Alter, C srhleehf. Ra-sse u. s. w.) ^ 44)

Durand. Disposition du riloine par restomac et

particulierement au niveau du cardia. (Jaz. hebdom.
de med, No. 20. p. 233—238. - 45) Durham, H.

B., Perststenee of the thyreoglossal ducf. Brit. Med.
.loum. p. 801. (Drei Fälle von persistirendcm Ductus
thyreoglossus: Operation am Lebenden und nachherige
iiiieriM • pisi hf l'ntersuehnng, die Cylinderepith>-I. auch
Vrnl'ippcluii^^ des (langes iTgab.) — 46; Kng lisch,

l'-ber Taschen und .\u>buohiiiiigen der Harnblase.

Wieoer med. DoctorencoUegium. Wiener med. Wochen-
schrift. JahTf. XXXXIV. No. 11. S. 475-476. —
47) Fagan, I'. .1.. Tiie arrangciiniit oi tlio br.itiches

of the right bronelius and their relaln.iis tx) the pul-

m iii.irv arterv- Traiisact. of the H. .\ead. of Med. Ire-

land. Dublin.' 1892—93. VoL XI. p. 508—510. — 48)
Pano e Fasola, Sulla otmtrattiUM polmonare. Areh.

med. Vol. XVII. Nt., 20 — 49) Ferraresi, C. SutI'

aiiatHiiii;i Ti"rmalc e p.itoKigiea della Iroinbi; d« ! Fal-

Iitjjpi' 1! M delle scienze tn< d. VmI. V. F. 5. p. 2.')9

—261. - .V>i hersfibe, Da.-.selbe. Annal. olistetr.

e gineeol. Auuo \Vl. No. 9. p. 521—562. Con 2 tav.

— 51) Field, II., '/m Morphologie der Harnblase bei

den Amphibien. Sebwalbe's morpbol. Arbeiten. Bd. IV.

II. 1. — 52) Fnerstcr, F., Comparatixe inicroseopieal

studio of the ovarv. .\merie. .lourn. of obstctr. 1893.

VoL XXVIll. p. 779-794. Vol. XXIX. p. 145-157.
— 52a) Friiokei, B., L'eber die keilförmigen Knorpel
des Kehlkopfes. Areh. f. Lar> ngol. Bd. IL H. S. 6 Ss.

— TtlV, fiatjzow, U., L'eber das Foramen eoeeuin der

Zunge. lnaii(^.-l>is>. 8. Kiel. 19 Ss. — hi} (ilinsky,
.\.. l ehfr die Toiisilla oesophagea. Zeitsehr. f. Zool.

Bd. LVHI. H. 3. .S. 529-530 M. 1 \l>hsrhu. il!ei

Anas domestica und querquedula und Ans. r dorn» -ti< u-..)

— 55) Derselbe, Zur vergleichenden Histologie der

Speiseröhre. Inaug.-Diss. 1898. 8. Charkow. 96 Ss.

M. 1 Taf. (Kussiseh.) — 56) C, [• p. r f , K.. Die K-'hl-

kopfiiiuseulatur der .\mphibien. .Morpholog. .lahrbueh.

Bd. XXII. H. 1. S 1 78. M. 8 Taf. n. 9 Hol/sehn.—

57) Derselbe, Der M. obliqnus supfrior oculi der

Monotremen. Ebendas. H. 9. S. 978—280. M. 1 Hissohn.

.')S Golubew, W. Z.. T'ebcr die BliitceHisM di r

Nieren der SäugeÜiiere und dos Menschen. InaiiuDi^s.

Kasan. 100 Ss. M. 3 Taf. (Kussiseh.) — .')!t; i i r i : f 1 1 h s

.

J., Obsenations on the urinary bladder and un thra.

P. II. The nenes. Journ. of anat. Vol. XXIX. P. 1.

p. 61—88. With one fig. P. 8. p. 2.^4-275. With 8 figs.

— 60) Hal.-lsz, H.. Niere mit doppeltem Un-fer. Anat.

Atiz. Bd. IX. N.>. l^< C::,\ 6.V.>. 61 Harrison.
J., Un the urinü-geiiital and bloodvascular .Systems of

a Ra1)bit possessed of a single kidnev, .lourn. of anat.

Vol. XXVHI. P. 4, p. 401 -407. With one pl. - 62)

Digitized by Gopgl



18 Krause, Drbcbiptivk Anatomie.

Hcriitzka. L., Intenio nd alcuiu- particolaritA di 8Ti-

luppi' e di strutlura d' l f. rnto infautile. Sperim»'ntal>'.

Anno XLYIII. F. 4. p. .i^:! 402. Cn 4 (ig. — UH)

Hoelzl, H.. Li'Ik r die Mi tamorphoscn dos (traafscheii

Follikels. loaug.-I)iss. 6. MüncheiL — 64) Holländer,
E., Ueber eine bisher noeb niebt besebriebODe Uterus-

anomalif (rterus arcessorius). Borl. un d. Wochenschr.

Jahrg. XX.XI. No. 19. .<^. 4.V> 453. M. 3 Fig. - fi5)

Hutchinson, .1.. .Notts on tlie diütribiili<iii "f Ilair

on the human bodv. Arch. of surger}-. I.oudon. läi)3

—M. Vol. V. p. 825—828. 6«) Jones, Uf. N., A
gynaecological question of importance in 'Vi' t

-- <- dc-
dicine rclating 1o tlu- hvmcn. Brit .Tourn. • i u locol.

1S94 ft.V V..i. X. II. HS 4S. - r.7 .Inijiiev.. . t

.In Vitra, .\iialomif du ra<iiiiii <•( <lc l'appfinlicc \\-«-

<Mi'( ,il. HuIIpI. de la soc. anat. de Paris. ,\nnif LXIX.
T. VIU. F. I. p HS 6») Dieselben, Analomie des

ligaments de l'app' ndice renniralaire et de ta fossctie

il<'o-appondiciilaire. Projfp s m- d. T. .\1X. X<t. 1<'>. p. '273

— 27(5. Avof (; flg. N<.. 17 [>. ?>()?• HO«'., Avcc 3 fig.

No. IS. p. 321— 3-.'.'). AvLM' S lig. X ' 20. p. H.')3- 3.j.>.

No. 21. p. 869—870. — Üü) Juvara, E.. ( Hnlributioii

k rMUktotni« du gros intestin. Tr^et ationnal du « ölüti.

Ballet de la soc. aoat. de Paris. Atiiiee L.XIX. T. Vlll.

F. 25. p. 845—849. Ave- 1 fig. - 70) Israel. E.,

Zwi'i Fälle von HypcTtrr.pliii d<'r männlioliun Brusidriiso.

Inaug.-Dis.s. s. Berlin. 29 S;-. 71) Kaj ücr, K., Gyps-
mudell dos Kehlkopfcü. 71. Jahrc<>bi r. d. sdiles. Ges.

f. vatcrl. Cultur. 1898. 51. — 72) Kiersnowski,
A., Regenerntion des Utenisepithel.« naeb der Geburt.

Anat. Ileftr. II. XIII. S. 479-530 M 3 Taf, - 78)

Kirscli>lriri, F., l'ebcr die Thräueiidni-.:- dc-< NeiiK«"-

burcnon. lii.uig.-I'iss. S. Rvrlin. 30 Ss. 74) Klciii-

wächter, Bemerkungen zu Rürgur'» Arbeit übt-r die

Ut«nismusoulatur. Der Frauenant. Jahrg. IX. M. 9.

S. 898—894. — 75) Kossmann. R., Gärtnerische

O&nge. Zeitschr. f. Gcburtsh. ii. (Jvniik. Bd. XXXI.
II. 1. .s. 203 2Cb. M. 1 Fit^. 7»;, Dorsclbe, Wo
endigen die Gartner'schcn Gange? Gvnäkol. ('( iitralbl.

.lahrg. XVIII. No. 49. S. 1249-1256. - 77) Kraft.
L., Appendix vermicularis i Crok. Nordick med. Arkiv.

No. 90. Bd. Vf. No. 4. 18 pp. — 78) Laguesse, E..

.Sur quelques detjiils de la stnicture du pancr^as humain.
Cornpt. rend. de la soc. de luul. T. I. No. 26. p. 067

669. 79) Derselbe, Stnioture et d''vol.ippcineii(

du pancröas d'apres les travaux r^cents. .Tourn. d'anat.

Ann^ XXX. No. 6. p. 781—78Sv — 80) Lamb,D.S..
The female externa! genital oigans, a eriticisnt on cur-

rcnt anatomical descriptinn. New York .lourn. of nvnaec.
md obstctr. Vol. V. \,. 19.j 211. Sl) I.auiu ) . Tn
i a.s d'inversion isoi' de> organes du mesogastre ant«--

rieur et jH.>i' ri> !ir. Bull, do la SOC. anat. Paris. Annee
LXIX. F. 9. p. 320—824. Avee une fig. — 82) Livini,
F., Sugli spostamenti ehe subisce la nrilxa eol variare

della posizione del corpo. Sperimentalc. No. 13. p. 24S
—?51. No. 14. p. 268—274. — 83; Lutaud, Ktude
sur l;i mi ;iiKr.it)'' h\ int-n. Kcv. de mt'd. b-galf etc. 1898.

No. 1. p. 1—6. 84) Der.sclbe. Ftudc tuedico-legale

sur la mombrane hymen. Rcv. obst^'tr. et gynfe. Ann^e
IX. p. 279—284. — 85) Maggia,A., Sul rapporto dei

visceri intemi eon la paretc foraciea nei bambini. Pe-
diatria. Napoli. Aui.ö II. No. 4 e p. 146 1.^0. s6)

Manassc. F.. l über die Beziehungen der Nebennieren zu

den Venen und dem venösen Krei.slauf. Virchow .\rch.

Bd. CXXXV. H. 2. .S. 263-276. M. 1 Tai. — 87)
Manea, O., Kapporto tra il peso dei reni e la snperfiete

del eorpn nri cnni. ('nufmnto tra i diic rcni. .Atti della

Iteale aeoad. di sricii/.c di Torino. Vol. .XXI.X. D. 27.

p. H46 3.'>H. 8S) Derselbe, Rapport entre Ic poids.

des reins et !< p .ids et la superticie du corp» chez Ics

cbiens. Cumpuraison cntre le.s deux reins. Arch. ital.

de biol. T. XXI. F. 2. p. »38—337. — 89) Manley,
T. E., A few obserrations on the sphincter ani. Ma-
thew's med. Quarltrly. I.ouisvilie. Vol. I. p. 214-221.
— 90) Marti US, F., Ueber ürüsse, Lage und Beweg>

liehkeit des gesunden und kranken menschlichen Magens.
Wien, ni.-d. BlHil-r. .lalirg. XVII \o. 41. 613.

91) Masse, F.. I,a n gion siMisglotliiiue dti larynx. (iaz.

hcbdoin. dl s s<'iiMic. med il' H .rdeaux. Annee XV. p. 267
—270. — 92) Miauet, A., L'appareil urioaire che«
Fadalte et efaes le tieillard. 8. Parts. 166 pp. — 98)
Morest in. H., .\noraalie des uretires. Bull, de la sne.

anat d,- Paris. AnntV I.XIX. T. Vlll. F. 17. p. 6H0-6;W.
\\i'e 2 llg. - 94) Mori, \., ."siir les variatioiis de

»tructurc de la glande mammuire duranl son activit«

.

Arch. italiennes de biobtgie. 1893. T. XIX. F. 2.

p. 811-312. (Berieht für 1893. S. 18. No. 12.) -

!).*>) Motti, G.. .\iioinalie degli organi interni nei ma-
I.ni di iUfMite irara aiiomnlia polmr.nare'i. Giom. inter-

na/, d. scii ii/.c iMi ri. 1S93. .\nno XV. No. 23. ("oii

8 tnv. I 2 lig 96) Derselbe, Hara anomalia pol-

monale. Ibidem. 1Ö98. Napoli. Aano XV. p. 1-092.
Ton 8 tav. — 97) Mühlen, A. v., üntenuchungen über
den Frogeiiitalapparat der i'rodelen. S. .lurjew. t'.H Ss.

Mit I Taf. 98) Muggia, A., I visceri interni e 1.^

p.ireli.' torneiea nei bambini. Gazeua ilcgli t>.sped*li.

Anno XV. No. 84. (Oben So. 8.5 1. Maggia. —
99) Derselbe, Sul rapporto dei visceri intemi con
la paretc toracica nei banibiui. Pediatria. Auno II.

No. 5- 6. p, 146 150. KK») Nagel, W., Zur
\ii:\f"iiji<' dis wrihlirlRTi Hn'krn-. Zeitschrift für

Gcbuilbhulfe und G\ niieologie. Bd. .XXXI. H. 1.

S. 202. — 101) Derselbe. Zu dem Aufsatz R. Kos s-

mann's: Polemischii^ etc. im CeutralbL U Gynäcol.
No. 84. Centralbl. f. G>-nacol. No. 48. 8 Ss. No. 49.
6 .'•'s. 102' \eti-tätter. (».. Ueber d-Mi Lippen-
saum beim Ml ii-i licii, M iticu Bau. seim- Fntwiekelung
und Bedeutung, .leiiais' hc Zeitschr. f. .NaturwissoDScb.

Bd. XXIX. II. 2. .S. 345—887. Mit 1 Tal. — 108)
Nicolas, A., Les bouifcons gcnniü.tti£i dus Tintestin

de la larve du salamandre. Bibliogr. anat. No. I.

p. 37-42. Avcc 8 Hg. 104) Nicholson, Balfour
Siew.iri, Abnormal l'usilion <>f suprareti.i! Gland. Brit.

med. Jouni. No. 1730. p. 408. lo.V Paladiuo,
G., La regeneration du parenehyme ovarique chez la
fcmme. Emptes rendus de la secL anat du 11. oon-
(rr<'-N Internat, des seiences med. a Rome. Arch. Hai.
dr biol. T. XXI. p. XV. 106) Pilliet, A. II.,

i;tude histologiquc sur les atterations seniles de la rat»-,

du Corps thyroidc et de la capsule 8urr< nale. .\rch.

de med. cxperiment etc. 1898. No. 4. p. 520- 544.
— 107) Derselbe, Reeherches bistologiques sur
Festomac des poLssons osseux. Joum. de l'anat. T. XXX.
F. 1. p. 61—116. Avcc 8 pl. — lOS) Derselbe,
>ur la strueture de Tampoule «!• Vater, «'oniidfs ren-
dus de l.i -.„e. de biol. T. I. No. 22. p. 549—560.
' 10,1 l'iMor, F., Statistisches zur Beschaffenheit

der weiblichen Brust und xum .Stillgescbäft aus der
ünirersii•Frauenklinik zu Freiburg i. R. 8. Inaag.>Diss.
83 Ss. 110) Postempski, P.. Rene unico. Boll,

d. IIa R. accad. med. di Roma. 189.3. Anno XIX. p. 420
bis 421. — 11 1) l'ozzi. A.. Elements d'anatomie et
de Physiologie genitale et obstetricale. 12. Paris. Aveo
219 grav. — 112) Prior, J., Die anonuale Lage der
Nieren. Klin. Handbuch d. Harn- u. Sexualorgane von
W. Ztilzcr. AMh. II. 211-238. - 113) Raynal,
J., Rech. i .'Les >:\\ \:\ vi'sien].' l'iÜ.iire. \tjatoiiiie et
Chirurgie. 4. Thrse. Toulouse. ^S pp. Avcc unc pl. —
114) Derselbe. Des asymetries des deux reins. Midi
mddical de Tooloase. 1893. - 115) Ribemoat*
Dessaignes, A. et G. Lepage, Prfeis d*obst6trique.

8. Paris. XXIII. 1.'524 pp. Av<o 476 lig. (Enthält
nebenbei Anatomie der weiblichen Gesehli clitsorgane.) —

-

116; Robinson, B., A Plea for the niore thorough
Study of visceral Aoatomr. Gaillard's medical Joum.
New York. Vol. LIV. p. 989—296. - 117) Regie,
Sur l'anatomie norm.ale et patbologique de Tappendix
il6ocoecal. .loum. des scienc. med. de Lille. .\nn{e II.

p. 241—265. — 118) Rolleslon, Two Speeiinens ..f

duodenal jjoucbes. Joum. of Anat. VoL XXVIII. P. ii.
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f.

XU—XIO. a>iMa«iu>o: Targett, Hoves.) — 119)

otht. F., üniemelrangea üEer die BflbMning d«r
Frauen. S. B- rlisi. 107 Ss. — 120) R ii dr 1 1 , F.. Vvh<^r

<ilf Briiohutigcü dur Schildilrüsc zu iIl-u Ki currens-

N- n tii. Iiiaug. -Diss. 8. Bonn. 1^9.'!. ."H; Ss. - 121;

Happolt, K., Zur Keuntniss überzähliger Ki-rstucke.

Anrh. f. GTOÄCi.l. Bd. XXXXVII. U. 3. G4r,-ß53.

XH 1 Fig. — 122) Saint-Loup, U., Sur les v^sicak-s

seiniiiales et rnt^ros miile des rongeur». Compte» reo-

dus de la soci.'t.' de bi »!. T. VI. So I. p. :Vi - :U. —
IfS) Schi»'ffcr, K.. Du pancr' as daiis la s. ric animale.

Tb^. 4. Montpellier. III pp. Avec 8 pl. -- 124)

:^ehottzler, A., Bdtng rar Keontoiss der TracbeaU
trblfimbaai mit besonderer Berueksiebtigun^r der Bnsal-

mrmbran. Inaug.-Di.s«;. S, München. l.S'J.'i. S| Ss.

Mit'iTaf. — 125) SHl. K.. U. Ikt H\ perllit lif, Ifyper-

mastie und (iyniic<>m.istie. Inaug.-Diss. 8. Fniburgi.B.
ft4S& - 126) Sernoff, D., Zur Keuotuiss der Lage und
Form des meseoterialeo Theiles des DOnndarmcs und
seines Gekröses. 1nt«rnat. Monatsschr. f. Anal. Bd. XI.

H. 10. S.487- 467. Mit 10 Fig. — 127) Semow, D .

[»i'- L-ago und die Form ics Inlestinum ineMnuri.ik'

.Ifjunum et Ileuni) und seines Mesenterium. Hcilajicu

ij den Arbeiten der l*hv.">i< u-mcd. Gesellsch. in Moskau.

No. 1. 22 Ss. Mit 2 Uolzscbo. u. 6 Fig. auf TaL
fRoasisdi.) — 198) Sligh, J. M.. Adberent Prepuee io

the Female. Med. Sentinel. Vol. II. ji. 21.') 288.

—

129 J>perino. <i., Sulla dispo.siziont' dul 1f.s-,ut'i ela-stic«

Ii 1 Ir-tt.i uiigueale. (iiorn. di H. aeead. med. di Ti«rino.

l>93. Vol. XXXXI. p. 639-652. Con 2 tav. — ISO)

Ssawitskr, S., Kin Fall Ton stark entwickelten Brast-

drü.»en hei einem Manne (GvnScoraastia). 1 803. Wratsch.

X... XXXXVHI. (Rus.si.seh.) - 131) Stoequart, I.es

in>.imalies de rappi iidiee eaec.ii ehez I homnie. Bull.

ir I.i soe. d'anthn.p. de Bruxellcs. 1892—93. Vol. XI.

p. '.S- 74. Avec 1 pl. - 132) Stricht, 0. van der,

La «gnifieation des oeliale» ö|»itb^liales do l'^pididyme

de Laeerta TiTipara. Compt rend. de la soei^t^ de
li,jlogie. 1893. T. V. \<.. 28. p. 799—801. — 133)

Str>)bel. C, Zur Entwickelungsgochieht^- und .\natoinie

derVagirj.i, l'rethra und \ ulva. Inaug.-Oiss. 8. \V\ir/-

bnig. im 19 Sa. Mit i Taf. — 134) Testut, L.,

8nr la position normale ie Tut^ms. Bull, de la so«.

d'.in3t d.' Paris. T. LXIX K 8 No. 12. p. 48.5-491.

Aver 2 tig. 13.')} Ti c L im r n w, M., Fehlen der lin-

ken I.\ingp und Vork'tnimi^n einer linken oberen Hohl-

v-ne bei einem erwaehsenen Menschen. Nachrichten der
l niv. zu Kiew. 1893. 10 Ss. Mit Fig. (Rassisch.) —
136) Toi dt, C, Die Forrabilduog des meDschllchcD
Blinddarmes und die Valvula coli. 8. Wien. Mit

X Taf. 137) Derselbe. D.asselbc, '^i(/ini>:>b' i d.

k. Academie d. Wissensch, tu Wien. Maiii.-n.nurM-. i I.

Bd. cm. Abth. UI. S. 41-71. Mit 3 Taf. - 138)

Derselbe, Dasselbe. Verbandl. der Auatom. QeseUscb.
auf der acbten Yersannnl. in Strassbnrg i E. vom 18.

bis 16. Mrir/ 1894. S 219-223. - 139) Tweedy,
H. C. CaM: of a Single Unilateral Kidnev. Journ. of

Anatom. Vol. XXVIII. I'. 3. p. 340-341. — 140)

l'noa, P. G., Ilyaliu und Colloid im bindegewebigen
Abteiwitt der Haut. Areh. f. Dermatologie. Bd. XIX.
So. 11. S. 595—615. — 141) Ver.straeten. C. et

0. V anderlinden. Du eorps thyroide con.sidrnj eonime

Organe or-'-teiir. M-'iiiniii' coiironii«' par I'-Vraiii inie

Royale de mt'd»eiiie dt- Helgique. T. XIII. F. 7. 83 pp.
Avec une pl. — 142) War bürg, F., Beiträge aur
KenitoiM der Sohleinibaut des mensehUchen Mageni.
laaof.-Dlas. 8. Bonn. 89 Ss. — 148) Whitebead
.\nd Hardie, Two C^srs of Persistent Thyrcoglossua
I>U'-t. L.aneet. p. 10n7 lOös. (Zwei Fälle von Cysten

1 d- r Mf'dianlinie des Halse.s, die mit Gängen von

I. B. 6 cm Lioge lusammenhingen und wahrseheiolioh

dem perristfaenaen IBtalen AttafBlmingsgango der Ol.

thyrcoidea angehörten.) - 144) Zuccarelli, P.,

L csU)uia£ de l'cnfant Considerations anatomiques.
These. 4. Paria. 85 pp. — 145) Zoekerkandl, E.,
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Ueber die Oblitecation des Wurmfortsatzes beim Meo-
soben. Anatom. Hefle. H. XI. S. 99—196.

Der Ductus tbyreoglossus ist der föule Aus-

fiihrnngsgang der Schilddrüse, velcher im Foramen

eaecuin der Zungenwurzcl mündet und in seinem

oberen Theile jetzt .Ductus lingualis" gi n inn' werden

soll. Durbam (45) bat drei Fällu v»n i'ersi^leDt

desselben beim Lebenden beobachtet. Stotit bandelte

es ideh um aagcbon.ne nx-diane Ilal.stisteln resp. damit

ziisamnietihiiiigcndc Dermoid- <Mb r ."^i hli inieysten. die

durch Operation beseitigt wurdcu. Hei einem Gjiihri-

gen Kinde (m&nnliehem? Ref.) und einem 19jährigen

Manne waren je zw> i parallele Gänge vorhanden, dii'

in ihrem grössten unteren Thcilc mit eylindrischem

Klimmercpithel, in dem zweiten Falle mit nicht Aim-

merndein Cylinderepithel ausgekleidet waren, «ihread
-!! in ihrer oberen Partie Pia! teti'-]iitlirl iii!ir(>:n. B'-i

dem /.weiten Falle wareu ScbilddrüisenfuUikel läng.s de.s

(iange.s microi(copi>eh' i rkcnnbar. Ebenso war in einem

dritten Falle bei einem ISjährigcn Mädehco eine Struma

des Isthmus gl. t]i_\ r.i'ideae mit flimmernden Cysten und

einem einlaehcQ zur Cartilago thyreoidea sich erstrecken-

den Gange (proccss) Tergesellschaftet. In der Dis-

cu-oinii er/iihlti: Johnsoti ein<ri drit!<u \oii ihm selbst

beobachteten Fall bei einem PJjährij^' ii .M.inue. 'itr seil

zwei •liihreu eine Cyatc am lialsc bckommeu hatte.

Von dieser aus Uess sich eine Sonde bis nahe an das

Foramen eaeeum hinaufTühren. Bark er snh auch

einen ähnlichen Fall. Schliesslich betoute Durhaui

die Unentbehrlichkeit der microseopischen Unter*

suehnog.

Die [iliylogenctische Bedeutung der Kehlkopf-
muskcin sucht ti>i[ippr1 aiifzukliiren, indem er

sie von swei Muskeln de.s Pharynx, eiuem Dorsopha-

ryogeus und H/opharyngeus ableitet, die secundir sich

au reinen Kehlkopfmuskelo entwickelt haben. Bei den

Urodclen hatte bereits Dubois (Anat. Anz. 1886.

No. 7) die Keblkopfmuskeln Ton Constriotoren des

Phaiyox herstammen lassen.

l'eber die keilftjrniigen oder sog. Wrisberg'schcn
Knorpel des Kehlkopfes macht Fränkfl (.'>2a) die

sehr richtige Bemerkung, dass crstcre .schon Morgagni

und Camper bekannt waren; sie ^nd niebt von

Wrisberg entdeckt und k<iniien dislialh nirbt nach

ihm benannt werden. Dergleichen wiederholt sich be-

kaontlicb fast bei jeder persSnlicben Benennung, und

hat ^e KomenelatoToomoissum der anatomischen Ge-

sellschaft veranla.sst, jeden K^TiK^rfh*"!! mit einem sach-

lichen anstatt der nichts sagenden und so leicht zu

Terwecbselnden penönUchen Beteiebnnngen aosso-

statten: im gegebenen Falle heiss.-n die fragliehen

Knorpel jetzt: Cart i 1 agi nes cuneiformes. und Nie-

mand wird mit der Neuerung melu- cinvcrütauden sein,

als die Stodirenden (Ref.). Bd dieser Benennung will

auch F. verharren; sie .soll nach ihm v^oi Cuvicr her-

rühren, indess nannte ersterc schon 1796 Soemmer ring:

keilförmige Knorpel.

Aufsebnaiter (7) stellt die VerfaSltnisse der

Xuscularis des menschlichen Hagens etwas
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GompUcirter dar, ab nie bisher angviiouimi-n wurden.

Der Magen wird in seiner ganzen Ausdebnung von einer

Läugs- und einer Ringmuskt-lschicht b<-kleidet, b< idi'

liepcn aber nicht wie am Darm einfach aus'^cn und

iuueu, sondern es ist eine dritte Schit-bt vorhanden,

«aldie da eintritt, wo die lidden anderen üablen.

S'Wuhl dii' rrsi-- als dii-^' dritl'' hi!di"n tivilwcisc die

Längsniusculatur, tbeilweisc aber gehören sie der King-

rnnsealatar an. Mit anderen Worten: es sind rielbcb,

namentlich an der C'ardia. Ucbergange zwischen den

Schichten vorhanden, die theilweise ganz allniälig

scbeben; daher gelingt es nicht, die Musculatur des

Magens sehematiseh auf die des Darmeanales tnrüelisu*

fOhros.

Toldt (138) erörterte specieU die Ausbildung der

Form des Coecum.
Im 8. bis 4. Lebenijabr nimmt der ausgedebnte

Blinddarm v-iHig die Form an, welche auch für den

ausgewachsenen Menschen aU die tj'pischc angesehen

wird. Es bat sieb jedoeb gezeigt, dass sowohl im spä-

teren Kindcsaltcr, als auch bei dem erwachsenen Men-

«i'hen, bei dem ktzfoiPn alli-rdings ziemlicli selten, dio

Kegelform des Blinddarmes zur Beobachtung kommt,

tud swar immer dann, wenn er si^ in rSIlig eontarabir*

tem Zustand befindet. Es Hess sich erweisen, dass die

Grundfurm des Blinddannes ni<-lif nur im Enibr>-n und

beim ucugeboreueu Kimic, sundiTu auch beim Erviach-

senen die eines Kegels ist und dass alle «äderen

Formen, welche unter normalen Verhästnissen vorkom-

men, aus dieser (inindform abzuleiten sind. Es Hess

sieb sneb erweisen, dass alle anderen Formen des

Blinddarmes auf gleicbmassige Ausdehnung versebiedenen

Grades oder auf tingleichmässipe Ausdehnung seiner

Wand zurückzuführen sind, und dass die Ursache der

PormTeiindenuig in der Anordnung der Mnscnlatur,

insbesondere der Taeniac zu suchen ist. Zunächst ist

bezeichnend, dass die .Ausdehnung des Blinddarmes erst

von jener Wacbsthumsstufc au mit einer Formverände-

rung verlcnapft ist, in welcher sieh die Taeniae aus-

bilden, und da^s die typische Fitrm des ausgedehnten

Blinddarmes von demselben Zeitpunkt an erscheint, in

welchem die Taeniae vollkommen ausgeprägt sind. Dies

ist, wie enribnt, im 8. bis 4. Leben^ahr der Fall. Der
lierausgeschnitt< ii('. auspi-delint«' Blinddarm di s erwarb-

scnen Menschen behält die typische sackförmige (ie-

ktalt nur dureh die Spannung der Taeniae bei; denn

wenn man diese sammt dm /.wischen ihnen betindlicben

dünnen Lagen der Längsmuskelschicht sor{(Rltig ablöst,

so dasj> nur die Krcisfaserscbicht erhalten bleibt, ver-

liert der ansgesebnittene Blinddarm sebe Saekform und
iiiinnit die reine Kegelform an. Dass die Fälle, in

welchen man den contrahirtcn Blinddarm beim er-

wachsenen Menschen in seiner kegelförmigen Gestalt

vorfindet, nicht etwa als eine abnorme Erhaltung der

embrj'oualen oder infantilen F^rm j^ed<-utet werden

können, wird dadurch erwiesen, dass die vorsichtige all-

mal ige Ausdebnung eines soleben Blinddarmes dnreh

eingespritzte Flüssigkeit genügt, um ihn in die gewöhn-

liche saekf^">rmige (ö-stali überzuführen. Der cuntrahirte

Blinddarm des Erwachsenen ist, sowie der des neuge-

borenen Kindes, unier einem grössen^n oder kleineren

Winkel gegen das Colon aseendens abgeknidrt, so dass

seine Spitze im allgemeinen an der dorsalen Seite des

Blinddarmes liegt. Die Knickungsfurche ist an der dor-

salen Seite zwischen der Taenia mesenterica und der

Taenia lateralis (posterior) sehr sebarf ansgeptigt, ve-
niger deutlieli an der venfral'-n Sfite, medial von der

Taenia anterior. Bei der Ausdehnung des Blinddarmes

vertiefen sieb diese Fnrrben bifolge der VenrSlbang der

angrenzenden Theile der Darmwand and ersehdnen

nun als .(»renzfuri^lie* di's FJlinddarmes gegr'n das

Colon. Au der Innenseite des Darmes entspricht dem
vorderen Antbdl der GrensAtrebe das vordere, nnd dem
hinteren, ti< feren .\ntheil das hintere Frenum Morgagnii.

Zwischen den beiden .•\ntheilen der (in nzfurehe tritt

das Ileum in den Dickdarm ein. Die Abkuickung gegen

das Colon kommt gesetimissig an^ dem ausgedehnten

Blinddarm des Erwachsenen zu: sie wird, wie schon

0. Kraus festgestellt bat, dauernd erhalten durch ein

Bfindel glatter Mnskelfesem, welches, ans dM* Taenia

mesenterica stammend, den dorsalen Antheil der Grcns-

fnrehe nächst dem Diinhdarni> in1ritt iiberbriickl. um
sich in die Wand des Blinddarmes einzusenkeu und in

dieser als Bestaadtheil der Längsfaserscihiebt ausxu-

breiten. Nach Durehsehaddong dieses Bündels, für

wclchcv O. Kraus den passenden Namen Habenula
eingeführt hat, stellt sich der Blinddarm auuähcrud in

die RiebtoDg des Colon asoendens ein, d. h. seine Ab>
kniekung gegen das letztere wird weniger deutlich. Ein

zweites Moment für die Erhaltung der Abknickung ist

in der Anwachsung eines Theiles der Blinddaimwand

an das EndstQck des Ilcum gelegen. Wird auch diese

gelöst, so stellt sich d<T Blinddarm ganz in die Ach-^eii-

richtung des Colon ascendcns. Dieser Abkuickung zu-

folge entspricht »m ausgedehnten Blbddarm das eigent-

liche Ende desselben der Abgangsstelle des wurmförmi-

gen Fortsatzes. Diese liegt im Mittel etwa 3 era unter

dem dorsalen Antheil der Grcnifurche und ist dorsal

und sugleieh medial gewendet Der Gnnd des Blind-

darmes, d. i. die am meisten nach unten vorragende

Wölbung, wird durch eines jener Haustra gebildet,

welche sich zwischen Taenia anterior und lateralis an-

einander reihen. — Mit der Formbüdung des Blind-

darmes steht dii' Kntwiekelnng und .Ausbildung der

Valvula coli iu engstem Zusammenhang. Ihre Ent-

stehung ist auf die Abknickung des Blinddarmes sa-

rückzuftihren. Infolge dieser wird das Endstück des
Dünndarmes, soweit es in den Knickungswinkel fällt,

durch die nugrenzcndeu Theile der Dickdarmwand ab-

geflacht und nimmt eine kdUBnnige Gestalt an. Die
so in Berührung getretenen Strecken der Wand des

Dünn- und Dickdarmes verwachsen mit einander und
stellen nun eine obere und eine untere, mit freiem

Rand in die DannKcbtung venagende Falte her, die

obere und die untere Lippe der Valvula c di. Dcingi--

mäss geht in beide Lippen nicht nur, wie bisher ange-

nommen worden ist, die Kreisfasersebieht der Musculatnr

de.s Dünn- und Dickdarmes, sondern auch die LängS-

fasersehieht beider Dannabschnitte ein. Die niicroscf»-

pische Untersuchung der Klappe an geeigneten Durch

-
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itdtniiteD ISsst darüber keinen Zweifel Obrig. Jene An*

tlieile d»'r I.iin^'^muskelschicht, welche im ausgibild- tcn

/u-tt ind aus <k'r Wand des Dütulariues. olim- in dir

Klapp« einzugeben, in die freie Wand des Dickdurme^i

übdseben, sowie jene, welebe in die Pliea ileoeaecalis

austreten, sind erst niieb der Bildung der Valrula eoli

«ntstandeo.

Die OblilcraUuii des I'rueessus veruiiliuaus

kvmoit nadi Zuekerkandl (145) sehr h&ufif vor, der-

Ih.- Wfi-Ii><'lt in seim r hänfne von 1— 9 cm. (»hliferirt

Lud er fU'h uuU-r 232 Fällen 55 mal, d. Ii. iu i'3,7 pi.'t.

und swar io 13,8 pCt. io seiner ganzen Liinge, nur

theilwdiw in 9,9 pCt. Die von Ribbert (Beriebt f. 1898.

s IS. N. IS,")) g( fundene Proeentsobl ist höber: unter

400 Fällen i^i^mal s 25 pCt

Von dem Reeeasua ileocaoealis inferior und

den lifMBAnfen des Peritoneum an dieser Stelle geben

JwAnfS''«' <'1 .luvara i'iiic mit M'hr.iii'n .Ahhü'liin-

^n ansgt'staUcte Beschreibung, aut welche verwiesen

werden mnaa. Zwiaohen der Wuisel de* Processus enni-

formis umi dein freien Rand des Ileum erstreckt sidi ein

IfJatt. r M i Icoappendiculari.s.

Eine rechte Lunge mit vier Lappen und die

linke gleiebaeitig mit drei Lappen legte Bewies (19)

'ieT englischen anatomischen ficsellsehaft vor. Kin sol-

cher Fall ist bü>ber noch nicht beschrieben und leider

Lat B. nicht auf den Verlauf der Yv. azygos und hemi-

asygos geacbtet, welcher sonst derartige Varietäten auf-

nklärcn vermag. .letzt ist eine sichere Deutung un-

tbonlieh: in der Di&cussion versuchte£wartdic folgende.

I>er kleine aeeessorisebe Lappen der linken Lunge eiit*

»prirbt einem mitt!'>ren Lappen, iu der Norm sollte

letiterer nach Aeby durch den iiiittliTcn rccht< rseits

reprüentirt werden. Dies hält £ wart nicht fiii- xutreffend.

In Wahrbeit seien im oberen linken Lappen der obere

f rhto und der mittlere rechte vereinigt. Der linke

Bronchus giebt nämlich gleich nach seinem Eintritt in

die Luogc einen kurzen Stamm ab, den E. als Bronchus
impar stt beseiebnen vonehligt. Dieser kune Stamm
Üidlt sieb sogleich in /.v 'i \>'st' . welche die Bronchien

fnr den reobten oberen und mittleren rechten Luagen-

lappen darstellen. Den aeeesioiii^en reebten Lnugen-

lappen des vorliegenden Falles sieht E. als das Gebiet

ciaea normalen Bronchus hnrizontali- i>ostorior an, der

inuBer ein scharf abgegrenztes (iebiet der rechten Lunge

icfsorgt.

Zur Erfofsebung des feineren Baues der Leber
T» jndete Bc rk 1 ey MRj die Gn

I
gi 'sehe Methode an. Mit

.'iilbercbromat färbt sich der Inhalt der Ctallcaca*

pi Ilaren beim Kanineben scbwan.« Eine Membran ist

unter diesen Umständen nicht zu erkennen, sie niu.ss

.ih-T PMthwt-ndig vorhanden sein. Di'' C.ipillnren 'I>".-

»elben Lebcrläppcbenä anastomosiren hier und da unter

einander, sie sind mit Hcrrorragungen. Spitz< n, knopf-

artigen, keulenfünuigen oder Iiammerförmigen Ausläufern

besetzt und endigen abgerundet, blind Das Binde-

gewebe der Leber besteht aus »terolörnugen Zellen,

die mit AdTcntitia von Blutgeftsaen snsaounenbSngen,

deren Ausliofer sieb nidit bei niditriglieher Anwen-

dung vtm Pierinslure erhalten, was bei den feinsten

.Nervenfasern gleichwohl der Fall ist.

• ianz andere BesehafTi-nlifit halicn die periva.seu-

larcn Zellen. .Sie sind mit ihren kurzen Ausläufern

etwa so gross wie die Lebenellen, stark k9mig und
gleichen melir den Plasmazellen Waldeyer's als den

.^^ternzelli II v. K u ]) ff > r ' s . mit X'^rv-n haben .sie nichts

zu thuu. Ks »clieint, dus> sie iiircn granulirten Inhalt

aus den BlulgefSssen, nn deren Wandung sie liegen,

durch Resorption aufnehmin .Vidinlich'- ii> bilde haben

Ponfick (lt$68) und Boll {DiGü) beim Frosch gesehen,

sie alle gehdren dem Bindegewebe »n, die Zellen beim

Frosch untersdidden sich aber wesentlieh dureh ihren

fettigen Inhalt von deiitfu des K itiinehf-ns.

Auderssou (,2) schreibt den Follikeln der
Schilddrfise eine feine strueturlose Umhüllungsmem'

bran zu. Die ansehi inend in das Epithel eindringenden

Capillargefässe von Bader l,s7H) existircn nicht. Die

t'olloidmu^e des Inhaltes ist nicht als Zellensecrct auf-

sufiissen, wobei sieb A. in einen Nachtrag gegen die

.\rbeit von Hürthle (s. unten Histologie. Drüsen, No. 6)

wendet. Dagegen ist dessen Bildung aus den ehronio-

tophilen und chromatophilen Einschlüssen der ,.Haupt-

selten* leicht festxnstellen. Die Umwandlungen, welebc

dii' Follikel d<r Seil i ! d d rti nach Pilucarpininjec-

tiourn « rleiden, bält Audersson für eioea Exeretions-

\ organg, indem dmwiatoiAile KSmeben aus den Epi-

thelzellen ausgestossen werden und in die Colloidmassc

der riillikel ^fela!)gen.

Die feinsten mit der Ii olgi 'sehen Methode darzu-

stellenden Nervenfasern bilden Plexus um die Follikel,

.inastAne-siren aber niemals und endigi-n frei an der

Basis di r Kpitli'-lzvllen. nietnals /.Mischen letztere ein-

dringend. Eben so wenig konnte .\. (ianglicuzellen iu

der SchilddrQse auflinden. Manchmal scbwänen sieh

sternförmige, den Xervenstänimclipn anliegende Zellen,

die nichts anderes sind als Lymphräume, In

denen sieb Cbronisilber niedergeschlagen hat,

wie aus der Vergleiebung mit nogefirbten Stellen des-

vtUirii l'räparalis unzweifelhaft hervorgebt, Die Be-

deutung dieser Angabe gegenüber den sonst so sahl'

roieh an anderen Orten beadnriebenen angeblichen

Ganglienzellen . braucht wohl nicht hi r\ ori( -hoben zu

werden. Dii- wirklii-li' ii <taiiglifnzcllfii der Gl. thy-

reoidea konnte A. bei seiner Methode natürlich nicht

finden (Rtf.); wobl aber die Angaben Ober HoUrSume,

die mit Flimmerepittel auagekleidet sind, bei Uttgigen

Katzen constafiren.

l'nter den nicht ganz .seltenen, aber noch nicht

genügend aulgeklSrten Varietäten der Eingeweide
i>t eine linke Niere mit zwei Niirenbecken und dnp-

pc ItemL'reter henor/uhcbeu, <lie Ualäsz(6ü) beschrie-

ben hat. Der vom oberen Nierenbecken ausgebende

Unter war 85 em lang und mfladete unterhalb den

unteren Tn'ters in unmittelbarer X.-ihe der l'vula v< sieae.

].>cr nur 80 cm lange Gang des unteren Nierenbeckens

entspricht dem normalen Ureter.

Die MuseaUtur der Harnblase besteht nach

Griffiths (59) niebt aas droi getrennten Sehiebten:
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L-iiicr .ui-'>ui n. luitllercn und fauiOTt-n . ^Jinlem die

Bündel aller Sehielnen darchkri-uzm sich umi .inaj<tii-

mosirun, was Niemand je bezweilell hat vHel.,;. Weder

bei Thierea. noeh beim Meoscbeo existirt eioe Ver-

dickun},' am vig. IJlasenhals. Der sog. M. sphinctcr

veüicae c\ternu:> von Ueale Ut weiter nichts, als der

Anfing des M. sphincter urethrae membimnaeeae. Wih*

rend der Brunstperiode nehmen bei Situguthieren

<lii^ Mu>ktln der IIarnn">Iirc an Dicke /u und nachher

wieder ab. Wa^ die Xer\-en anbetrifft, so iüt der sog.

N. erigens der heuptsSehlidute raotorisebe und sensible

Nerv für die Harnblase, .iede Hälfte der IclzlerL-n

kann xirU eiii/'>ln ' •utrahiren, obgleich die Contraction

gewöhnlich aul die entgcgcugei>cUtc Hälfte übergreill:

das metorisehe Centram liegt in der Pars lumbosaeralis

<]' > Hiickcnm.irkes. Auch die l'lcx'.is h} p itia^trici sen-

den sensible und motorische Fasern zur Harnblase. Der

N. pudendus dagegen ist der motorische Nerr für die

die Mm. kvntmr ani, sphincter aiii externus und alle

i|ut rpc^tr<iften Muskeln der l'rethra, d'-r Vaginn. des

l'enis und der Clituria; zumeist cuutrahireu sie sich

simmtlieh, wenn der Willensimpula einen einiigen in

Thitigkeit setseo wUL

Vom Nierenbeeken abwärts bis sum Orifidom

interoum urethrae vermochte Asch off (5) bei Neuge-

borenen auf SerienschnititM» k-inerlei Drüsen aufzu-

linden. Wohl aber sah A. die durch v. Brunn (Ber.

f. 1898. S. 16. No. S9) besehriebenen Bindegewebs-

»epta in das Epithel hineiutretcu. Bauptsäehlich sind

sie am Blasonhals vorhanden, aber nicht immer; ihre

Höhe betrügt 0,012-0,06 mm, die gegenseitigen Ab-

stünde 0,034—0,04 mm beim Erwachsenen. Sm sind

Mieh beim Neugeborenen vorhanden und ausserdem ^ah

A. Noduli lymphatici im Nierenbecken. Beim

Erwachseueu zeigten sich die Bindegewelis^epta auch

in der Pars prostatiea und membranaeea, nicht aber

in der Pers cavernosa.

Die Pars prostatiea enthält beim Neugeborenen
vcrSaU'ltc, tubulöse Schleimdrüsen, besonders reichlich

-iii'l --ie {'nlliculus Sfminalis. Sie si 'zcii sich an

ilei uhi irn Wand bis etwa zur Mitte d. r Lüiil" der

Pars membranacea fort, wo sie den Naineti li r Littst-

sehen Dräsen verdienen, hören dann aul und beginnen

von Neuem in der Pars bnlbosa. In der Parü caver-

nosa haben die Drüsen beim N' iii:' ! Sirenen den <'hn

rakter vnn .'^fhleimdrüsi ii ; iiiiit-rhalti der (ilans .sind .sie

nicht f<iiistaiit. — H'-ini neugeborriien Mädr-hen sind

in der Harnridue i benfall.s Hindegt webs.septa vorhanden,

neben ihrer Mündung Gl. vestibuläres minore>;
die Identität der Skene'schen Gänge mit den Wolff-

scbcn be.streitct auch Aschoff wie Nagel.

Die (lart ner'schcn Gänge am Uterus der Kuh

oder Duetns epoopbori longitudinales des Mensdieu

haben Kossmann (75, 76) und Nag« I (101) gegen

einander di.seulirt. K. hiilt die .Skene".schen (1880) auch

von Kocks Ibb'i beschriebenen (vergl. Ber. f. 1382.

S. 90. No. SO) Can&Ie, welöbe naeh N. Drüsen tagt-

hören, die nel<en der Mündung der weiblichen Urethra

lii"^<'ri. für die Foi isi t/uiigen der (.Tartner'sehen Canäle.

Da tiartner (lv>'i4; danisch geschrieben hatte, .so dreht

sich die Dtscussion theilweise um die Frage der rioli-

>TivE Anatomie.

tigen Uebenetsuug ins Deutsche. Hier kann daranf

nicht weiter eingegangen werden.

Durand (44) schildert sehr genau die Anordnung

des Peritoneum am Magen und qMeieU att 4er

Cardia, bespricht auch dif Kiitwirkelungsgeschichte und

die verschiedenen Theorien über das Vorschwinden dc.<t

Beeessns retropanereatieus, namentlieb die von

Toldt. Da D. selbst hervorhebt, dass diese Dinge zur

Zeit kein chirurgisches oder praktisches Interesse haben,

so sind sie hier nicht weiter zu erurlem.
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M.. Sur les «oomaUvs des artcres de la base de l'encc-
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Abb«'-« tXDC. T. yill. No. IS. p. S26—527. — 89) Hori,
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l eber die sotienannte Verdoppelunii; der oberen und
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naires du ßoeuf. Areh. ital. de biol. T. XXI. F. 1.
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pcso del cuctrc e suUe dimcn.sionr degli orifizi eardiaoi.
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.5as»ari. 10 pp. Con una tav. — 46) Popowsky,
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deo Primaten. Anai Ans. Bd. X. No. S. S. 55—80.
M'w 7 Holzsebn. Ebenda. Bd. X. No. 3 u. 3. S. 99
bis 114. Mit 1 Vig. — 47; ^uenu. E. et F. Lejars,
Etudes sur le syst, m'- eireulatoire. .s. Paris. 113 pp.

Arec 87 fig. — 48) Rief/el, iL, Note sur ua point de
la lifature et de ranaiomie de Parthre tibiale aoMrietire.

fninn m.'d. Ann-' XXXXIX. No. .^3. p. 385-387.—
49, Rniiss. au. I'., Contribution ä Ti-tude dis ano-

auUies des artt're.n renales. These. 4. Paris. 53 pp.
— 50) Kowland, Sfdoejr, Some Variation« in tbe

Foramen Orale in tfae Heart of the Sbeep. Joum. of
Anat. VoL XXVni. P. 3. p. 291 312. With one

pl. .jI) Rugc, <i., Varietät"'!! im liebiete der A.

femi iali-^ de> M'-nschen. Morph<d. .lahrb. Bd. X.XIl.

II. 2. S. 161—224. Mit 30 Ib.l/.sebn. — 52) .Sand-
mann, S., Ueber da.s Verh.iltniss der Arteria mauimaria
interna zum Brustbein. Inaug.-Diss. 8. Königsberg i. Pr.

29 S.>. Mit 1 Taf. und 2 Tab. - 53) Savariaud,
Anomalie du trouc de l'art- re radiale. Bull, de la soc.

ai.at. de Pari.s. Arne .-LXIX. T. VIll. F. 1. p. 45. —
54) Shimamura, Ueber di<- Blutversorgung der

Pens- und Ilimschcokelgegend. iusbesondero des Oculo-

motorinskemes. Gentralbl. fflr Neurolog;. .labrg. XIII.

No. 19. .S. 685 688. N... 21. ,^.771-7.^0. Mit 5 Fig.

55) Scbrutz, .\., Zu Zaaijer's .\rlikel: Seltene

Abweiehuiig (."^ohliiigenbildutig um die Vena eruralis) der

A. profunda fomoris. Anut. Auz. Bd. IX. No. 28.

S. 727—728. Mit I Fig. — 56) Schwalbe, 0. und
W. Pfitsner, Varietätenstatistik und Anthropologie.

Schwalbe's Morpb.dog. Arbeiten. Bd. III. II. 8. S. 459
bis 490. - 57] Srsqu' F., Contribution ."i l'''tud>'

du eoeur senile. The»e. 4. .Marseille. 72 pp. Avee 3 pl.

— 58) Smith, G. EUiot, Note ou a Peculiar Arrange-

ment of the Supraaeapular Veiu. Joum. of anat. Vol.

XXIX. P. I. p. 99. — 59) Souligoux, C, Art^s
et veities dr rtit.'iiis et df l'ovaire Rull. (]< la soeiet«*

anatomi'iur ib Pari-.. Auiei Ll.X. T. VIll. F. 25.

p. 831— 8.37. Avee 4 lig. - 60) .^ticda. L., Ein Ver-

gleich der Arterien des Vorderarmes und des Unter-

srhenbels. Verbandl. d. Anai. Gesellediaft auf der achten

Versammlung in Strai^burg i. E. 108 115. Mit

(i Fig. — 61) Tcdesehi. .V. Csscrvazioni anatomiebe
!• rii'rrelie siieriinentali sulla framiiH-ntazioue di l inii'-

cardio. Atti della R. Ac,id> inia dei Fiiiocritici di Siena,

VoLLX. p. 377. — 02} Testut, L., Note sur un affluant

cortical des veiaea desGalien, la reine eun«'-o-limbique.

Bnll. de la soe. de anat. de Parit. Ann^ LXIX. T. viIl.

No. 12. p. ')\') 51S r.:!; Ti^^erstedt, 11., Die

Eiitdeekuujid' s Lymphgefäß ^sysf«-tnes. [C 1 a u b Ku d bcc k

d< r.\> Üere und Tbomas Bart ho 1 i ii u - j .'^kandin. .\rcb.

f.Ph>siol. Bd.V. H.2 U.3. S.89—110. — 64) Tyrie,
Baiter, Axial Rotation of Abdominal Aorta, witii aaao-

eiated .Mtnorinalities of tli. Brancbe>. Jourii. of .\nat.

Vol. XXVIII. P. p. -^0-287. With onc pl. —
(;5) Whil ik- r. .1. l!\::u,d, A N^te on tbe Relations of

tili' Axillarv .\rter)-. Kdiuburgb Med. Journ. Vol. XX.VII.

No. 11. p. 1018— 1019. Witbonelig. — 66) Wilmart,
L., Contribution ä l'elude des rapports dr> veines arcc

les arl- res. Journ. de med., chirurg. et pharmaeobig.

P.ruxelles. ]). 554 558. 67) Zaaiji r, P., ."-'eltenc

.\bweicbuug Seblingeiibildun^ um die Vena «ruralis)

der .\rteria profunda femoris. Anai. Auz. Bd. .XI.

No.16. S. 502-508. Mit 2 Fig. — 68) Zuckerkandl,
E., Zur Anatomie n. EDtwickelungsgesebioihte d. Arterien

des Vorderarmes .\n.a. Hefte. H. XL S. 1—98. Mit
tS Taf. und 13 Holxscbu.

Von allgemeineren) Interesse ist die in diesem Jahro

fortgesetzte Discussion der Homologien der .\rtericn am

Arm und Bein. Zuckerkandl (68) stellt nämlich eine

Ton der fHUieren Stieda'sehen <Ber. f. 1898. S. 12.

.\o. 38) abweichende Ansiebt auf. Die Aa. radialis und

ulnaris fehlen nach '/,. an d<T iiiitcr- n Kxtreiuir.it. Die

A. tibialis anterior eutspricbt der A. iuterossca dorsalis.

die A. tibialis posterior der A. mediana und die A. pe-

ronaea der \. interussea volaris. Z. stiltst sich daltei

hauptsächlich auf die Untersuchung von Kaninchen-

embr>'onen, au deren unterer Extremität die A. poplitea

sieh als aiiale Artnie direet in die A. peroaaea fbrt-

setzt. Die A. brarhialis Kisst Z. in der Norm beim

Menttcben in der Fosaa cubiti die A. radialis abgeben,
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darauf die A. recunens ulnar» and sich dann io Ait

Aa. ulnaris uii<l iotcrositea communis ttn il' u. Die Port-

sotzurifj lii-s HauptstamiiK-s \M alsn rirr Aiifangstlieil der

A. uluaris und die A. iulciwssea volariä. Die.")»' Ansicht

sucht Z. durch Betrachtung der Yorderamarterien bei

sehr icleo Saogcthien^n. iler Variolält'ii l)eiin Mrii>rhi-n

und cntwickeluupftjescliieluliohf \ iTirli'ii-hi' /u ln'^rrüiidi-n.

äticda (60) stimmt nun bei einer neuen Vcrglci-

cbung der Arterien des Torderarmes und Unter»

Schenkels diesen Anschauun^^en vollständig bei. Das

Haui)tir>'ris« «Ii s .-r-tiNvn i^i di. A. iiitor->^M<a volaiis,

sie entspricht di r A. peronaea. Die A. inicrosM-a dor-

salis entqiricht der Ä. tibiaUs anterior. Die A. me-

diana anUbnichii n-präscntirt fiic A. tihialis pi'>t«;rii>r.

vährend die Aa. radialis und ulnarib keine üouioltfga

am Unterscboukcl besitzen. Früher (Ber. f. 18M. S. 18.

Zeile 28 von nntea lie*: tibialis p<»terior statt anterior)

liattc S. die A. radialis mit «Icr A. tihialis i»oslt»rior

verglichen. Er bebt jetzt aber ausdrücklich hervor,

dass er seine Ansicht mit Rficksicht auf Zueker-

kandPs Deductiou geämi' li l- il«' mid i^ii- A. liMulis

posterior mit der A. mediana bomologiüire. Em ergeben

sich ali^o die Gleichungen

:

Vorderarm:
A. intereoaea volaris.

A int<Tos.sea doisalis.

A. mediana.

Unterachenkel:

A. peronaea.

.'\. tibialis anteriur.

A. tibialiü posterior.

.\. radialis.

A. interoasea donalis.

Bisher (vergl. de» Itef. Anat. 1880. Bd. UI. S. 51)

hatte man wie folgt homologirti was aur Erüuterung

bemerkt Verden mag:

Vorderarm: Uatersobeukel:
A. interossea volaris. —
A. ulaaris. A. peronaea communis, A.

jioslerior, A. tibialis po-

sterior am Fuss«.

A. tibialis posterior.

A. tibialis anterior a. Unter-

schenkel.

Wie man aus den Differenzen ersieht, sind die

Uomolugien keineswegs voUstiodig aufgeklärt.

Die Statistik der Arterien bat mehrere Bei-

1. lu erhalten. Man kann dabin eine Bemerkung

Wliilaker's (65) rechnen, der in den Beschreibungen

ungliücber Uandbücher die bestimmte Angabe vermisst,

dass das mediale BQndel des Plexus braehialis

hinter und nicht vr der A. avillaris mmi der late-

ralen oberen auf ihre mediale Seiin gelaugt. Ferner

liegt nadi der anatomischen Statistik von Peers Smith

(11) die Tbeilungsstelle der Aorta abdominalis

in 75 pCt. am unteren Drittel des 4. I.eiidenwirbel>.

Endlich haben Schwalbe und Plitzncr (ö6) ihre

Huskelstatistik (a. oben Myologie) audi auf die Ar-

lerien ausgi 'l' liiii 1% h- /.ieheii sich iia Folgenden M. u. W.

auf die Anzahl dir untersuchten Fälle resp. Procente bei

Mäuuern und Fraueu. Hei der A. carotis communis i>t

die eandelaberibnliclie Theilung veneiehnet, bei der A.

larj'n^ea supi ri"r ihr l'rs)>rung au» der \ carotis <'<itn-

munis, ferner der hohe Ursprung der Aa. radialis und

ulnaris, statte &itwiekelang der A. meffiana antibracbii.

Ursprung der A. obturatoria aus der A. epigasüica, der

A. donalis pedis .lus der A. p. r>iiiac;i und die Theiluiig

der A. abdominalis iu die Aa. iliacue commuues am
unteren Rande des 4. Iiondenwirbels, was am hiuflgaten

vcraukommeo seheint

Arterie u.

Fälle. Prooente.

teL
M. W.

Mit-

tel.
M. W.

Oiarotia communis . . . 90 292 129 21,4 2S,6 16,8

Larjrogea superior . . . 8S 182 24,2

Kadialis 14 197 7,1

8 197 1.5

7 ut- 3,6

Obturatoria Ii:'. 94 ai,5' 29,4 37,2

"* 20 8,2

8 218 3,8

Aorta abdominalis . . . 52 120 43.8

Dei Ursprung der \. obturatoria aus der A. epi-

gasthca fand sich nach:

A. obturatoria.

Zahl

der

Kille.

Vor-

kommen.
Procente.

Sustsrhinsky . . .

Strassburg ....

Das VtTk"i'imf'ii r

A. carotis communis sc

500

36

1

4(>n

404

3.'i9

andclaberä

jcint örtlic

348

•J46

•27(1

;J07

241

[inlicher Th

ti verschied

69,6

68,S

67.5

76.0

67,1

eilung der

ea au sein

:

A. carotis commuu.
Zahl

der

mie
Vor-

kommen.
Procente.

84

124

421

9

74

80

S6,4

.'.9,7

21.4

Kvge(5I) beschreibt eine Anzahl von Varietäten
im (icbiete der A. fenioralis und knüpft daran vpr-

i;i<Mcli<'rid anatomische Betrachtungen, wonuf hier nieht

eingegangen werden kann.

Eioselne Raritäten ersten Ranges sind folgende:

Lcbouc<| (29) stics-s bei einem C."»i;ilirigin Manne auf

den sehr .selteiii'n Fall eines doppelten Aorteii-

bogeus. Das Herz war uhue angeborene .Vuumaheii,

bot aber Insuflficiens der Aortenklappen und consecu-

tivi- Il\ iii itpipLie (los liiiki :i Vciitriki ls dar. Die Aort.-v

asceudcus war 5 cm lang, sie maa^s 29 mm im Durch-

meaewr und dritte aidi dann ia dne anfota^gende Aorta
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oftd rin« Hnke abiteigendc, die den Verlauf des Duotna

arteriosus eiiihielt. Mithin passircri Trachea und Oeso-

ph.igu'» (lurc'h l iuuii aiierielleii Hiii^. in W' lrhcni ilns

uacb links laufende Ende der Aorta aäceuduns das

SchlasMtflek bildet Letstere eotBeodet di« Ae. rn-

rotis dextra, subclavia dextra, vertebralis dextra; aus

dem 20 mm dicken linkfu Aortenbogen staiiinicn dio

Aa. carotis und subclavia siuiätrae. Der N. recurrens

5ürister teilief vie gevSbDiieb, der N. reearrens deiter

umschlang die A. >ubclavi3 dextra (in f^am uomialcr

Wei$e, Ref.). Solche doppelten Aorteabugcu sind ausser-

ordentlieb rar, im Ganzeu Verden 10—13 Fälle be-

»chfitbeo sein.

Von den iihrii^a-n dnr<-h L. bi-merkleii Varietätrn

i>t eine ütatiätische Augabo über den Ursprung der

rechten An. sabelavia als leteter Ajit des Aorten-

bogens, vobei sie nicht vom N. recurrens dexter um-

faast wird, zu erwähnen, i^iiain hatte dio^e Varietät

iü 0,4, Uyrtl in 2 pCt. gefunden und sie mit der

Linkshindifl^eit in ZnaanmenhaDg gebracht, Leboucq
5 ih Me in 7 -800 Leichen 4 mal, also ungefähr in

U,5 pCt., was sich der erstgenannten Ziffer an»chliessen

würde. Diese interessante Varietät wäre also in Eng-

land und in Belgien seltener ala in Wien, doch weiss

man nicht, auf wie viel Untemwhangen Hyrtrs An-

gabe basirt ist.

Zaaijer (67) fügt den 5 bekannten Fallen, von

denen Z. nor 8 erwähnt, von schlingenförmigem Veriauf

der Aorta profunda fenioris um die V. finioralis

herum zwei neue hinzu: im ersten Fall beidur:>eils bei

einem jungen Mann, im sweiten Teehterscits bei einer

75jährigen Frau. In einem weiteren Falle sah .S v h r u t /

'5; die Schlingetibildung nur rechterseits bei einem

o^j.ihrigeu Mann weiter oben, bereits in der Fossa

•ivalia auftreten.

\\'a.>i nun die Venen anlangt, so demonstrirte

Hrunetti (s. oben Handbüchi r. No. 14) auf dem iuter-

:i.ktionalen mi-dicinischcn Congrcss in Rom die Existenz

eines besonderen eentractilen Klappcnorganes an den

BnÄfiadungsstellen kleinerer Venen in prüsserr.

Dnmont (14) erklärt den Couflueus sinuum nach

«•.nnen Untennebiingen über die Sinus dnrae matris

fiir eine seltene Varietät und das wechselnde Verhalten

:.>-r ?iniis h^ iKithcti.seh daraus, dass ii - gi-r adlinig

vt-rlaufendeu beim Fütu.-« ursprünglich duppelt sein und

in Tcrsebiedener Art verscbmelMn k5nnten.

Die V. suprascapularis verband sieh in einem

FilU: von .'^mitli (rtH) dnreh zwei Ana>( 'mO'».'n mit

der V. .subscapularis ; durch diesen venösen King ver-

lief der K. thmneieodonalis und subscapularis longus.

Arf ri- n waren normal.

Eine »ehr interessante Zusammr^nstelhiug des Ver-

aaltens der begleitenden Vcneu giebt v. Barde-

leben (S). Die grösseren Nerven werden von einer

der von swei Venen begleitet, ebenso die grösseren

!>r<iifnausfijhningsgänge, ebenM alle Arterien mit Aus-

•.^jme sehr kleiner und sehr grosser, ferner der Vv.

j^tereostalee, vertehrales u. s. w. Die A. braehialis hat

iwci Begleiterinnen .
i im- grosse Hautvene am Arm bc-

lekhnet v. B. bekauutlich aht V. capitalis braohii

(rergl. unten Berteiii). Aueb die A. femoralis irfe

die A. Poplitea hat zwei Venen, freilich ist die vordere

mi-ist sehr schwai-h, sie s^-nkl sich in die liintere (eigent-

liche) V. femoralis erst au der (ircuze dos mittleren

und oberen DiitttbeOes des Obendienkela und oft noch

weiter oben.

Kinc specielle Beschri'ibuni,' der nlicrflächlichen

Venen des Vorderarmes nach sehr guten Iiyections-

präparaten. die xahlrdehe xieriiche Anastomooen zwischen

den Haupt.siäinrian nachweisen , rührt von Bcrtelli

(4) her. Ks werden unterscliiedcn : V. mediana cubiti,

Y. mediana antibracbü, Vv. cephaliea und basilica

aiitibnicbii und eine V. eephaUea aceesaoris, sie ent-

spricht der V. radialis (superficialis) ält.iri Autoren

(V. .s.ilv:it<-lla minor Soemmerring, V. aiitihraeliii dor-

salis Cherubaeh, lief.;, fehlte 8 mal unter öO Fällen

und setxt sieh nicht in die V. eepbaliea pollieis fort,

die letzten- gih.'iit virltiielir zur V. ee])halica anti-

bracbü. Der Auffjissung v. Bardeleben's, wonach

die Vv. cephaliea antibracbü, mediana cubiti und ba-

ailies bradiii eine dnnge it&rkate V. capitalis wegen

ihres C.alibers darstellen sollpn. scliliesst B. sich nicht

an, zumal die V. mediana cubiti öfters zu fehlen

pflegt
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pTMressi nt-ti di tfipogratia cranio-cftr«brale. Sjona.

189S. «8pp. — G9) Der.selbe, Dasselbe, l'mc. vcrb.

delb weieta dt lisiocrit. della IL accad. di Sieiia.

kmo CCIII. p. 259—290. — 70) Derselbe, Sulla

t-pogralia cr.inio-rolandica nci piagiocefali. Ibidem,

p. 5«—57. F. 8 e 9. p. 371 408. Con uua tav.

71) Goodall, F., The uiicroscopieal examination uf

the homaa brain: metbods for tbe preparstioo of tho

bnin ferHoteam purposes. 8. London. — 79) Habol,
Topojfraphie de Ti tage supi'rieur du pi^doacatc.

Ri'vnc de n.-iiro|. 1893. Annt'e I. p. f.81-689. —
"3 llf .ird, .1. D.. Ueber abnorme Nervenbündel in der

MeduUa obloagata des Menseben. Arb. a. d. Instit. für

Anat Q. Pbrs. des Centralnemoqrttoms in Wien. H. II.

S. 72—85. — 74) Hei weg. Einige kune Bemerkungen
zu der centralen llaubi nbahn (v. Bechterew). Arch. f.

iNvchi.itrie. Bd. XXVI. II. I. .S. 2!ti^ 2ns. — 7.'))

Heij sehen, K.. Sur le.s centres opti'iucs eerebraux.

Ke\ue gcii.ral. dOphthal. .\nu. e III. p. 837—852.
76) Hill, C. Th< Cmph^^ais of Telflosta aad Aoüa.
Jooin. of Horphologv-. Vol. IX. No. 9. p. 887—268.
With 2 pls. — 77) Höchst ettcr, W. l'eber die Bo-

wehung des Thalamus opticus zum .'si itenveutrikel di r

• irosshirnhemisphären. Anat. An/. Bd. .\. No. 9. S. Jy.')

bis 303. Mit 3Fif. — 78) Hösel, Beitiäse rar Ana-
tomie der SdileiM. Neorol. Centralbl. Jabirg. XUI.
Xo. 15. S. .'>46—549. Mit 1 Holzsehn. — 70) Hosch,
F.. Zur Lehre Ton der Sehnenenkreuzung beim .Men-

schen. CorrespHndenzbl. f. Sehweiz. Aerzt--, ,Iahrg. XXIV.
S- 4. ."^ !»7- m. ~ SO) Katzenstein. ,1.. Weitere
Mitihciluügoij über die Innervation des M. cricotbvreoi-

deas. Viitsbov's AteL Bd. C XXXVI. H. 1. S. SOS
Ms «6. — 8!) Keltb. A.. The Growth of Brain in

Men and M"nkeys with a sbort i'ritieism of the usual

Melfaod of Stiting Hrain-ltatios. .louru. of anat. Vol.

XXIX. P. p. 282- 303. With 14 Diagr. — 89)
Ktrilse«, S., Weitere Mittheiiung zur Lehre vom een-
tnlen Verlauf des Gehörnerven. Neurol. Centralbl.

Xo. 5. — 83) Kl am, A. C, Bydrage tot de kennis
Tan het vezel vcrloop in den pedunoulus cerebri. Inaug.-

Dis». 8. I.. idei,. 97 pp. Mit 2 Taf. — 84) Koelllkcr,
A. von, Uebcr deu Fomix loQgu.s von Korel und die

Riechstablungen im Gehirn des Kaninchens. Veriiandl.

der Anatom. Gesellsch. auf der achten Versammif. in

.«tiassburg i. E. .S. 45-52. Mit 4 Fig. - 85) Kfiken-
thal, W. und Th. Ziehen, rntcrsuehungen iiber die

GroMhimfurehen der Primaten. lenaisehe Zeitsebr. f.

Natunrissonsoh. Bd. XXIX. H. 1. .S. 1 122. Mit
U UolxBch. - 86) Langle> , J N. and H. JL Ander-
son, The Constitnents of tbe hvpogHstrie Nen'es. Joum.
^.f Physiol. Vol. XVII. No. 3 4. (i. 177—191. —
Langley, J. N., Further nbservations on tbe seeretory

asi Tasomotor Fibrcs of ihe Fool of tho Cat with Notes
«o otber sympatbetic >'erve Fibres. Ibidem, Vol. XVII,
jr«. »~4. p. 996—814. — 88) Lawrence, T. F. W.,
The Position of the optic Commi'^sur'" in Helation fo

th<? sph-n-id Hone. — 89) I.üwenllial, N., I.e lohe

•lf.n l. I 'i . I. zard. Areb. des .seienees phv.s. natur. de

«iencTc. r. X.VX. No. 12. p. 636—637. '—
90) Der-

selbe, Dasselbe. Compt. read, des travaux de la 76. sesa.

de la soc. helvet. Lausanne. Sept. 1893. p. 150—151.
— 91) Li von. C, Nute sur linuervatiMn du voilo dtl

palais. Mar-scille m.'d. Aun XXXI. p. S.')3— .H.W.

—

92j Loth-jissen, (i., Leber die .'^tria medullari-s thalami
optiei und ihre Verbindungen. Anatomische Hefte.

H. Xll. S. 223-259. Mit 2 Taf. u. 4 Holzschn. —
93) Lnys, Y.. Description d'un fauceau de fibres cere-

brale.s descendantcs allnnt .se perdre dan.s les corps

olivaircs. Compt. rcnd. T. C.XIX. No. 14. p. 552

—

554. - 94) Manouvrier, L., Les variations du poid.s

absolu et relatif du cervelet, de la protub6ranc« et du
bulbe, et lenr interpr6tatiOD. Compt. rend. de la
22'' Zession de FAssociat. frnng. pour ravancemcnt de
scieucc ä Besani;un. 1893. I'. II. p. 71.')—736. —
;i.'>j .Martin, P., Bogenfurehu und Balkenentwiekelung
b' i der Katze. Jenaiscbe ZeiUchrifi für Naturwissen-
schaften. Bd. XXU. H. 2. p. 221—246. Mit 1 Taf.

u. 13 Fig. -- 96) Hasse et Woolongham, Nouveaux
essais de topographie cranio-encephalique : association

de Tauli '^'r;i\ iiri' au\ pr'in di\ j^i'dgraphi'iin -, et i^<'ome-

triquea. (iazetle hebdomadaire des s^cienei , njed. de

Bordeaux. Annee XV. p. 159 -1G4. — 97; Mayer-
hauseOt Polychrome WandtalBla für den electro-

tberapeutiscben Unterricht Die motorischen Seisstellen

ile', Kopfes, Halse.s und der Extremitäten. 2. Aufl.

Berlin. Fol. Mit 5 Taf. — 98] Metealf, W. F., The
.svmpathetie nervou.s .Svsteu». Phy.sic. and Surg. Detroit

al Ann. Arbor. Vol. XVL p. 155—161. — 99) Mies,
J., Ueber das Gewieht des Hdckenmarkes. Verbaadl.
dcut.'-cher Naturforscher und Acrzfc. Th. II. Abth. 2.

S. 217. 100) Miugazziui. ü.. Ueber die Fureben
und Windungen des liiines der Primaten und der

nu-nsehliehen Fnn lit. .MMlesehott s l'nterüUchuDgen zur
Xaturlebre. Bd. MV. S. 177-229. — 101) Musk,
U., Bemerkung, betreffend Esner's N. laiyngeua raedins.

Archiv f. Anat. u. Phvsiol. Phv.siol. Abth. H. 1 u. 2.

.S. 19-' 19;!. 102) Nissl, i ., Guddcn's hirnanato-

misrhe Kxp<rimentalunlersuchungen. Ztschr. f. Psvch.

Hd. LI. H. 3. S. .•)27—5». — 108) Oberst ei ner,

H., Nacbträ^icbe BemerkungeD. Arb. a. d. Instit.

f. Anat. n. Phys. des Centnlnenrensjstema in Wien.
H. II. S. 8fi-90. (Vergl. Heard, No. 78.) — 104)

t>ddi, 1!. c (i. D. Ro.sciano. SulF esisti-nza di sp*-

cilici gangli nervosi in prossimita dello sfinlere del

coledoco. Monitore zoologico italiano. Anno V. No. 9 e 10.

p. 285—288. Con una tav. ™ 105) Oglo, J. W.,
Note on a Nerve Piercing the Walls of an Arten*.

Journal of Anat. Vol. XXIX. P. 1. p. 19-20.
106) Onodi, A., L'eber die Innervation ii.d Functitin

des Musculus cricothyrcoideus. Ungarisch. Arch. für

Medic. .lahrg. III. .s! 72—82. — 107) Patcrson,
A. M., Tbe Oriän and Distribution of tbe Nervet
to the lower Umb. m. Distribution of the N«r>
ves of the lumbosaeral Plexus .lournal of aoat.

Vol. yill. P. 2. p. 169—193. With 2 pls. — 108)
Pink'us, F., Die Hirnnerven des Protoptenirus annectens.

Scbwalbe's morpboloinscbe Arbeiten. Bd. IV. U. 8.

S. 975—846. Mit 7 Taf. — 109) Derselbe. Ueber
einen noch nicht beschriebenen Hirnnerven des Proto-

ptenirus annectens. .\nat. Anz. Bd. IX. No. 18.

S. 5G2— 566. Mit 4 Fig. 110 l'renam, A.. Cri-

leriums histologiques pour la deteriüiiiati >n de la partie

pcrsistautc du canal ependymaire pritnitif. Iitternat.

Mooatsscbr. für Anat. und Physiol. Bd. XI. U. 6.

S. 281—297. Avec une pl. — III) Kabl-Rfickhard,
II., Eini^^es über d.is (Jehini der Riesensehlangc. Ztsebr.

f. Zool. Bd. LVIII. H. 4 694 717. Mit 1 T»f.
— 112) Dcrseltie. Noeb ein Wurt an Herrn Stttd»
nicka. Anat. Ans. Bd. X. IL 7. S. 240. — 118)
Racehi, 0., Anomalia nell* insendone delle radid
Spinali al midollo, riscontrata in diversi bambini. 1889.
C'immunieazioiii' fatta iiid 2. Congreg. pedialr. ita).

liiforma med. .\nno VIIL No. 251. — 114) Rethi,
L., Das Uindeoleld, die subcorticalea Bahnen uad du
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S8 Krause, Descripiive Axatohik.

Coordiiiatiousocntniin des Kavens und Schinctrens.

Wiener meiJ. Presse, .'.ilirjr. XXXV. i\n. •.>:•,. S. 881

885. No. '2i. >. ItJ'.t Xi]. IIT) H.M/ius, (1.,

Ucber da.-« Gatiglioii cilian . .Vn.it. An/. IJd.

No. 21. r,63 fiy?. Mit -J Fi>:. HC Hilt.r,
W. E., On tiic I'ri-seiii.'e ot a l'aiaiiiin^ai Uigaii in

PluviHMOu«. Ebenda. No. U uud 2ii. 5. Tße—772.

Witt one flg. — 117) Bödiogcr. N., Uebcr die «le-

hinic vorschii^di'ii' T niiniirras-xi-n. Sif /ini;r<lirr. d. inath.-

pbvsic. ('lasse d. K. K. Ai adernie d. \Vi>-seii»clialt«n zu
Müniluij. II. 2. .N 1'49 .'.Vi. - 118) Derselbe,
Ueber die ilirne verscbieduncr Uundenutscn. Ucbcr die

Hirne von Kvillingen. Die Bildiini; uod der Bau dos
Olnskörpcr^. Vi'rlinndluiit:<n d' r \ ii.itomiscbeD Gesell-

sehaft auf di-r 8. Veisaminiun- in Htrassburg i. K.

17a— 1 TS. 119j Ryrhliiiski, '.K.. .\ii..nuaks

Bündel von LängMladcn am Hoden der 4. Kaninter.

Kronlka lekarska. No. 10. .Nowim leknrska. H. 6.

Wiener allg. med. 7.tg. Jubr«. .XXXIX. Xo. 39
S. 454. — 120) Saccbi. K.. Contributo alla tunica

«lelle plasticbe del rraiii«! cd alln .studio d> !l.\ luiiziunr

dci lubi prefronUli. Kifonna med. di Napnii. \nuo X.

P. 1. p. 518—Ul. — 121) Sanctis, de. .^ante. Con-
tributo alla conoseeoza del coipo manitnillare deU'
ttomo. Rieerebe fatte nel Laboratorio di Anatomia
normale di Hi ina ccc. Vol. lY. F. I. p. Ii-') 135.

Con iiiia (av. 122) .'^eht'iiiloff. Cathirine. Iteelier-

ches sur Ifs nfrl> de ia VI II. paire eränienne et sur

los foociious du cerveau et de la inoello ehez les gre-

ooniUes. Avee un apcn.u eumparatif dta i'<>nciions de

syattkae serveox central dan.s la classe des Batraeiens.

Afvb. dea science« phvsiologiriuc« et naturelles.

T. XXXII. Nn. S. p. 17-4-182. Avee utie pl. -

128) .^chle-singer, H., l eber ein bisher nieht be-

sehriebeii- s libriisi-.s Kückenniark.sband der Säugetbiere.

Arb. a. d. Inst. f. Anat. o. Pbrsiol. d. Centralnerven-
anatalt ia Wien. H. II. S. S9-42. — 124) Sher-
ringtoo, S., <Mi tlie anatMmieal < 'oustitution nf

Nerves of skeictal Muselcs. wiiii Hemiirks m rceurrent

Pibrea in the central spinal Nerveroot. Juurnal of

Plqraiology. Vol. XVII. N,.. a 4. p. 211—258.
With 8 pis. — 125; Smith. I{am>ay \V., On the Long
Senaofy Rool of the Ciliarv <i.tn^diou a.s figured bv
Cloquet Journal of Anat! Vol. XXVIIl. P. 4,

p. 408—410. AVith 2 ligs. 12(i> .^«'nr.nsrn, A.D.,
Coraparative Study of tlic Kpipbysis and Ki»r,f „f the

Diencephalon. Journal <d ("omparative Xeurologj'.

Vol. IV. p. 12-61. p. 02—72. — 127) Stillina, j.,

Zur Erfonebung des Centrnlnervensvstems. Sebvnube*s
Morphol. Arb. Bd. IV. H. 1. f'X. Mit .'5 Taf.

— 128) Staurcngbi. C, (.>rji> inanisllain'.s lateraux

daiis ] ccrvean hmnaiii. .\r('liives italit iine.s de biologie.

T. XXI. F. 1. p. 160. — '129) Studnicka, F. K.,

Zur Lösung einiger Fra({eD aus der Morphologie des
Vorderbiniea der Öranioten. Anat. Anz. Bd. IX. No. 10.

a 807—880. Mil 2 Taf. — 130) Derselbe, Bemer-
kungen SU dem Aufsat/.r: .Das Vorderhirn der franio-
ten'^von Rabl-Küekhar.l. Hb. nd. Bd. X. No. 3 u. 4.

— i:;i» -137. - 131) Troiard. Topographie ene. -

Shaio-crnnienne. Journal de l'anatomie. T. XXX.
fo. 4. 887-851. — 182) Turner, W. A., The

Central Omneetions and Helatir.ns of the trigeminal.

vagO•glu••^lpharyIlJ^l-al. v.igo-aece>sory, and h\poglos*al

Ner%es. Journal of anat. Vol. X.XIX. P. 1. p. 1— 15.

— 133) Derselbe, Un ibc central Conncctionai and
Relations of certain cranial Nerves. British med. Jour>
nal. No. 17nO. p. 643. 134) Valenza. G. B..

l.ina notevole eteropia della sostanza ^rigia dei funieoli

graciii f euneati. SloniiMn- /oi.lotjieo italiano. Anno V.

No. 4. p. 84. - 135) X andi rscide, Anatomie nor-

male et pathologiquc du l anal central de la moelle

opinis Jouioal de med., cbir. et pharmacoL Bruzelles.

I.

887—841. — 186) Vialet, N., Note sur rexfstence,

la partic infcrieurc du lobe oeeipita' d'un fai5(''^an

d*as80ciation disUnct, lo faisccau trauä\xr&e du lobo

lingual. Compt. rend. de la Soriet*' de biologie. 1893.

T. V. No. 28. p. 793—785. — 137) Vi 1 liger. E.,

Si lii-ma v<im l''a-.erveiiauf im Rüekenmark. Xaeh den

neu«nn Fdrieliunji'-n zusanimenge^tellt. 2. .\iifl. t^uer-

ortav. /iirieli. 2»; BlHtlcr. - 138) Vogt, l eber die

F.usi rMsteme der mittleren und eaudalen Halkenab-

»chnittc. Zeitsobr. t. Psychiatric. Bd. LI. II. 4.

S. 812—815. - 189) Windler, C, Bin Veraaeb zur Be-
stimmung der relativen Lagenverhiiltni.sse der Windun-
gen un<t Furchen fb s riro»sbirnes zur von der Kopf-

schwartc bedeckten Sehiidclobcrfläebe mittelst Dreieck-

constniottonen. Deutsch von F. A. von Langegg.
Zeitsrhr. f. Heilkunde. Bd. XIV. S. 441—460. Hit
;t Taf. — 14M Z. ri. A.. Sopra un faseio anomale uni-

l.tti'iali' d> I IhiIIm. uinaiji« :fasciculus ani-malus Ilenlei).

ifier; !^ !• 1 Labi-rati i i" r|i Anal, normale d. Rom.
Vol. 1\. K. :i <• 4. p. 181 1,S8. Ton lig. —
141) Zimmermann. (.'.. The Helation of the ocular

Xcrres to the Braiu. Med. and äurg. Report. PhUa-
delphia. Vol. LXI.V. p. 811—816.

Da* Hüekcnmark ist zufolge anatomiM-her Ma-

tisttik (Moorhed, 43) beim Weibe ein wenig lauger als

beim Ifann, es endigt bei letstersm am unteieD Drit-

theil des 1. Lendenwirbels und bei der Fnn am 2.

Lendenwirbel.

Ueber das Gehirn ist ein neues grosses Hand*

buch von Dejerine 4Sj erschienen. Der vorliegende

1. Hand enthält die Melliudi ti. Kmbryologic, Histogc-

nese und lüstiologiu deä Nervensystcuu und auf 584 Ss.

die Anatomie des Gehirns. Ausgedehnte Literaturflber-

siehten und zahlreiche schön ausgefShrte Uolasdinitt«

machen da.s Werk . welches sowohl die pathologische

.\natuniie als die neuesten Forschungen auf diesem

schwierigsten Gebiete der Anatomie vollauf berüeksicb-

tigt, sehr instruetiv.

Die Umrisafigureu von Villiger (137) sollen

»im Einzeichnen wShrend der Torlesungen dimnen; dem
Ref. scheinen sie mehr für Eintragung pathologischer

Befunde geeignet, wobei sie jedenfalls sehr nützlich sein

werd. n. (Vergl. Bericht f. 1893. S. 4. No. 28.)

Ueber dos Gehirugewieht berühmter Mänuer
veröffButlieht v. Ammon (Berieht üb. Anat. d. Baasen)

• ine -<'hr interessante Tabelle, der Ref. diejenigen von

ttambetla (Bericht f. 188ä. S. 20. Xo. 80) und

Grote (Beriebt f. 1882. S. 85) binzugelugt hat Die

Abweichungen \on dem was man erwarten könnte,

liegen bekanntlich thi ils auf pathologi-schem (iebiet:

Alter, Krankheiten, Wucherung der Neurogba (Lieb ig,

K. F. Hermann, Turgenjeff, Byron), Iheils in ge*

rioger Xfiipergrosse (G a m betta),wonHif hier nicht weiter

eingegangen werden kann.

Name. Jaiire. Graoam.

65 8012
63 1880
36 1807
t;4 1780
52 1660
73 1590
61 1580
56 1560
54 1520
54 1520
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N ft m e. Jahre. Gnuoun.

70 1.'.20

80 1520
52 1500

Hialmcrs, GeUtUcber . . . . ^ . 67 1500
65 1500
78 1492

VkuSn •«•••••••<• GO 1488

r..j 1485

^cobttloflr •••••»<••• 89 1457
79 1452

K: hfW 79 1445
7fi 1443

Dupuvtrcn .'»7 1440

Cl 1415
4!) 1409

72 1890
65 18T4
76 1S70

T. Scblamntweit ........ 51 1852

70 i;{5'2

41 1349
45 1814?
7f> 1254

tt « 42 1 - Iis

64 i'_"2;i

77 122G
71 1207

Dazu kommen uocli die bypotbetiscli aus «lern

hchideliiiiMlt btncbiietoa TSHkn für:

Düte 1420 gr

Schiller 1580 ^

Kant 1650 ^

l'eber eioielne Kasseogebirne (vgl. unter Anat.

d. Rassen. No. 279) liegen auch Untenudiongien vor.

Benedikt. 12^ verir1'>i<"lit das Gehirn i^'m^s F' ll ih

(und eia pathologisches (iehirnj mit dem der Camivoren

and findet das Homologmi der beiden Fissurae iofe-

rifres von Leuret der letstgenannten SSuger beim

Veaschen wieder.

.\ni Chinesengohirn falli ti nach Bond (20) fol-

gende Besonderheiten auf. Tertiäre Windungen sind

nhlreieh voihandeD, im StinilqqieD sogar mdir als

MMist in Diirc'hschnitt. Besonders ausgebildet sind alle

queren Furchen, aaeh die senkrechte Fissura parieto*

oecipitalts. Die QmtBiliauptslappen und der Cunens

bleiben in ihrer Eotwicitelung zurück. In einem Chi«

nesengfhim von 1182 G.wiiht hatten die (Jn>sshirii-

bemisphären 995 g Gewicht, während dasselbe bei eiru iii

Dormaleo Earopaer (? Ref.) 1171 g in Mittel betragen

sollte. Die fibrifon ffimpartien waren von nomulem

Teber die schwierige Deutung der einzelnen

Tbcile des Fisobgebirns haben sieb Burckbardt
'27—29) and Stndnieka (129, 180) in eme Polemik

verwickelt, an der sich auch Rabl-Rüekhard (111-112)

f>-tht i!igte. Hier kann daran < nur berichtet werden,

da.t<« ätudntcka das Corpus striatum der Teleosticr

fSr ein Homologen der Orosshimhemisphire bSherer

Wrtebniteu ansehen will. Rabl-RQckhard, der sieh

ebtnWls gegen S. wendet, hebt hervor, dass man dann

die HShle des Bulbus olÜMstoritts IKr einen Seitenven»

trikel ansehen müsse.

Debierre (4'" hat ^'ich iihiT/>'n<rt. dass derT."lius

limbicus von Bruea als solcher keine Bedeutung hat

und setst an seine Stelle einen neuen ,.Lobus limbieus*,

der aus dem tij-rus subc.illulosus von Zuckerkandl
(den D. nicht erw.ihnl ' oder der allen Stria Lancisii

und der Kascia dentata besteht. Diesem „Lobus* go-

hört wahrscheinlieb das Septum pellueidum an, sowie

die Comniissura anterior, die Subst.nitia perfor.ita ante-

rior (Trigonum eerehraie. D.!: die Verbindung reicht

von der Kinde des Apex lobi temporalis einerseits mit-

telst der Stria hiteraUs des Traetos olfaetorius, anderer-

seits verniiigc der Stria niedialiN und des Pcdunculus

corporis cailosi s. »epti pellucidi ebenfalls zum Lobas

olftietorias.

Hill (76) stellt die interessante Hypothese auf,

diiss die vordere und hintere Epipbys<-<« ccrebri ur-

sprünglich neben einander lagen, wenn sie nicht ge-

radesa dn paariges Sinnesorgan reprisentiren. Die

Eideehsenepiphysc ist homolog der hinteren Epiphyac

von Amia und den Teletistiem. Die I'araphysi> von

Amia ist ein gelalteter Thcil des Da^-hes vom Thalam-

eneeiAalon.

Vom Faserverlnuf im Gehirn (vcrul. unter

llistol., centrales Nervensystem) ist nur wenig ,mitsu-

theilen. Hösel (78) unterscheidet am Lcmuiscus eine

Fttsasehleifie, die in der Insel, dne mediale Schleife,

die in den hinteren \hschnitfen des Gyrus frontali-- iiu

feriur, eine Kindcnscbleife, die im Gyrus centralis

posterior endigen, sowie 4. eine Thalamussehleife,
die in der Hauhe verlituft. im Thalamus opticus endigt.

Hosch (79) beschreibt zwei jintlir.li.jjisehe Fälle,

aus denen in Betreff der Sehuerve ukreuzung im

Chiftsma gefolgert wird, dasa der grössere Thdl der

Optieuäfasern beim Menschen sich kreuzt. Bekanntlich

behaupten Scheel, Merkel, Ref. und unter den Ojih-

tbalmologeu Michel die vollständige Kreuzung,

Das gdcreaste Bündel liegt im Traetos optieas median-

wärts und nach unten, die uiiirekreuzten Fasern da-

selbst sind zerstreut und bilden eine keilförmige Figur,

die aiob auf dem tjuerscbnitt von der Mitte aus gegen

dm Interalen Band swisdien die gekronxten Fasern

hiadn eratreeki

Byehlinski (119) beschreibt ein abnormes Bündel

am Boden des vierten Ventrikels, welches rechtersdts

neben der Medianebene aufsteigend die Striae acusticac

durchsetzt, ,iuch mit einer derselben vcrschtnilzt. .Vach

K. bandelt es sieb um ein isolirtes liervortreten des

hinteren LlogAQndels. Die deutsehe Uebersetiang

eines polnischen Referates leidet an Unverständlich-

keiten in Menge: das Bündel beginnt 145 mm vom

Centraleaual, giebt Fortsäuc zu den Corpora quadri-

gemina, dem Kern des N. sublingualis u. s. w. Sie

werden hier monirt. um die Nothwendigkeit einer ein-

beitlicben anatomischen Nomenclatur einmal wieder an

einem Beispiel su erläutern.

Zeri (140) weist nach, dass der Faseienlas ano-

malus im tinteren Tbeil der Medulla ol)loii>rata keiti s.

wegs identisch mit dem Bespirationsb&ndel des Kef. ist.
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wie Heul« (187D/ glaubte, Tielmihr verläuft das jcUt

drdinal troa Hriil«(1871), Piek (1890) and Zeri ge»e-

li< iir Binulrl HU der iiitHToti freite der alistcigcnden Tri-

geininuüwurzt:!, sich daselbst in mehrere Fssenüge nuf-

ISaend nifvirts. Seia« Bedeutung ist unbekannt.

Von Hirnnerven \»i audi nicht viel tu sagen.

Pinkus (108; cntil i ktc rinen merkwürdig<'ii iii u»»ii

Iii rn nerven bei Frotuptenirus annecteiis. Don>clbc

verläu/t aa der medialen Seite des N. olfactorius und

endigt auf der Dorsallläebe der Nasenaehleimhaut in

einer Zellcnanhäufuug um jirinitnal«-!! vordi ri-n Endr d<'r

Nase, dicht an der oberen Wand der vorderen Nasen*

Sflbung. Der Ursprung des Nen'en befindet sich in der

xellenreichen Wandung eine> kece.ssus de- dritten Veii-

trikels, der veiitralwiirts unter der Commissuro anterior

nach vtirn sich er>treckL

Kirilzew (82) laut den N. cochlearia in der

obnrea Olive und dem Collicalus inferior entiuentiae

<)uadriget(>inae entspringen, den \. vestibularis im Niic-

Icus o. vustibularis superior (Bcchterewi) und aus der

aolirteiffenden Acasticaavanel.

Ogle (105) sah eine Hypoglossusvurael die

Wand der \. vertetiralis siiiistra durchbohren, nachher

hielt sie desi gewöhnlichen Verlauf ein.

Was die peripheren Kürpernerven anlangt,

so kann der vielbesprocheae N. laryngeus niediua

noch nicht zur Ruhe kommen. Münk (lOI) zeigt noch-

uiaU in überzeugender Weise, dass wohl beim Kaninehen

ein den M. cricothyreoideus innervircuder Zweig (des

Bamua eitenias a. laiyngei superioiiB, Ref.) axistirt, den

man als N. laryngeus medius ans einem R. pliaryngeus

u. Vagi (Exoer) beaeancn kann, keinesweg:« aber beim

Hunde und bein Xensidiea.

Auch Kattenatein (80) sah in wiederholten Ver-

suchen einen N. laryngeus mcdius zwar beim

Kaninchen, nicht aber beim Ilunde, bei der Katze und

bei Xacacus cynomolgus. Ein Zweig jenes Astes ver-

sorgt beim Kaninehen, ab seltene Varietit aneh beim

Hunde, den M. cricothyreoideus. Zuweilen verlaufen

nämlich diese motorischen Fasern vom Stamm des N.

Tagt» nicht in N. laryngeus superior (wie beim 11ensehea),

sondern in einem R. pharyngeus des K. \ Bfim

Kaninchen erklärt K. die Inner\'ation de.s Muskels für

eine doppelte: durch den N. laryngeus superior und

einen B. pharjageos medhis (was als VarietSt ni be-

trachten sein dQrfte, R«f.)

Mehrfacher Aufmerksamkeit ist das kleine Gan-
glion ciliare gewürdigt worden. Oddi e Rosciaao
(104) «rkliren es fDr ein sympathisches aufChtrad desYer-

halt<>ns seiner Zellen bei .Anwendung der Golgl'schen Me-

thode. Ketzins ni."i) sali sehen 1879 im <ianglir«n ciliare

ansschlicüslicb muUipolare tinnglienzellcn und erklärte es

deshalb fSr ein sympatbtsohee, nieht etwa fOr ein ge-

mischtes Oariglirn. Z.-nrii vi ni T\]>ti'- derjenigen der

Spinalgaoglien waren auch raii Golgi'.s Methode niemals

naehanweisen. Ebenao sieht Hia (s. unten Histologie,

centrales Nervensystem, No. 60) in den multipolarea

Zellen einen Beweis für die (aussobUesslicb? Ref.) sym*

pathische Natur des (ianglions.

a) Sehoi^.

1) Bach, L.. Vebttr die OefSsse des Pferdeauges

mit besonderer F?i rüi-ksielitigung der Ofässv-rvArgung

der Aderhaut. Wiir/burgi r .'^itxungsLer. ISUH, Xo. 11.

ir,l-168. — -J Derselbe, Dasselbe, .\reliiv f

wi'>sehsehaftl. u. praktische Thierhcilk. Bd. XX. II. 4

u. 5. 16 Ss. Mit l Taf, - 8) Blrnbacher, Ueber
eine Farbenreaction der belichteten und unbelichtet^n

Netzhaut. Uraefe's Archiv. Bd. XL. Abih. .'>. S. 1—7.
Mit 1 Taf. - 4i Horysieki' wiez. M.. Weitere l'nter-

surhuiigen über d-n feineren Bau der Netzhaut, 8.

Leipzig u. Wien. IV u. 64 Ss. Mit 6.') Holzschn. —
•"t) Derselbe, Erwiderung auf Dimmcr'a Angriffe gegen
meine Arbeiten Ober den feineren Bau der Netzhaut.
Wiener nie.lic. Blätdr. No. •>.?. 8 Ss. C Der-
selbe. Antwort auf di*" Esiigegnung des Um. Doceiiten

Dr. Dimmer in Wien. Daselbst. N". 25. 8 Ss.

7) Böuin, 1'., Sur les connexioas dos dentrites des

celiules ganglioiiiiaires dans la rvtine. Bibliogt. anat.

Anuee. II. No. 3. p. 110—117. Avec 6 flg. — 8)

C'ajal, S. Rami'tn y. Die Retina der Winielthierc.

Unlersurhung mit der (iolk'i • i.i '' ''' 'e ii Chromsilber-

mi'thode u. d. Ktirlich'schen MethyleiiMaurirbung. In

Verbindung mit dem Verfasser xusammengostellt, über-

setzt und mit Einleitung versehen von U. Greeft 8.

Wiesbaden. IX u. 179 .Sa. Mit 8 1 ig u. 7 Taf. — 9)

C.illins, E. Treaelier. I.'- tiu'-s on thi" .\nat"my and
Fathology of the Kye delivered at the Royal College

Of Surgcoiis (if Kngland en the Hd a. .*»th Deebr. Lan-
cct. VoL 11. No. 3719, p. 1329 -1837. — 10) Co lue ci,

C, .Sulla neuroglia retinica. Giornale della assoziasione

Neapotitana dcllc scien/.c med. e n.itur. Anoo. V.
Viil. 1. p. 1-13. Cm lig. 11) Deutschmann, R.,

l.^'ber die N'al\ir «Ii s Sehienim'.sehen (.'anales. Monats-
blätter f. Augenheilk. .lg. XXXII. .S. 3*23. — 12)

Dimmer, F., Beitrage zur Anatomie und Physiologie

der Macula lutea des Menschen. Leipzig. 132 S.s. Mit

12 Fig. und 1 Taf. — 18) Derselbe, Entgegnung an
Bory.siekiewicz. Wien. med. Bl. .lahrg. .XVU. No. 24.

.S. 819— 320. — 14) Ler>oulile, Variations d. s musclcs
de Toeii, de^ paupiere.s et du .soureil dms l'espece

humainc. Arcb. d'opbtalm. Annec. XIV. p. 218— 236.

—

ir>)Durand,O..Di^Bition etd^eloppementdes musclea
de.s oiseauv. These. 4. Paris. 1893. 30 pp. Avec 6 flg.

—

Iß) (idppert. F... Der Musculus obliquus superior oculi

der M.iiiMtromen -. oben Splanchn. S. 17. No. 57. —
17) »ioiding Hird. C. H. a. E. A. Schäfer, The
Struoture of the Fovea centralis. ,loum. of Phvsiology.

Vol. XVI. No. 8 a. 4. p. IV. — 18) ÜuiÜo», P.,

Photographic instantan^c du fond de Voeil humain.
Tompt. rend. de la .'•neirte de biologie. 1S93. P. V.

No. 10. p. 285 28R. - 19) Herbert. .1. F., A .S-.ale

fortheSpeedy and aeeuraieDetcnnination of the Anomalie-

of OGular Muacles. Opbthalmological Record. 1893-94,

VoL m. p. 824—828. — 20) Kantback, A. A.,

Tbc Function and Anatotny of the Epiglottis. Pro-
ceedingi of the Laryngologieal .*^ociety of London. Vol. l.

p. ßO 21) K.iMius, E.. l'nter-^iiehungen ijher die

Netzliaul der Säugethien-. Anat. Hefte, H. X. S. ,527

bis .182. Mit 4 Taf. - 22) Kirschstein, F., Ueber
die Thrioeadrüse des NougeboraBm und die Unter-
schiede derselben von der des £rwaehsenen. Berlin.—
23) König. A.. UehcT dSD aenschliehcii .^ehpurpur und
seine Bedeutung für da» Sehen. Silzung^beriehte d.

K. Preusv Aead. d. Wissensch. No. X.\X u. XXXI,
S, 577. — 24) König, A., u. J. Zumpff, üeber die

lichtempflndtiehe Sehieht in der Nettbank des nenseh-
liehen Auges. Sitzungsber. d. K. Pr. Acad-d. Wissensch,

zu Berlin N... XXIV u. XXV. S. 489—842. - 25)
Kohl. <. ., Ein Referat in Virehow's .Tahrcsberiehteii fiir

die gesammte Medicin. Zoolog. Ans. Jabig. XVFl,
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N .. 455. 8. aOD-SlO. (Bericht f. 1S93. S. 24, Zeile 18
\

i n unten, rrohtor Hand lies „keiner statt ^.oincr",

was fpi keinen .^imi ^;. lii ti wimie. Die No. 23, 23a,

28b uselbift S. 2.' r 1 III I. ii.trr verschMenen Be-

seifhaniifeo, «eil sie, obgleich ideatiacb, lo vendne*
denen Zeiten enehienen sind.) — 26) Krause, W.,
Die R«'tina. Internat. Mon.itssclir. für Anatomie und
PhysioIoRi.'. l?d. M. II. 1 l-fi7. II. 2. .S. 69

bis' 12^. Mit Taf. 27) Krit s. .1. v..n. l eber <K ii

Eiolluss der Adaptation auf Licht- und Farbenenipfin-

iaog vod über die Fonetieo der Stäbchen. Berichte

<L Datniforarb. Gesellseb. tu Freiburg i. B. Ud. I.\.

H 2. ßl- 70. (M'eodet sieh Re^-en Köllig. No. 211

ii!' Fae.i i-,' iiieht blaubliiiii, wir ^•Awu doch blaiif

.•^t'-nie. Die .'•t.^hi li. ii vennitttlii Heni}.'keitseniplindungi n.

dte Zapfen sind tru Kromatisch.) 28^* Mayer, .S., die

BlatefifiMe in der Membrana byaloidca des fioacbaugcs.

I^tof. Bd. XIY. S. 108—113. — 29) Mitvalskr,
Z ir Kcnntni-s eongenitalcr Ari' iii.ilii ii d- s \ngenbinter-

kTundes. III. Ein typischer Fall von persistirendcr A.

ivaloidea. Arehiv f' Augvnheilk. Bd. A.WIII. II. 2.

i^. i35— 235. — 80) Melkich, Zur Keuutoiss des

CiKarkörpeTB nnd der Iris bei VSgeln. Anat. Aox.
Bd. .X. No. 1. ?. 2^ m;* 7 -M) Maoz,
W., IVbcr markba!!;^;e Nenenfasrrn in ti^ r nit iischlichen

N^-tihaut. Archiv 1. Auffenheilk. Hd. XM.\. II 3 u.

4. S. 220—232. Mit 2 Taf. — 32) Norris, W. F.,

and J. Wallacc, A Kontribution to the Anatomy of

tbe buman Retina with a special Considcration of the

Terminal Loops of the Rods and Tones. Univers. med.

Macas. Philadelphia. 1893 -;t4. V..1. VI. p. 35;5 -:!')S

With 2 pls. - 33) Pu reell, F., l'cbcr Bau der l'ha-

langidenaugcii. Zeitschr. f. Zoolojfie. Bd. I.VIII. II. 1.

5. 1-53. Hit 2 Taf. ~ 84) Rej,sck, J.. Der .Sli-

nerreneiotritt bei mancben Na(;ethicrm. Ror.pravv

<^-ske akad.-mie. Tr. II. R. III. 2.". Ss Mit 2 Taf.
'-

ö./. Reymi'ud, C, Disposirione aii'>tri.ila 'iri v.isi della

retina. Rendiconto di l.'l. c iit,T. <1- ;i'a---i'/. oftalmol.

ital. in Palermo. 1893. Ann. di ultalmul. Auuo
X.Xn. F. 6. p. 549 — ."iSO. — 86) Roehon-
Darigneaud, Pr^is ieonographiquc d'anatomie
normale de l'oeil. 8. Paris. Avec 28 fig. —
."•7; .^eh.ifer. K. A., (^iiaitrs Flcni<nts <if Anatdniv.

10 th. cd. 8. I.undon. V-d. III. P. III. p. Fi'ij.

60. — 88) Schoen, W., Der .\ccommodationsmecha-

oinrae. Pflöger's Arcbir. Bd. UX. U. 9 o. 10. &
427- 458. Mit 2 Taf. — 89) Tailleni, Surlaglrade
ii- Härder. Arcliive«^ dis scienccs ph^'siques et na-
tnr-lles d. (ieu- ve. 1S93. T. XXLX. 'No. 8. — 40)
T' plj.ischin, .\., Zur Kcnntniss der hi.stologischcn

Verindcranfen der Metxbaut naeb eqterioieoteUcnVer
«ndoDfeD. Ansbir £ Aageobeilknode. Bd. XXVIII.
H. 4. S. 3.54-421. Mit 3 Taf. 41) Tcpl ä chi ii.

.\. P., F.m Beitr.ig zur I.elnr v<in dm lii!*toli'j:i!.elnti

Vcrändeniri},'eii in fj.r l{<tiii;i nach Verlrt/.imgen.

Aus dem histolog. Labor, der L niv. zu Kasan. 8. 1S93.

78+8-1-9 Ss. (Russiwjh.) — 42) Wallace, J., The
ieroteepical Aoatomjr of tbe Cristalline Lmw. Ini-

rersal medlcal Magazine. 1893—1894. Vol. VI. p
7'"<7 S(r2 With onc pl. — 43) Weiss, I,., Veber das

Verhalten der M. rectus externus und M. rectus in-

tcmoe bei waebsendcr Divergenz der Orbita. Archiv

für AagenbdlkaDde. Bd. XXIX. U. 2-8. S. 298 bis

828. »t S TalL and 8 Holucbn.

b) Gehörorgan.

44^ Barth, A., Kinige Bemerkungen zum Lig.

aomilare stapedis. Zeitschr. f. Ohrcnheilk. Bd. XXVI.
H. 2 0. 8. S. 169. — 45) Beauregard, H., Recher-

^es rar Tappareil auditif rhez les maniniili re^s. .lourn.

de l'aaat. T. XXX. No. 6. p. 300 413. Avec 3 pl.

4<^; Berteiii, D., Sur la membranc tvmpanique
de la Bana caeulenta. Arob. ital. de biolog. 1898.

T. XVIII. F. 3. p. 458-462. — 47) Birmingham, A.,

The Muhdes of the Kxtcmal Ear. Dublin. .lourn.

V-d. I. p. 289—302. — 48; Bonnier, P., Sur le.s

fuiictii'iis üti'lithiqnes. Compt. ri iid. ili: !a socii'ti- de

bioi. 1893. T. V. No. 7. p. 187-190. - 49) Car-
miebael, J. A., The Organ of Corli. New York med.
Times. Vul. XXL p. fi.'». - .50) Courtade, A., Anatomie,
Physiologie et si'uk «dogie de Foreille. Bibliotheque

mi-d. p. 18. P.iris, 207 pp. 51 ) Toy n e i t Ca u n ic u

.

Sur rinsertiun de la mi mbrane de Corti. (.'ompt. rcnd.

T. CXLX. No. 2. p. 17« 178 - .'»2) Dieselben,
Dasselb.-. Rev. scientif. T. II. No. 3. p. 89. — ,53)

Dieselben, .Sur la structure de la membranc de Corli.

Compt. P iid. T. rXIX. No. 4.
i>.

2it4 297. .'»4)

Dieselben, D.\!»sell>e. R"V. scientif. T. II. No. .'>.

p. 153. — 55) Die.selbi-n, .Note Sur la structure de
la membrane de Corti. Joiirn. m<^. de Bordeaux.
Ann^c. XXIV. p. 804-806. — 56) Le Double, Mal-
formation di s miisdes de rorcille. .Tuurnal d.

I'an.u. T. X\.\. F. I. p. 40-tU). - 'ü) Dupuis,
.•\., Die (orti'sehf M.iulirari. Anati'mi.sche Hefte.

No. X. S. 448- jUÖ. Mit 2 Taf. u. 2 Holsscbn. —
58) Howe, L., Notes on tbe conparatiTe .\natomy

of tbe Ossides. Transact. of the .\meriean Otol. Suc.

1893. Vol. V. P. 3. p. 4.jO-4.j3. — 59) Imada, T.,

Die Lage des inneren »'lires. .Mitthcil. der med. Facult.

der K. .lapan. Univ. Tokio. Bd. 1. No. I. - 60)
Jwanzoff, N., Zur .\uatomie der Knöchclchcn des

mittleren Ohres bei Ampbibieo und Reptilien. Aaat.
Anz. Bd. IX. No. 18. S. 578—584. — 61) Kati, L.,

I eber transparente macroscri[iische Präparate des ganzen
«ielii.rorgancs mit Demonstr. Deutsche klin. Wochenscbr.
.lahi^'. .X.XXII. No. 1. S. 21. (0,25proc. Cbroroessigsänre

mit 1 proc. Uberoemiumsaarc, 20 proe. Salpetenävre,
Aleobol, Xylol, Einschluss in Glaszellen mit Caaada-
balsani. Ausserordentlich schöne Präparate, Ref.) —
r>2) Peter, Di<- tdirtronipeteii der S.iugethierc und
ihre Anhänge, .\reii. f, mierosc. ;\uat. Bd. XXXXIII.
H. 2. S. 327 376. Mit 3 Taf. und 1 Fig. - 63)

Tomka, S,. Ein Fall von überzähligen Gehörknöcbel-
eben in der Trommelhöhle des Menseben. Vortrag geh.

auf der 6»'. Naturfurschervers. in Wien. Wien. med.
Woeli.-ns. hr. .lahig. .\.\.\.\1V. .\o. 44. S. 1872—1874.

<;t; Weidenbaum, <i.. Ucbir Nervcncentren an
den (leliürorganen der Vögel, lu ptilien und Amphibien.

Ioaug.-Diss. 8. Jurjcw. 96 Ss. Mit Fig. u. 2 Taf.

(Rusatsch).

c) Andere Sinnesorgane.

65) Bawden, H. H.. Tho Nose and .Taecbsnti's

Organ witli especial Referenee to Amphibia. Juurn. of

eomparat. Neurol. Vol. IV. .luly, p. 117—152. —
66) Fiodlay, Wainman J.. A Research into tbe

histological structure of tbe Olfactory Organ. Jonm. of

Anat. Vol. XXVIII. P. 4. p. 887-^60. With one pl.

— 67) Raugr, P.. Le canal indsif et l'organe de
.lacobson. .\ieh. ini' rnat. de larvng. de Paris, .\nnee.

VU. p. 200-228. - OS; D. rsell,,;, L'infundibulum
et les orificcs des .sinus. Vnnal. d-s maladies de
Foreiile, du lanr ux etc. Auuvc. AX. p. 47r.—402. —
69) Scheff. G., Beiträge zur .Anatomie und Phy.siologie

der Nase. Vortrag geh. in der laryngol. Abth. der

•16. Vers. deuts< her Naturl r^eher und Aerzte in Wien,
Intern, klin. Rundsdiau. .lalirg VIII. No. 40. S. 1428
bis 1481. No, 42. S. 1509-1511.

lo Betreff der phylogenetischen Bedeutung der

.\ ugen niu sk el n ist ejn. Arbeit von n.'.ppert f\<y)

zu emväbnen. Derselbe .sib den vorderen Thvil da M.

obliquos oeali snperior bei Ecbidna setesn Tom Os

frontale ents])riiigen, wiihr< ; .1 'lic Trochlea ÜPhH und

schliesst daraus, das» der Muskel si'inen Ursprung und
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Anfimg daaelbtt gebebt hat und letzterer erat aeeundSr

Dach hinten gewandert ist.

Was die Thräneudriisc aiilarict. so fand Kir-ch-

steia (22) an 62 Erwadoeai u die Farbe dcrselbeu

bald vaehnreiee, bald geeittigt rosenrotb. Die weib*

lii'he Thriiiiendriise onthiilt nn hr Driiscnsubstanz. we-

niger Zwischengewebe. Befestigt wird die obere Drüse

durch eine Anzahl sehniger Strei/cn an die Periorbit-i.

velcbe ab Lig. niapeiiMMrIam beaeiebaet verdeu können.

Sie ist 22 mm lang. 12 mm breit, 15 mm di< k. Dif

untere Thrlaeodrüsc lusteht au.s 15—40 Läppebeu,

der unterste AiisfQbrung>gang der oberen l>rQ9e ist der

griisstc und beständigste in der IMhe des laterab^i

Augenwinkels. Die unt«rr- Drüsr' hit 12— 14 Aus-

fübrungsgänge. Der N. iacrymalis suU nach K. Aest«'

an beide Dissen abgeben, die letzteren erhalten aber

thatsächlich nur sympathische Nervenfa.scm (Ref.). Die

Drüsen betrachtet K. als tiihuüis, beim Manne tritt

nach dem 50. Lebensjahre eine UUckbildung zum in-

frotilen Zustande do, bei Frauen conservirt sie sich

viel bes-iT. Riiiii N'-u;:i'ln)rnen ist <li'.- ThrSnen-

drüse wacbsveiäs, relativ klein, nämlich ö mm lang,

S mn breit, 1 mm diek, der tubnISse Bau ist noch

deutlicher; manchmal fehlt da.s Lunvn und ausser

einzelnen L.ippchi'ii functionirt dif Drüse iimcIi tiicht.

K. meint, das .Secret in<>ge eine antiseptischc Kigcn-

•diaft besitaen.

Einen iiitigestreifttn M. dilatator pupillae

besclu-eibt Durand (lö) lici Vögeln, die, wie man seit

Trcvivanus (1828) vei.'is, <|uergestreifte Muskelfasern

in der Iris haben, dessen fidsteni beim Henaoben be-

kanntlich vielumstritten ist und wird. Dersribf kommt

in mdurercn Modißcationen und Abtheilungcu vor, die

mebr oder veni^er zum PupilterrandA sieh erstrecken,

ffier kann auf diese Details niclit weiter t itit;* g.ingi-n

werden; lieinerkt soll nur werden, das> K/llikn

(1854) den Dilatator zuerst beim Truthahn beschrieben

hat und dass die Dilltrensen unter spSteren Beobachtern

sich theilwciüc aus der Untersuch unj: \i r><-Ia< di. ii> i

Vogelarien erklären lassen mögen. D. hat die domesti-

ctrteu Vöfel, besonders das Huhn untersucht, mit den

gewSbnlieben Tinetionsmetlioden.

Was die Blutpi'fässe des AtiL^rs ;itil;ni<:t. >o hat

Bach (IX 4er in H. Virchow's Laboratorium arbeitete,

die Anordmu^ der arteriellen BlutgefSaae im
Pferde avge abweichend von der beim Menschen ge-

funden; es hängt dies "line Zweifel mit liem weif

lateralwärts und nach unten belindlichen Eintritt des

N. optieus in den Bulbus zusammen.

Dia Batinn ist im lotsten Jahre der Gegenstand

mehrfarhf^r Untersuchungen gewesen. Am wite-sten

TOn dem gewöhnlich Angenommenen entfernt sich

Borfsiekieiricz (4). Die St&beben und Zapfen be-

sitzen eine membranähnliche Hülle. Beide «"iithalten

am fhorifiidi'alfn Ende <]<•• Iiiuengliodcs einen rund-

lichen Körper, den B. nicht wie gewohnlieh als Ellip-

soid, sondern als: exponirtes ioseeres Korn beseiehnet;

zuweilen zeigt ein Zapfcninncnglied zwei solcher Körper

über einander in seiner Längsaxe. Demzufolge be-

streitet B. den mit Stäbehen- und Zapfcnellip»oideu

identischen Fadenapparat von M. Schultz e. Femer
deutet B. die Naii' In hIit Fascikörbe) d 'r Membrana

limitaiis externa aU I.aujr^^tr' i!oii di r Iliille der Innen-

glieder. Zwischen j«: zwei Zapfen liudci II. nicht cou-

Stent 8—4 Stibeben, wie sonst angenommen wird,

sondern an S twas i;ckrümmt<-n ? Ref.) Flächenansichten

öfters 0-10 .'^täbchenquerschnitte. Die Stäbchen- und

Zapfenfaserkegel werden als kernhaltige Zellen be-

zeichnet, die in der Macula lutea eine e^ene Sd^t
liild>-n und aucli Can'omito>en (in IVb-Tosniiumsäiir'-

präpanitenirj zeigen sollen. Die Zapfenfasern enlhaltt n

mitunter in der Macula zwei nahe auf einander folgende

Zapfmkörner. Die Stäbehen- und Zapfenfaseni durch-

-i'tzi II die äussere granulirte Schicht, welche sehr drut-

liehc, längliche, nach der Fläche der Keliua gerichtete

Kerne enthSIt (der Zellen der Membrana fenestrata, Ref.).

und i.liigf Fasern la-s. ti sich mitunter bis zur Membrana

liiniiaiis intenia verfolgen. Die leeren rundlichen

l.yniphräumc in der äusseren Künicmchicht bildet B.

von einesa SljXbrigen Manne ab, und erklirt sie für

normal Aiirh in der innern Körnerschieht enthalti ii

die Stäbchen- und Zapfcnfasem, wenigstens in der Ma-

cula lutea, mitunter zwei auf einander folgende innere

Kürner. Die inneren Kömer sind wie die iusseren mii

Urtier quergestreift. Die letztgenannten Fasern sind

einfach Fortsetzungen der radialen Stülzfasern und

letztere tbeilen sich niemaK aueh nicht an ihren Glas-

körperenden; sie enthalten st.-t, drei Kerne, nämlich

das Kllipsoid, den Kern im Zapfenfaserkegcl und einen

Kern in der Kbene der Ganglienzellcnscbicbt, nicht aber

in der innen K^erselriehi Letitero entbilt 1) «feni-

liehe inncri' Ki-rner, die in den Hadia1fa.sem .sitzen.

Sie erleiden eineo ürtswucbsel, analog dem der äujüicren

Kdmer, indem nSmlieh einzelne durOh die itissere gra-

niilirt«' .Schicht in die äus^ re Körnerschichl vordringen,

Dii's sind die expiiriirten inneren Kömer, sie finden sieli

nanteiitlich im vorderen Theil der Retina und sind

wahrscheinlieh ideniiseh mit Dogiers subepithelialen

• ianglicnzellen. 2: lirnsse fiatiL;Iii !i/' Ilm, die ziemlich

selten sind, in der .Macula lult-a sind sö- zahlreicher.

3) Kleine tiauglienzellen: dies .sind die Spongio-

blasten, die B. also für nervSs hält. An der

Macula lutea lind' ti sich zwei L.igen von (ianglicn-

zellen über einander in einem 1 mm breiten, am
Rande der Papilla n. optid lateralwirts sieh er-

streckenden Streifen. Die Zapfen der Macula beseiehnet

B. als Stiibehen. Die Membrana limit.ins externa ist

in der Fovea centralis glaskörpcrwärts eingebogen, und
die äusseren Kdmer sind daselbst in 6—7 Lagen über
einander geschii-htet. während die früheren Beobachter

deren nur 2— oder nur > in<- La^e gefunden hatten.

Innere Könicr und »ianglicnzellen fehlen der Fovea,

die Schiebt der ersteren ist aber in der Maeula be-
triiehtlich verdickt. Kinc Böschung besitzt der RaiwJ

der flachen Fovea nicht. Die liehtemplindenden Theil«-

der Netzhaut sind innerhalb des MüllerVhcn Schlau-

ches zu sudiea.

Die II Mfi II ergehen Radialfasern entspringen

an der Membrana lirnitan.s interna und endigen. .-»II,-

Schichten durch.scizend, als Stäbchen und Zapfen. lu
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Wahrheit sind diese Käsern hohle, gla1t< vSchläucbe.

die keine s«itlicliea Fortiätze abgebcu uod iimerhalb

dann die ioMereii KSmer wanden k5nDen; unter

welchen Einflüssen ist nicht bekannt. Manrlie Fasern

eatiuütCD zwei äussere Kömer, im Bereiche der Ma-

enl* Inten sind Sften Mcb swei innere KSmer in

jenen Schlinehen Toiliand«n, die ebenftlis üb« Art

indem.

Die Anuhl der Stäbchen und Zapfen ist geringer

ab die der inaseiren KSmer. In der Foren eentnlia

sind ausser den Membranae limitantes nur Stäbchen,

keine Zapfen, und ferner äussere Kömer vorhanden. In

dieser Hinsieht sind Schäfer und Uolding Bird (17)

anderer Anaielit.

In der Macula lutea nehmen die inneren Körner

nm so mehr an Zahl zu, je dünner die iiussere Körner-

scbicht wird. — Hit Ausnahme des letzten Satzes müsstc

man cigentlieh bei jedem Aua^radt von B. das

Gegentheii behaupten, om den hamclienden Ansichten

eonibrm zu bleiben.

In ^teren Abhandlacgen (5 und 6) wendet sieh

B. gegen eine ICritik, welche Dimmer (12) seiner .\r-

beit hatte angedeihen lassen und worin B. zahln ii he

Irrthümex und unmotivirte Au&tellungen vorgeworfen

worden, naneattdi seien die angeblidien KSmer in den

Zapfenfaserkegeln epfisehe <)n«Cidinitto darunter gele-

gener Z.ipfenfasem ii. s. Es wird abzuwarten sein,

ob B. unter den Keünakennern viele Anhänger

Inden wird.

Birnbachcr (3) findet keine Unterschiede im

Verhalten der Zapfenellipsoide von Perea fluvisp

litis gegen Farbstoffe, je naöhdem die Retbia beüehtet

war oder nicht. Im ersten Falle sind sie acidophil

und werden durch da.s Heidenhain -Bio ti di"sehe

Farbeugemiach grün, im zweiten Fall sind sie nicht-

nnd werden unter genan denselben Um-
gelb. Während der Rohe scheint sich also in

genannten EUipsoiden eine acidophile Substanz

fen.

Degiel (Beriebt f. IBM. 8. 66. No. 88} sebildert

der Retina de«* Menschen, der Vüpel, Amphibien

und Qanuiden nach Behandlung mit Methylenblau und

Anmoniumpierat Anastomosen der Protoplasmafortsitze

benachbarter Ganglienzellen, ausserdem eine Ver*

bindung zwischen einzelnen bcnaclibarten oder weit

von einander entfernten Zellen: dirccte Anastomosen.

~ Bei (Beriebt f. 1891. S. 16. No. 81) hatte

directe Anastomosen zwisehen weit von einander

entfemtrn Ganglienzellen der Retina des Kalbes,

die nach der Methode von Cox (Bericht f. 1890.

& 47) gellri»t waren, bereits aof der deutaeben

AnatomenVersammlung demonstrirt. (Anatomi.scher .\n-

zeiger. Bericht über die Versammlung in Wien 1892.

S. 269). —
Benin (7) ist sa gtns anderen Besoltaten mit der

Methjlenblaumethode gekommen, als Dogiel. Weder

di»' Fn-tfipla-smafort^ätze der Ganglinzellen, noch die

AuäLiuier der inneren Körner anastomosiren jemals mit

einaader, es lianddi sieh einfaeb om eptisebe

Tinschungen, üebereinanderlagemnfr von Fortslisen.

Jabrtakwiclu d«r <wmi Hcdicla. 18»4. Bd. I.

Die Täuschung versihwindet sehon, wenn man Immer-

sionssystcmc anwendet. B. hat diu Taube, verschiedene

Siogethiere, besonders das Pferd untersuäit; bei der

erstercti sollen Opticusfaseni direct mit den sog.

Spongioblasten der inneren Körnerscbicht zusammen-

hingen, indem zwei oder drei ihrer verzweigten Fort-

sätze zu einem Axen^linder sosammmitreten.

Kallius (21) unterscheidet mit ITrilf dir

Uoigi'scben Methode in der inneren Körnerscbicht

der Retina bei Singern nasser den radialen StOti-

fasera und den sog. Spongioblasten wenigstens drei

.\rten von '/eilen, wie sie bei Fist-hin bekannt sind,

die K. sowie auch die Spongioblasten hypothetisch

simmtlieh für Ueine Oanglienadlen hilt, ohne dies

anatomisch begründen zu können und ohne anzugeben,

aus welcher Gegend der Retina die einzelnen Zellen

stammen, worin bekanntlich grosse Unterschiede vor-

kommen (Ref.) Untexsodit wurden Pftvd, Schwein,

Rinti und nauMnUieh aaeh die Metbylenblaumetiiode

angewendet.

Kohl (85) iMbauptet, niebt die Gangliensellen und

inneren Körner führten in der Retina des Maul-
wurfes einrti .Kampf um's Diisein", sondern die

Zellen beider Schichten unter einander. Das Vorhanden*

sein von Nadeln bestreitet K.; es bleibt zofiolge un-

klarer Ausdrueksweise freilich zweifelhaft, ob die Existenz

dieser seit 30 Jahren bekannten Gebilde überhaupt

oder nur beim Maulwurf bestritten werden soll.

König (28) schreibt den Zapfien die Eigenseliaft zu,

durch ihre dioptrischen Wirkungen rothes und grftnes

Licht auf die Pigmenlzellen der R*-lina zu concentriren,

die letzteren dienen dieser Kmptindung, dio Stäbchen

req>. deren Sebpurpnr bei sehwaeher ßrregung der

farblosen f'irau-, hei stärkerer der Rlau-Empfindung;

die Fovea centralis ist blaublind und zwar mindestens

in der Ausdehnung eines halben Grades, (55—70 Bogen-

minuten), so dasa der durch ein blaues Glas gesdiene

Mond darin verschwindet. Bei letzterer Aufstelhint'

bandelt es sich wohl mit um die Macula lutea und deren

blanftindliebe Pigmentbmng.

Die ülnigen Betraebtnngen bendien auf der nicht

hewiesenon Annahme von LiehtempfinduntT mittels der

Stäbchen, Farbenempfindung au^chlicsslich durch die

Zapfen und den noch weit weniger bewiesenen Angaben

Ton Boll und Kühne, wonach 1. die Pigmentaellen

nervöse Empfiudungsorgane sein und 2) den Zapfen,

sowie der Fovea der Sehpuipur ganz fehlen sollte.

Uebrigens Utgt nach König und Zumpff (24) in

0,8 mm Entfernung oberhalb der Fovea centralis die

lichtempfindliche Sc hiebt für verschiedenes mo-

nochrumatisches Licht in verschiedener Tiefe, (wie e»

von den Yögeln bekannt ist, Ref.) hinter der Nerven-

ÜMersehicht, nämlich um:

Wellenlänge in

Millionstel mm
«70
590
585
48«

Weiss

0,440-.'

0,4421)

0,4141

0,8796
0,8648
0,4180
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R>th \ind gelb vrerdcn in ders'Mben Schicht

cmpruudeii. Die Farbeu werden also nicht von der-

selben Sabatus perripiri and die Hering*ae1ie

Fkrbcntbeorie muss ebenfalls falsch sein.

Schäfer bildet einen sehr aobönen Durcb-

aehnitt der PoTen eentrnlis dea Henaehen bilb-

schematiscb ab. Ldder ist der Sobnitt nicht durch die

Mitte der Fovea, sondern etwa durch die Mitte zwischen

iUnd und Centrum gegangen, die Beschreibung giebt

den die TerbKItniaae ao an, ala ob die ganie Fotea

sich in ihrem Bau wie an fier Durschnittsstclle ver-

bleite (Ref.). Holding Bird und Schäfer (17)

tuden nämlich in der Fovea centralis der Ketina des

enaehan innen« KBmer aneb im Gentmm, wae allen

Erfahningen aller übri^^^en Beobachter widerspricht und

eben nur aus der Annahme zu erklären ist, dass U.-B.

ond S. gar nieht das Centrum der Fem tot rieb

batten. Xietrtere ftnden aneh «meine mnltipolare

Ganglienzellen wenigstens sehr nahe dem Centnim. Ihr

ZeUenkörper ist rundlich, der Protoplasmaforts&tz ver-

linft diicot dioritrfdeahrifartB. Die Membrana limitans

eitema ist glaskörperwärts convex, so entsteht gleicb*

sam eine zweite Fovea cenfr.ilis oitema. Die Zellen-

kurper der äusseren Küruer rcsp. letztere selbst rücken

je nlber dem Oentmm desto mehr glaskSrpenrlrts,

entferruin sich .il.so von d'T Membrana limitans externa

nnd liegen im eigentlichen Centrum der Membrana

fenestrata (extemal moleeolar layer) dicht an.

Rejsek (84) sobreibt der Seinridenretina:
Spcrmophilus, Arctomys. Sciunjs nur Zipfen. kt>inp

Stäbchen zu. Allerdings finden sich zweierlei

Elemente, von denen das feinere sieb dnrdi ein

dfinnea üadenfi'-rmiges Innenglied nebst Ellipsoid aus-

zeichnet, die R. aber eben lieber auch als Zapfen be-

zeichnen will. Die äussere Kümerscbicbt enthält nur

8—S inhrnemiiben beim Siddifenefaen nnd die Zapfim

nebmen von der Papilla n. optici jiach der Ora

aerrata hin au Dicke zu, an Länge continuirlirh ab.

Krause (26) settte seine Untersuchungen über die

ragleidiende fflatologie der Rettea der Wicbelttlere

(Beriebt f. 1893. S. 24) dies Jahr an der Retina der
Vügel fort. Auch hierbei wurde die bi.sher geringe

Anzahl der untersuchten Arten möglichst vermehrt und

xugleieh Alles misammengefiust, «es über den Bau der

Hetina bisher hi^kiinnt war. So weit es thunlicb. wiirilo

die Vei^leiobung der Farben der OeltropXen mit den

NoHaen und Ekperimenten, nvs die iMlrsflbnden Arten

unterscheiden können, durchgeführt. So ergiebt sich

z. B.. dass dem Stieglitz die Welt so aussieht, wie sie

uns durch eine blaue Brille erscheinen würde. Beson-

ders Surghlt ist anf Darstellung der Area, reap. Fowea
eentralis durch Serienschnitte und Abbildungen der

crsteren gelegt. Dir Fovea centralis der Raubvogel und

anderer Vögel ist gewuhnlich tiefer, als deren Fovea

UiteraUs. läne besondere Bosiehnnf snm Peeten lieas

sich niclit rrmitt- ln; mit Sicherheit ergab sich aber das

auffallende Resultat, dass z. B. die Taube eine wohl

ausgebildete Fovea centralis besitst, welche dem Haus«

huhn z. B. ganz und gar fehlt. Au Einflüsse der Do«

mestieation ist dabei niobt su denlcen. Ten nocb gar

nicht oder nur wenig untersuchten .Arten sind zu nennen:

Picus canus, Cypaelus apiis, Chclidon urbica, Mooedula

tnntnm, FringUl« eaidnelis, Pringilln ^nns, Tnrdns

merula, .\stur palumbarius, .\rdca cinerea.

Sohoen (38) erklärt die Ora serrata der Kctiua,

mattosoopiaeb betraebtet, im Ktnderauge für gradlinig.

Die Ocn serrata des Erwachsenen entsteht durdi Yer»

Zerrung in ca. 40 Zähriolion. die vermöge der Aecomo-

dation sich ausbildet. Microscopisch sind aber etwa

800Z5tbdien TOibanden, veldie ans Zellen, den Stfits*

Zellen der Retina bestehen. Die Zellen senden Ana-

läufer nach vorn und dies sind die Zonulafasern.

Sie sind in ein vorderes, hinteres und ein sehr

Ueittes am Unseniqnator angeheftetes Bflndel gasen»

dert. Erslere bildi n, letzte res durchzieht den Canalis

Petiti. Die Zouula entspringt also nicht an den Ciliar-

fiMrtsitaen, sndem ans der Retiaa.

Tepljasebin (40) bestätigt, dass beim Kanineben

die Ganglienzellen der Retina nach etperimcn-

tcller Durchscbueidung des ü. opticus atrophircn und
tu Grunde gelten.

Vom Gehörorgan ist wenig zu erwähnen. Inter-

essant ist eine Angabe von Birmingham (47\ Da-
nach ist zwischen Galea aponeurotica und Fascia supur-

fleiall« noeb ein tiefes FaseienbUtt am Sehidel
\ "rhaiiiiiTi. Der M transversus nuchae wird gewöhnlich

durch ein queres Band rcpräMcntirt, welches sieh in den
H. nnrienlaris posterior fortsetst.

Zwei gleichzeitige Arbeiten bat merfcwärdigerwefaM

dif sonst wenig be.ichtete Membrana tectoria (Cortii)

hcr>-orgerufen. Co7ne et Cannieu (51) erklären sie

für eine Cntienlsibildnng, die ans Tersduiolswen Cilinn

hervorgeht, wie die Cupula terminalis in den AnqniUen.
Weniper glücklich scheint Dupuis (57) gewesen na
sein. Er untersuchte die Membran mit Ueberosmiam*

sSnre b^ Hensdien nnd Hnssingetiiieren; es gelang
jedoch weder sie in ibrer normalen Lage zu erhalten,

noch ihre Dicke zu bestimmen. Die Membran ist eine

olastisebe, nicht schleimige Cuticularbildung.

IX. iMtnde i«r Immi.
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aoeieaj et prihistoriques en vue de la reconstitution de

la taille. Mem. de la soc. d'Anthropol. de Paris 1893.

T. IV. — 38) Ranke. J.. Der Mensch. 2. Aufl. Leipzig

I Wien. Bd. I. XVI u. 639 .<s. Mit 26 Taf. u.

*>50 Holuchn. Bd. II. XU und 676 Ss. Mit 9 Taf.,

6 Karten o. 748 Hoixschn. — 84) Rislcy, H. H., An-
tbnponetrie bsInietioDB. Jownal of the Asiatic Soc.

«f Sengal. 1898. Vol. Lm P. 8. 19 pp. With
3 pL and II figs. — 34a) Roncorrini e Carrara,
II metodo naturale di Sergi di classificazione umana.
Propf.-.to SU IIa teenica e applicazioui alla psichiatria c

alta medicina legale. Archiv, psioh. di scienco pen. ed.

antrop. crimiu. Vol. W. p. 205 228. Con una tav.

— 35) Scrgi, G., Lo variotä umane, principi e metodo
di clasäiticazione. Atti della socictä Romaoa di antrO'

pologia. 1898—94. Roma. Vol. L p. 17—74. — 88)
Smith, W. WilbeHoroe., Notes on anthropometric
Weighing. Report of tbe 68. Meeting of the Brit.

Assoc. for the Advancement of Science at Nottingham.
1893. p. 896. — 37) Taren ezky, A. J., Postmortale
Beschädigungen des Schüdeb. Arbeiten der Antbropo*
loosoben Gesellsob. bei der K. MUit-med. Akademie
St Petersbtiiir- Bd. I. Uef. 1. S. 19—25. Mit 1 Taf.
— 3S' Virchovr. H., Fortschritte der Anthropologie
seit KSTjU. (Rede auf der Anthropologi.schen Vensamm-
luiif; iii Innsbruck.) Correspbl. d. Deutschen (ieselleeh.

f. Anthropologie. Jahrg. XXV. No. 9. S. 80—87.

hl Allgemeine Rai^scnanatomie.

39) ALsberg, M., Rechtshändigkeit und Linkl-
liändigkeit, sowie deren muthmasslichc Ursachen. 8b

Hamburg. — 40) Alton, T. H., The oiigin and evo-
lation Ol tfae Iniman face and tiie desoent of laeial ex-

pres.sion. 1893. 8. Topeka. 20 pp. — 41) Ambialet,
.1., L'encephale dans les cräne.s döformes du Toulousain.
is;i:l L'.inthrnpol..gi,-. T. IV. No. 1. p. I1--27. Avec
15 Fig. — 42) Ammou, O., Die anthropologischen
Untersuchungen in Baden. Corre.spbl. der deataclien

Gesellsch. f. Aothropol. Jabr^ XXV. No. 6. S. 41—44.
— 43) Derselbe. Die Körpcrgrijssc der Wehrpflich-

tigen im Grossherzogthum Baden in den Jahren 1840
bis 18f>4. Beitrag sur Statistik des Grossherzog-

thunis Baden. 4. H. V. 27 Ss. Mit 2 Karten.
— 44) Andriaa, F. too, Ueter einüe Resultate dar
modernen Bllinologie. CoiieBp.«Bl. 6. deotseb. Gesellsob.

f. Anthropol. Jahrg. XXV. No. 8. S. 57-73. - 45)
.Anthropopithecus ercctus Dubois. Tijdschrift van het

K. Nedcrlaudsch Aardrijkskundig Gcnootsoii ip >rT. 2.

D. X. No. 2. März 1893. Verslag van het Mijuwcscn.

IV. Kwartal. (Fossile Knochen von Sus verrucosus,

Sus celcbensis spec. Bos elephas sind 1892 bei Trinfl

gefunden.) -- 46) Aranzadi, T. de, Obserradones
antropouietricas eii los Cacerenos. Act.vs de la So-

cieda espanola de Historia natural. — 47) Baer, A.,

Uebcr ( riminalanthropologic. Zeitsehr. f. Ethnologie.

Jahrg. XXVI. H. 2 u. 8. S. 125-184. — 48) Bäte-
man, Sir. Fr., On criminal .\ntbropology. Edanbargh
Med. .Tourn.ll. No. CCCCLIV. p. 697—702. — 48a) Ba-
teson. W., .Materials for the Study ol Variation treafed

with cspecial Hegard to Discontinuity in the Origin of

Species. 8. London. XVI a. 598 pp. — 49) Bay-
bergcr. Der glacialc und der tertiäre Mensch. Him*
mel and Erde. Jahrg. VII. H. 3. S. 105-126. —
50) Berry, J.. Baby with a Tail! Memphis med.
Monthly. Vol. XIV. p. 105. — 51) Blanc, L., Les

anomalies chcz Thommc et les mammiferes. 16. Paris.

Are« 187 flg. — 52) Bordier, A., La qucstion de

raoe an memeine. Daupiün4 mMicale. 1898. Grenoble.

Ann^e XVn. p. 198—809. — 58) Brinton, D. G.,

The Bcginning of Man and the Agc of the Race. New
York. 1893. Vol. XVI. p. 452 -458. - .54) Der-
selbe, The Nation as an Element in Anthropology.

Mem. of the internat. Cougr. of Antliropol. at Chicago,

p. 19—86. — 55) Derselbe, Dasselbe. Report of tbe

Smithsonian Institute. 1898. Washington, p. 589—600.
— 56) Busch, Uebcr die Schädelbildung bei niederen

Menschenrassen. Verband!, der deutschen odr.ntol. (Je-

sellsch. Bd. VL II. 1-2. S. 68 147. Mit 38 Fig.

— 57) Buschan, G., Einfluss der Rasse auf die Häufige

keit und die Form der Geistes- und Nenreokraoltbeiteo.

Zeitsehr. f. Psyehiatrie. Bd. LL H. 4. S. 840-841.
— 58) Coraini, F.. Tatalogo systcmatico di aicuni

eranii di criiiiinali. Atti della soc. romana di Antropol.

Vol. I. r. 2. — 5f) Crawford, J., Kvidenees of .Man

in Nicaragua during tho carly Neolithic Age and tbe
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prol'^tbitj pR-^Liit Iribal N;iinc and Locality "i his

cendatits. Procecdings of tbc Boston Soc. of Nat. llist.

1893. Vol. XXVL p. 49-59. — 60) Dickinaon,
A Child vith a Tafl. BrookiTB. med. JoanäL Yoi VIII.

p. 5fi8. 61) Donath, J.. Die physische Degenera-
tion der Bcvölkcning in den modernen Culturstaaten

mit besondrrcr Rücksicht auf dosterreicli-rngarn. Vor-

trag in der 7. Session des S. ('ou^r. für Hygiene und
Demographie in Budapest. Wien. med. Bl. Jahrg. XVII,

Mo. 87. & 587—Ö88. — 62) Derselbe, Dasselbe.

AllgemdM Wimar Mdiebisdie Zeitang. Jahrg. XXXIX.
No. 8S. S. 48Sft — 68) Dubois. F.. Pithecauthropus

erectus. Eine menschenähnliche Uebcrgangsfomi aus

Java. F..1. Batavia. II ii. in Mit 2 Taf. und
3 Uolzscbn. — 64) Duckvorth, W. L. H., A chttcal

Study of the Collection of Crania of aboriginal Aiutra*
Hans in the Cambridge Univensity Museum. Journal of

the Anthropol. In.stit. of Oreat Britain and Ircland.

Vol. XXUl. No. 4. p. 1\S4— HI.x (HS Schädel). —
05) Ellis, llavelock, Man and woman, a study of hu-
man srcüiidaiy sexual characters. 8. London, 409 pp.
With 23 llgs. — 66) Derselbe, Uana und Weib.
Anthropologische und physiologische UntersBcbuug der
.secuiidiinn Ge.schlechtsunterschiede. Deutacb VOn H.
Kurclla. Leipzig. XIV u. 408 Ss. Mit Pig. — G7)

Ficalbi. E., Rapido sguardo sul posto dell' uomo
nella natura. Monitore zoologico italiano. Anno V.

No. 8. p. 167. — 68) Fouiir6e, A., Le caractere des
raees humaines et Tavenir de la racc blanche. Revue
de dcux mondes. Paris. No. CXXFV, p. 76—107. —
96) Frit.-ch, (i., Unsere Körporform im Lichte der

modernen Kunst. 8. Berlin. 1S93. — 70) Derselbe,
Ne sutor supi» owpiriam. 8. Hi rlin. - 71; Derselbe,
Bericht ftber tarnt üeise für die Humboldtstiftung.
Sitsungaber. der K. Preuss. Akad. der Wiasensch. zq
Berlin. ,\o. XXXIV-XXXV. S. 691 -f)%. fDic bc-

.sondcrc Drehung des Ha.ireH und die allgemeine .\n-

ordnung lä.sst .sich in die Wurzelscheidcn hinein bis zur
Haarpapille bei betr. Menschenra.<sen verfolgen.)

72) Garliini, .\., Evoluzione del senso eromatieo nella

infanzie. Arehivio per FAntropologia, Vol. XXIV. F. 3.

p. 198-820. — 78) Gerich, 0., lieber die Becken-
neigung bei der Esthin und Finnin. Bericht u. .Arbi it

der Uuiversitätsfrauenklinik zu Dorpat. S. SUS— ;'.14.

Mit 1 Tal. — 74) Gluck, Th., Anp.xssung beim Men-
schen. Zeitsohr. f. Ethnol. Bd. XXV. 1893. U. 6.

8. 614—684. Mit S Fig. — 75) Ooodrieh. R S.,

On the tritubcrcular Theory. Nature. Vnl. L. No. 1279.

p. 6—7. 76) fircrulcy. T. B,, The Evolution and
Dcseerit of Man. American Practit. and News. Louis-

ville. Vol. XVII. p. 2.S9. 333. 880. 424. — 77)
ürijns, G.. BlutuDtersuchungcn in den Tropen. Vir-

chow's Archiv. Bd. CXmX. H. 1. S. 97—104. —
78) Gross, V., Bericht Qber einen 9jährigen Knaben
mit einem Haarscbopf der Lunibalgegend. Zeitsch. für

Ethnologie. 1893. Bd. XXV. II. fi. S. 384—88.').

Mit 1 Fig. — 79) H aackc, W., Die stammesgcsehicht-

licbe >rer.schiebung der Längenverhältnisse von Ana
und Bein beim Menschen. Biologisches Centnlblatt
•Tahrg. XIV. No. 16. S. 585-593. - 80) Hamann,
0., Die Entdeckung des Affenmenschen. Gegenwart,
Bd. XLVUL Nn. 1. n — 81) Harreaux,
Etüde de Firis au point de vue anthropologique. Bulle-

tin de la bocicte d"anthropologie de Paris. T. IV.

No. 11. p. 620—625. (Nebst Bisouasion.) .
— 8S)

Hafcraft, J. B., The Milroy Lecture on Darwinism
and Racc Progress deliven d hefore the Membersofthe
H. College of Phvsicians. Laijcet. Vol. I. No. 8677.

p. ?.83- 388. NÖ. 8. p. 453—457. — S3} Derselbe,
Darwiuismc og R^iceforbedriog, Oversat af P. C. L.

Ütkc. 8. Kjobenhavn. 80 pp. — 85) Hegewald,
Introduction au diseours sur l'unife de l'espccc numaine.
8. MeiningcD. 14 iiji. 8(v Her\ (.r., Distribution

en France de la racc neolitliique de Baunics-Cliaudes-

Cromagnon. Revue mens, de Tccole d'anthropolog. de

P.aris. Ann.e IV. p. 105—122. — 87) Bind, W.,

Some Points in the Osteology of «juatemary Mau. Pro-

vinc. med. Journ. Leicester. Vol. XUl. p. 21—24.
— 88) Hovorka, 0. von Zderas, Verrtflmmeinngen
des männlichen Gliedes bei einigen Völkern des

-Mterthums und der Jetztzeit. Mittheilungen der

anthropol. igischi'n <ii's*lLschaft in Wien. Bd. XXIV.
H. 3. S. 131— 143. Mit 12 Holz,schnitten. --

89) Hoyer, IL, Beitrag zur Anthropologie der Nase,

äcbwaliie's monhologiscbe Arbeiten. Bd. IV. B. 2. S.

151. — 90) Huiley, T. H., Man's Place in Nitore
and other anthropological E.ssays. 8. London. 384 pp.— Ol) Jac<iarl, F., L'anciennete de Ihommc. 1898.

\"iron. 8. 32 pp. 92) Jones, A. K., .Mioccne Man
in ludia. Natural Science. VoL V. p. 845—349. With
2 Aga. (NoetUng, Record of the Geolog. Survqr of

India). — 98) Kidd, W., Darwinism and Race Progress.

Lancet. VoL I. No. 8681. p. 710—711. — 94) Kirn,
L'eber den gegenwärtigen Stand der Criminal-Anlhro-

pologie. Med. -Chirurg, i'entralbl. Wien. Jalirg. XXIX,
S. 158—160. — 95) Knjasaew, W., Homo caudatus.

Wratach. No. 88. (Ruaaiach.) — 96) Kolbe, a,
Ueber den angeblichen Aflenmenschen, Pithecantbropns
erectus Dubois. Katurwissenschaftl. W'ochenschr. 1895.

B<1. X. Nü. 6. S. 70 -72. — 97) Kollmann, J., Sur
rexistenee des pygtmjcs dans le ten>ps ncolithique en
Kurope. Monitore zoologico italiano. Anno V. No. 4.

p. 80. — 98) Derselbe, Sur Texistonce des pj-gm^ea
en Burope. Archives italicnnea de biologie. T. XXI.
No. 8. p. XXIX. (Drei neolithischc Skelette von
Schwrizi rsbild bei Sch.afThausen maassen 1,416 1,,')0Ü,

im Mittel 1,424 m, berechnet aus der Lauge des
Fcmur). — 99) Deraelbe, Das Sehireizersbitd bei

ächaflbauseo und Pjrgmiea in Bnropa. Zeitachr. t
Ethnol. Jahrg. XXV!. H. 5. S. 189-954. Mit 1 Tat
U.4Fig. — 100) Derselbe, Die menschlichen Skelette,

besonders über die fossilciinienschlicbcn Zwerge. S.

Nücseli, l)ie pr.'ihistorische Niederlassung beim
Schweizersbild. Mit 4 Taf. — 101) Krause, W.,
Referat über den Pithecanthropus erectu.s Dubois. Intern.

Monataachr. f.Anat. 1895. Bd.XiL H. 2. S. 101—108.— tot) Lef^vre, A., L€.s races et Ics langues. 8.
1^593. _P«ria. 307 pp. — 103) Li vi. R.. Saggio dci
risultati antropometrici ottenuti dallo spoglio dei fogli

sanitarii delle classi 1859—1863, eseguito alP i.spetto-

rato di aaniti nüUtare. Borna. 47 pp. Con 5 tar. —
108a) Dertell)«, Snilo sviluppo del dente del gindisio.

8. Torino. 1893. 7 pp. Con una tav. — 104'; Lom-
broso. C L"uomo di gonio. G. ediz. Con ;!(> tav. —

•

105) Ders. lb, , Lliomme de gunie. 8. Paris. — 106)
Derselbe, Der Verbrecher (Homo delinquens) in aii-

thoprologischer, ärztlicher und jurisliücher Beziehung,
Deutach von M. 0. Fränkel. Hamburg Bd. 1. XXXI
und 545 Ss. — 107) R. L. (Lyddeker), Pitheoanthropus
erictus. Nature. 1895. Vol. II. No. 1317. p. 291,
— 108) Macalistcr. A., .Some morphological Lcssons
taiight by human Variations. 8, London. — 109)
ltaaouvrior,L., Le Pithecanthropua. Berne menanelle
d« l*^le d'anthropologie. Ann<e V. 15 F^. 1895.
p. 69-72. Avec 4 fig, — 1101 Matschie. V . An-
thropopithecus erectus Dubois. .\,uuri*is>of)schafiliclie

Wochensehr. 1S95. Brl. I\. \o. 10, S. 1J2 128. —
Derselbe, Noch einiiial Pithecanthropus erectus Dubois.
Naturwi.ss. Wochensehr. 1695. Bd. X. No. 7. S. 81—82. —
112) Merkena, Degeneration of the hnman Tecth.
The ArcbaeoTogisi Vol. n. No. 6. — 118) Mehring,
A . r. Iji r r^ie Glei hzeitigkeit des Menschen mitHyacna
spelaea. Mittheilungen der anthropologischen Gesell-
schaft in Wien, Bd, XXIII, H. 6, .'i. 204—211.
Mit 13 Holzschn. — 114) Niederle, L., L'homme
prebistorique en Enrope, ap^cialement en pays sIatm.
1898. 8. Prague, (Czccbisch,) — 115) Oppel, G.,
Die Vennehrung der Weissen in dem aussertropischeii

Südamerika. Globus. Bd. LXV. .\o 19. S. 810—318.
116) Orn stein, B., Noch einmal über die Vererbungs-
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frage individoetlenroibener Eigenscbaften. Correspondeas-
blatt d. deutsch. (lespllschaft f. Anthropol. Bd. XXV.
No. 7. S. 49—51. Mit 1 Holzsch. — 117) Ostmaiin,
Beitrüge zu dem Vorkommen von Exostosen ile.s äu.sser>^n

kBOcberneB tiebörganges bei den verschiedeneu Völker-

nasea. Mooataschr. f. Ohrheilknade. Jahi^g. XXVIII.
No. 8. S. 287—244. — 118) Ottolenghi, S. et

Tarrara. Le pied pn'hen.sile au point de vuc de

U mt'd'-cinf legale et de Li Psychiatric. .\! 1

d'Aaihropol. eriminale. T. Vlll. No. 4". ISit;!.

S.

480—492. — 119) Fellacani. Fossetta in .rania

i Biasaton. Arcb. di psicbiatr. Vol. XV. F. 3.

p. Ä8. — HO) Penta, P.. I/uomo preistorioo della

ttä neolitica in proviniia rii .Avelliiio. .Vtti della

R. accad. di med. c chir. de Napoli. .\nno XXXXVIl.
No. 8 c 4. 24 pp. Con 14 fig. — 121) Petitot,
Cranet neotithiques de la CbapeUe - sur - Cercy en
Brie. BuU. de la soc. d'anttiropol. de Paris. T. V.

Na. 5- p. .'Ul -847. — 122) Pfister. II.. Microccphalie

mit .\ffen>palte ohne Gei.stes.st')rang. Zeitschr. für

Psyohiatr. Bd. 1. H. 5. S. 'MX^ ;t4(i .Mit 1 Tal.

183) Piette, E.. I/eporjue ehurnccnuc et les raccs.

taBBiinM de la periode glyptique. 8. Saint-QuentiD.

n w. — 12^ Deraalbe, Baoa glyptiqu«. Compt.
Rad. de faead. d« Paris. T. cfmn. No. 15.

p. 825—827. — 125) Derselhc. Note relative A

la race de rhoninie des cavcrues. Ibidem. T. C.WIII.
No. 14. p. 749. — 126) Derselbe, Raccs humaines

de U Periode gljrptique. BuU. de la aoe. d'aaüuropol.

de Paria. T. Y. No. 6. p. 381—894. Avee 2 fig. —
127) Pommer, 0., Schädel- und Gehirn-Asymmetrie.

Beiträge lur Anthropol. von Tvrol. lusbruck. 54 Ss.

Mit 1 Doppeltaf. — 128) Porter, \V. T.. The GroMrth

f the ist. Louis Cbildrcn. Treatizes of the Acad. of

.N-iences of St. Louis. Vol. VI. p. 263 380. With
46 tabL — 129) Derselbe, UatecsuchttOfen der

Sebnikioder in Bezog auf die physischen Onindlagen
ihr<r geistigen f'ntwickelung. Zcitsch. für Ethnol.

1893. Bd. XXV. H. 6. S. 337-854. 130) Ranke,
.1., R, Bonnefs Untersuchungen über die Vielbrü-stig-

kett beim Measebeo. Correspondeuabl. für Anthropol.

Jahif. XXY. No. 8. S. S8—80. — 181) Reboa),
J., La Chirurgie prehi.«!torique. Bulletin de la Societe

des scienees naturelles de Niines. 1893. Nu. 2. p. G4— G8.

132; Ii e gn a u i I , F , Variations dans la forme des dents

saiTant les races humaines. Compt. rent. de la societe

de biologic. 1893. T. V. No. 35. p, 971—974. —
188) Keid, B. W., JBahibitioD a. desoription of the skull

»f a mierocephalie Hinda. Joum. of the Anthropolog.

Institute. Vol. XXIV. No. 2. p. 10.i-lÜ8. With 2 pls.

— 134) RegDault, F., Variations dans la forme des

el-nts suiraot les raccs humaines. Bullet, de la soc.

d'Antbrop. de Paris. No. 1. p. 14—18. Aveo 8 fig.

— 185) Risley, H. H., Notes od aatbropology.

I The place nf man in nature. Joum. of the .Vsiatir

Sk. of Bengal. 1893. Vol. LXII. P. 3. p. 95

bis 99. 136) Ri viere, E.. Nouvelles recherches

aatliropol(^ques et paleontologiques dans la Dordogne.

Conpl read. T. CXIX. No. 6. p. 361—368. — 137)

Derselbe, Determioatioo par l'aDalyse chimique de
la Don - cont«mporan^it# des ossements humains et

de* ossements d'animaux Ir'iuv.'s dans un mi'nie gi-'i -

ment. Compt. rend. de l ikssoc. fram;. pour ravanccm.

de:« scicDC. p. 378—382. — 138) Rohi . r,F , Zur Ca-

Mustik des aogeboreaea Coloboma lobuU auriculae. Arcb.
L Aaat a. PSyaiol. Anat. Abtb. H. 1 n. 9. S. 148 bis

: V). M. 1 Taf. — 139) Rossi, l'., Su alcune anomalie
'iegenerative anatoraiche nei norniali. Proccss. vcrb.

delU R. accad. di fisio-critici in .Siena. Anno CCUI.
So. 2. — 140) Sacreosky, 0., Uebcr die Lebren der
niaunell-anthropol. Schule S. Charkow. 1898. Ein

kritiseber Abriss. 233 Ss. (Russ.) — 141) Scbaeffer,
<)., Untersuchungen über die normale Entwickelung der

E>imensionsverhältnisse des ("taleii Menscficn^chädels.

la&Z. Müncbou u. Leipz. 4. 51 Sä. M. 50 üolzscbn.

14i) Sehrader, F., Geographie anthropotogique de
TEuropc. Lea iles du Nora-Üuest. Rev. mensuelle de

Tecole d'antbropol. de Paris. Annee IV p. 137— 149.

143) Sel1,K., lieber Ilyperthelie, Ilypcnnastie und
Uynaekomastie. Berichte d. naturf. Gescllseli. zu Frei-

buig i. B. Bd. IX. H. l. S. 1—84. — 144) Scrgi.O.,
I pigmei di Europa. Nuova .\ntologia. 1883. Roma.
Vol. .XLIV. p. 135-142. — U."») Shutc, D. K., An-
thiopologv of th<! Brain. Report of the Smithsotiiau

In.stit. 1892—93. p. 59.')—602. 146) Smith, W. G.,

.Man in the priineval Savage; Iiis Ilaunts and Relics

liom the Hiltops of Bedfordabire to Blackvall. 8. Lon-
don. 1898. 346 pp. With 949 ITg. — 147) Tenehini,
L , Di utia nuova maniera di conipensa iielle anomalie

nuineriche vcrtebrali dell' uouio. Arch. per TAutropo-

logia. Vol. XXIV. F. 2. p. 167—191. — 148; Thomp-
son, A. U., Tbe missing teetii of mau. 68. Meeting of

tbe Tennessee Dent. Assoc. at Na^hvillc, Tenn. Dental

Cosmos. Vol. XXXVI. No. .>. p. 337—842. — 149)

Topinard, P., Quelquis coiiclusions et applications

de ranthropoiogie. 8. Pari> l^O) Derselbe. Das-

selbe. L'Anthropologir. ISÜä. T. IV. No. U. [j. r,,')7—
696. 151) Török, A. v.. Neuere Beiträge zur K-

form der C^aoiokgie. lateroat HonatascJ^. f. Anat.

Bd. XL H. 6. S. 997—898. N. 1 Taf. H. 7. S. 880 bis

369. H. 8. S. 369—405. 152) Torre, F. la, Die

Dimensionen des Kindesscliiid<-Is vom biologischen und

anthropologischen .Standpunkte. Centralbl. f. GjTiaek.

Jabig.XVUI. No.81. S. 787—740. — 158) Derselbe,
Le dimeasioni della testa fetale dal ponto di vista bio-

logico ed antro]io1ogico. Annali di ostetr. e gioecol.

Anno XLI. No. 5. p. 264—267. — 154) Vinogra-
d I \ - k i

- S u k i r s k , L., Untersuchungen über Grösse und
Schwere von Si hulkindern nach wissenschaftlichen Me-

thoden. Vestnik obst. hig. sudeb. i pract. med. \. X.XI.

T. IL p. 67- 178. (Russisch.) — 1S5) Weir, J., Cri-

minal Aatbropology. New York med. Ree. VoL LIV.

No. 1210. p 42 -4.'.. Wilh 6 ti^v - 158) West, G.

M., The Aiitltroponietry of Aiuen.au School-Children.

Mcm. of the internat. Congre» "f Anthropol. Chicago,

p. 50—60. — 157) Smitb, Wilberforce. ThcTeelh of

tea Sioax Indiana. Jouni. of tbe Anthropolog. Instit. of

(Jrcat Britaiu and Ireland. Vol. XXIV. No. 2. p. 109
-116. With 2 pls. — 1.58) Wilser, L., Klima und
Hautfarbe. Ci>rrespd/,M. d. deutsch. Ges. f. .\nthrop.

•lahrg. XXV. No. 3. S. 17—19. — 159) Windle, Ber-

tram C. A., On anthropomctrii wurk in large schools.

Rep. of tbe 68. Meet of tbe Brit. Amoc. for the Ad-
vanccment of scieace at Nottiagbam ia 1898. p. 895

—

S'.iC.. 160) Derselbe, Atithropometric work in schools.

Med. Magaz. 1893—94. London. Vol. II. p. 631 649.

161) Winogrado w, K., Zur Frage über die Schwanz-

bildujig beim Menschen. Wratacb. Mo. 33. (Russisch.)

— 16$ Wold rieh, J. N.. Reste diluvialer Faunen und
des Menschen aus dem Waldviertel Niedcrijstcrreichs.

1893. DenkscLr. d k Aea l d WisNcnsch. Wien. Mathem.-

naturw. Klasse. Bd. L.\ ^ .i65— 634. — 163) Wolf-
gram, .\., Einwirkung der Gefangenschaft auf die (Je-

-staltung des Wolfsschädels. Zoolog. Jahrbürlier. Ablh.

f. Systematik. Bd. Vll . U. 5. S. 771—822. M. 8 Taf.

11. IX Ss. Tabellen. (Der ScbSdel irird küner und breiter,

i i- Gehirn nimmt zu, während der Kauapparat weniger

entwickelt sich zeigt. Der Torfhund stammt von t'anis

inWOSt <31er Brctncchund vom Wolfe ab.) — 164} Zalio-

rODOwaki« Sur dix cräues de Rocbefort. Les blonds

et les Proto-Caueasiens. Ball, de la soe. d'Anthrojioi.

de Paris. No. I. p. 28—32. No II. p. 88—65. —
16.'.) Derselbe. Cr.mes de Rochefort. Ibid. T. V. No.6.

p. 3.'»7— 359. — 16<i) Dersele, Deuxieme squelette de

Thiais. Ibid. p. 461—464. (Ber. f. 1898. S. 86. No. 165

lies: Tbiais statt: Hriais.) — 167) Zoja« 6., Sopra-

quattro crani e cervelli di persona aooaffeaarie « oeate-

naric. Rirista di R. Istit. lombard. delle seieaze e lett

V. XXVII. F. 3. p 1»*» 1-17. Derselbe. Dasselbe.

BoU. scientif. Anno AV. 1893. No. 4. p. 97-105.
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Anno Xn. Ko. 1. p. 1—6. — 168) Zaekerkandl,
E., lieber die Fossrie pracnasales. Mittb. d. anthropnl.

Ges. zu Wien. Bd. XXIV. H. 3. S. 57—59. M. 10 Holisch.
— 169) Zumoffen, (i., Note sur la dt-rouverte de

rbomrae quaternaire de U grotte d'Aobclius «u Libao.

4. Bayroatb. 1888.

c) Sp«ci<^ Bassen-Anatomie.

171) Ardü-Onnis, E., Crani umani della Ma-
nnt». Anh. per rAnthropol. Vol XXIV. P. 1. p. 47
b» 69. — 178) Baele, E., Anthropologie japonaiM.

Ann. de In .soc. asiatiquc allernnndL-. iHiilt die Japanor
für Accadier und letztere fiir Mongolen). — 173)

Bässlcr, A.. Kopf von Malliii llo und .Sehädel vuu
Ticntsin. Zeitschr. f. Ethnol. 1893. Bd. XXV. H. 6.

5. 367. ~ 174) Benedict, M., Ein IVIlah-(Jehirn.

Mittb. d. Antbropol. Gesellsch. in Wien. Bd. XXIII.

1898. S. 99—102. Mit 6 Fig. — 17.5) Bertholon.
Etüde statistique sur la colonie franrai-i de Tuni>i.^.

8. Tunis. — 176) Blasco, Abele de, t rania aegyptiaca

vetera et hodiema. P. II. Rivista Itiliana delle Seienze

NatocaU di Sien*. Anno XIV. Ko. 8. p. 85—88. No. 4.

8.
41—4i. No. fi. p. 106—106. No. 7. p. 81—87.

r©. 8. p. 98—101. No. 10. p 115-121. \o. 11. p. 129

bis 184. Con incis. No. 14. p. 14.5—147. — 177)

B 1 u lu eti t ri 1 1 , F., Las razas iudigenas de Filipinas.

Bol. de Madrid. T. XXXV. p. 213 (Notes supplcmen-

taires). — 178) Boas, F., Tbc Ilalf-blood Indian, an

antfanpometiie Studj. Populär Montblj Science. New
ToA. m XXXXV. p. 761—770. — 179) Derselbe,
The Anthropolog}- of the North American Indian. Meui.

of the Internat. Congress of Indiaa Antbropol. at Chi-

cago in 1898. p. 37—49. — 180) Bogdanow, A.,

Qaelle est la race la plua aneienne de la Russie ccn«

trale? 8. S4 pp. — 181) Brinton, D. O., On Tarious

supposed Relation» between the American and Asian

Race.s. Mem. of the internat. Congr. of Authropol. at

("hieago. p. 14,') -l.'jl. — 182) Browne, Ch. R., Tbc
Etbnography of Ini.shbolin and Inish-^hark. Coun^'
Galwav. (Anthropography.) Frijceedings of the R. biui
Acad. '

Vol. III. No. 2. .p. 817—870. With S pb. —
188) Carrara, M., Studio su dieci enuii indiani. Arcb.

per TAntropol. Vol. XXIV. F. 1. p. 31- Ar,. 184;

Derselbe, 11 Icrzo dente niolan; nci criminali. Areb.

di psichiatria. Vol. XV. F. 4—5. p. 443. — 185)

Carridre, G., Materiaux pour servir ä la paitoetbno-
logie dei Cdvenne«. Bulletin de la Soei6t6 ow Mienee&
natarelles de Nimes. 1898. Suppl. 88 pp. Aree 3 pl.— 186) Charles, R. HaTelock., Morpholog^'cal l'ecula-

rities in the Panjabi and (la-ir lu ariiig on the Question

of the TraDsinissioii o( acquired Cbaracters. .I.ium. of

anat Vol. XXVIIJ. P. 8. p. 271—280. With C figs.

— 187) Derselbe, Remarks od tbe Hornhologjr of

the Lumbar, Saeral and Candal Regions of rae Panjabi.
Sdentifir. Mem. of the Med. Offic. at Calcutta. 4. 18 pp.
With 5 pis. and 4 Tablets. — 188) Chatellicr, P. du.

De quelques .squelettes d4eouverts dans le Finistere.

8. IS pp. Avec une pl. — 189) Colenso, W., Notes
and Obserrations on M. A. de Quatrcfages' Paper on
MOM and Moa-huntcrs. Republisbed in Transaet. of tbe

New Zealand Instit. Vol. IX. p. 498—518. 190)
Colini, G. A., S«'operte paletnolopcbe nelle riviine

dei Balzi Rossi. Bull, di palctnol. ital. Anno XIX.
No. 10—12. p. 233—840. ~ VJl) Collignon, R.,

Anthropologie de la France: Dordogne, Charente, Cor-
rtie, Cxeuse, Havte*Vienne. Mtooires de la soe. d^An.
thropol. de Paris. T. 1. No. 3. 79 pp. Aver 1 tab. et

1 pl. — 192) Derselbe, Contribution .i Tr-tude anthro-

pol'.'piiiUL' des [Mipulalions fr,in.,ai.si's i Vmipt. rend. de
Tassociation fran<;aiso pour l'avancemcnt des sciences.

1888. p. 654—655. — 193) Dcr.selbe, La race Bas-

Sm.
L'Anthropologie. T. V. F. 8. p. 376-287 (hält

ie Buken nicht fiir Iberer, sondern fSr Verwandte der

Berber, fBr Hamiten). — 194) Collln, G., Cränc pro-

venant du dolmen d'Arrouville. Hnllrtins de la soc.

d'Anthropol. de Paris. 1S93. T. IV. No. 12. p. 78.5.

— 195) Coniadt, I... .\nthropologi.sche .\ufnahmen von

Negern des Adalilandes, Deutscb-Westafrica. Ztscbr. f.

Ethnologie. Jahrg. XXVI. H. 9 u. 8. S. 164—178.
(Virehow, ebendaselbst H. 3. S. 178—176. H. 4. S. 177

bis 186). — 196) Corre, A., Crane d'un negre Pahouin.

Bull, de la soc. d'Antbropol. de Paris. 1893. T. IV.

No. 12. p. 700. — 197) Cr.ines de Sundurli-Koha. Bull,

de la soc. d'anthropol. de Paris. T. IV. — 198) Dana,
C. L., Anatomical Report of tbe Brain of a BoUmn
Indiaa with a Study of eortieal Tbidcness. Joum. of

nerv, and ment. Dis. Ncw-York. Vol. XXI. p. 141 bis

152. — 199) Danielli, J., Crani ed ossa luughe di

altitanti delP i.soia d'Kngano portnti dal Elio Modigliani.

8. Pitense. 37 pp. Con 8 tav. — 200) Derselbe,
Dasselbe. Arch. per l'Antropol. Vol. XXni. F. 8.

p. 401—485. Con 8 tav. — 201) Derselbe, Contri-

buto allo studio dei iatuaggio negli antichi perurianL
Ibidem. Vol. XXIV. F. 1. p. 105—115. Con. 4 tar.

— 202) Danilov, N. P., Sur la caract^-ristique anthro-

pologique de la population contomporaine de la Perse.

Trafauz de la aeetion d'Anthropologie de la Soditd
imp^ale des amia des seienees nataivlles de Moseoo.
Vol. XVII. 147 pp. Avec 2 pl. — 203

^ Delafossc,
M.. Lcs Ilamites de l'Afrique Orientale. L'anthropol.

T. V .\o. 2. p. 1.J7-172. -- 204) Dcnjoy. P.. Pivccs

anatomiques provenant de l'Indo-Cbine. 1) Un cräue
d'Anamite. 8) Un ongle de la main d'une femme.
Bull, de la soe. d'anthropol. de Paris. T. V. No. 6.

p. 489. — 305) Diseussion de la communication de

.lacqucs sur l- tvpe anthropologique des juifs. Bull,

de la soc. d'antbropol. de Bruxciles. 1898—1894.
Ami^ XII. p. 283—239. — 206) Dumont, A., Les
populations les plus fecondes de Franoe (les Flamanda
de Dnnkerque). Compt. rend. de la 98. aessiOD de
VAss^rintion fran>.. pour ravancement de science en

1893 i. Besam;.. „. p. 663— 676. — 207) Ella, .S., The
(Jrigin of the 5. Meeting of the Australasian .Vssocia-

tion for the Advancement of Science at Adelaide.
S.^ptbr. 1898—94. p. 188-143. — 206) D'Eljaeeff,
A., Resultats des rccherches antbropologiques sur les

peuples d'Orient. Bull, de la soc. d'anthropol. T. V.

X.,. 3. p. 217 - ilN. - 207) Faveno, E.. The In-

tluenre of geographica! position on the developmeut
of the Australian natives. Geograph. Joiffn T. II. p. 316.
— 308) Felkin, R. W., Notes on the Wan|oro Trib«
of Geo^UAfriea. Proeeedings of liie K Soeietv in

Kdinburgh. 1891—1892: 1893. p. 136—192. With nne pl.

— 209) Flores, L. V., Un craneo de indit,'cne Boliviauo.

Actes de la >.ic. voi.-ntif. du Chili- T. IV. Livr. 1,

p. 18—82. Avec une pl. — 210) Fritsch, G., ücber
einen Bergdamara. Zeitschr. f. Ethnol. Jahrg. XXVI.
H. 3 u. 8. S. 79—80. — 211) Garson, J. G., On tbe
Morphological Characters of the Abyssinians. Report
of thi" f.;]. Mf'etinc; of th>:- British A>Nociation for tbe

Advancemi-nt of Science at Nottingham, p. 568— 564.
— 211) Gerich, 0., Ueber dfo Beckenneigung bei der
Esthin und ihre BeiiebiiBg ni der Retrotranio-flezio

uteri. 8. bauf.-Diaa. Ju^ew. 1898. 56 pp. — 919)
Girod. P. et P. Gantier, Ij'homme prehirtorioue de
Gravenoi.se. S. Paris. 22 pp. — 213) (ilücV, L., Die
Tätowirung der Haut bei den K.ithnliken Hosnirns

u. 8. w. Wissenscbaftl. Mittb. aus Bosnien. 8 S.s. Mit
10 Fig. — 914) Q»imm, (iynäcologische Reiseerinne*

mögen am Jnpaa. Zeitschr. f. Geburtsb. u. Gynäc.
Bd. XXX. H. 1. S. 971—281. — 215) Habcrlandt,
M.. Hie Ringebomen der Kapsulan-Khi in von Forniosa.

?'estscbr. d. Ver>i. der Deutschen \ind Wiener anthropolog.

(Je.sellsch. Innsbruck. .S. .SO— 40. Mit 37 l-'ig. — 216)
Derselbe, Dasselbe. Hittb. der aothropol. Oesellsch.
in Wien. Bd. XXIT. H. 4. S. 184—198. Mit 87 Hob-
schnitten. (Zwei dolichorpph.ilf> .'^chädel.) — 217)
HaddoD, A. C, Studies iu Irish Craniolog}'. II. Irisb-
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bofin. Co. Galway. Proccedium of the R. Irish. Acad.
Toi. HL No. 3. p. 811—816 (Beriobt L 1893. S. 87.

No. «1 Hm: 6ahr»7 statt: EaIwat). — 216) Haddon.
A. C. and C. R. Br^wi, e, The ethnography of the

Ann Ulan ds, Co. Galwav. L antbropolope. lvS93. T. IV.

No. 6. p. 760—763. — 219) Hahn, C, Zur Anthro-
potofia der beutigeo Bevölkeroog Peraieiu. Globus.
Bd. LXVL No. 18. 8. m»SOO. — SSO) Hanten.
Söreo, Bidragtäl Yestgronlandenies Antropolop*. 1893.

Kjobenhavn. 1. Hälfte. Mit 8 Taf. — 221) na.ssler.
E. , Die Bcwi.'liiur der (Jran Ch.iru, Paraguay.
Memoirs of thu inlurnali'jnal Congrcss of Indian
Anthropolog}- at Chicago in 1893. p. 349—366. -

9S3) Beiorli, J„ Ein helveto-aleoiMinMPhaa Gjfiborfeld

in ZQrieh. HI. Zdtielir. f. B^ol. 3Arg. XXTL H. 8.

389—347. — 228) Hervc, (J., La racc des Troglo-

dyt*s magdalLnifns. Kemc meusuellc de IV-cole d'an-

thropologie dt- Paris. 1893. .\nn<-e III. No. 5. 6 pp.— 224) Horelaeque, A. etü. Hervv, Craoes berri-

cboDS. Ibidem. 1898. Ann^e ni. p. 886—888. —
225) Dieselben, Etiide de 26 crAnes dauphiuois.

(Departement d l.s. re.) Ibidem. Anu.'c IV. p. 188—20O.— 226) Hoyo.s .^.uii/. de, Luis e Telesforo de A ran

-

xadi, Vorlaulige .Mittheilung zur AnÜiropologie von
^Moien. (Abgekürzte Uebersctzung von: Un avance ;i la

aalropologia ds üspana.) Arab. L Aotbrop. Bd. XXII.
R. 4. S. 495—488. Hit 8 Rolnehn. (Die Basken sind
rzt aus drei (Jruppen gemischt; waN sie ursprünKlicli

waren, Ist fiir die Anthropologie und Sprachforschung
gleicherweise ein Räthscl.) — 227) Inouye, T., Farbe
der Aogeo bei den Japaoern. Chugat Jiiscbimpo, Tokio.
No. 855. & 18—SO. (JapaniflebT— SS8) toganei,
.1.. Kuntc Mittheiiunia; über die Untersuchung von Aino-

skelett*;n. Arch. f. .\nthrop. Bd. XXII. II. 4. S. 371
bis 891. Mit 1 Taf. - 229) Derselbe. Beiträge zur

pfafsiscben Anthropologie der Aino. 1893. 4. Tokio.

L UntersucbuDgen am Skelett. 249 Ss. Mit 4 Tab. u.

& Tat (Bericht f. 1893. S. 88, No. 228 lies-. Koganei
•tstt; KogaTci.) — 230) Krause, L., Mcn-schengruppen
von Kl.-Lantow. Quaiialsber. des Vereins f. meckeu-
burg. (Jesch, u. Altcrthumskde. 1893. Bd. LIX. H. 1.

S. 82—83. — 281) Kurtz, F., Sendung patagonischer

Sebädel. Zeitscbr. L Etbnol. 1898. Bd. XXV. H. 6.

Sw STB—'874. — ÄS) Leos, O., üeber die aoiienanaten
ZvergTolker Afrikas. ?'-lirifloii des Vereins ztir Ver-

breitung naturw. Kenntriisse in Wien. Bd. XXXIV.
.lahrg. 1893-94. — 283) Lapicque, L., Photogi-apbie»

relatives au.x habitants des iles Mergui. Quelques ob-

servations anthropologiques et ethnographiques sur cette

pqmlation. Boll, de la soc. d'anthropol. T. Y. No. 8.

p. 218—8S4. — 284) Li vi, R., Contributo alla Geo-
gratia .\ntropologica d'Italia. Archi\io per TAntropol.
Vol. XXIV. F. 2. p. 149-165. Con 2 tav. — 285)
Maboudeau, P. G., La depigmcntation des primales.

BevM mens, d« Viool d'aotbropol. de Paria. 1898.

Aittfo m. p. 865—885. — S8^ MaDOOTrier, L.,

Craoes niolifldqiieB de la Chapelle sur Crecy en Brie.

Ball, de la soc. d'ar.thr .pol. de Paris. T. V. No. '>.

p. 344—347 - 237) Derselbe, Description du cer-

veau d un indigene des iies Marquises. Compt. rend.

de rA»sociation frangai-'^e pour l'avancemeat des sciences.

1883. p. 347- 358. — 288) Derselbe, Ktude des
eriae« et ossemcnts humains recueillis dans la sepul-

tnre neolithique dite la Cave aux fee.s '< Brueil, Seine

et Oise. Mem. de la soc. des 8cience.s naturelles de
Creoie. 45 pp. — 289) Derselbe, Etüde sur la

r'troversion de la töte da tibia et Tattitade bomaiae ä
l 'po'jue quatemaire. La d^teminatioo de la taille

d'apr>-s los grands os des membres. Mim, de la soc.

d'Anthropol. de Hans. 1893. T. IV. — 240) Der-
lei b'-. M muire sur les variations Donnalcs et Ics

aoomalies des os nasaux dans Tespece bomaine. Bull,

de la aoe. d*antbropo1. 1898. T. IV. No. 12. p. 712
bis 747. Avec 4 fig. — 241) Martin, R.. Zur phy-

»iscben Aothropologie der Feuerländer. 4. Braun-

schweig. 1898. — 24 la; Dtrselbe, Dasselbe. Areb.
t AntbropoU Bd. XXIL IL 8. 64 Sa. Mit S Tat —
242) Hatthetrs, W., The hanan booes of -ttie Hemea-
way Collection in the N. S. .\rmy Medical Museum at

Washington. Natural Aeadetny of Sciences. P. VI. —
243) Maurel, E., Memoire sur Tantbropologie des

direra peuples vivaat actuellement au Canüiedge. U6'
moires de la aeei^ PantiiropoL de ?aiii. T. Iv. f. 4.

— S44) ICayer, J., Cränes et ossements trouves dans
une .^^alture au village de Umsla. Bull, de l'Aca-

di mie de.s .sciences de Craco\ic. 1893. Fö r Pol-

ni.sch.) — 245) M^gret, A., Etüde de uiensuratious

sur rhomme prehistoriquc. Anthropom^trie. Mcnsu-
ntiiODs d'on aqaslette prdbistoriqoe BoaTelleaieat dä-
coarert dans la grotte de MentoB dfte Banna Grande.
S. Nice. 16 pp. Avec 2 pl. — 24«; Derselbe,
Dasselbe: L' Anthropologie. T. V. F. 8. p. 888—339.
— 247) Michnnt, Du picd prebensile chcz le JaponaLs

«t rAnaamite. BulL de la aoc. d'anthropoL de Paria.

T. V. p. 241-254. — 848) Miehel, H., Pi^sentation
de Heux cräues de rr-poquc incasique. Compt. rend.

de la 22. ses.s. de Tassoe. fraui;. pour l'avancem. de
sciences :i Besangon cii 1893. T. II. p. 751—754.

Avec une -- 249) Möschen, L., «^uattzo decadi

di erani niodcmi della Sicilia c il mctodo natonle nella

detemioaxione delle vaneta del cranio umano. 1898.

8. Padua. 58 pp. Con 17 fig. ~ 250) Derselbe,
Dasselbe. Alti della societä Venet^i-Tr utina 'Ii s ieuze

naturali. Ser. II. Vol. 1. F. 2. p. 403— 3.)4. Con
17 incis. — 251) Derselbe, La statura dei Trentini

conürontata con quella dei Tiroleü e degli Italiaoi delle

piwriaeie Tenet», Lombarde e Piemonten. Atti di aoe.

Romao. «atropol. 1893 V,.l I F i. lO pp. (Bericht

f. 1898, S. 88. No. 243 liess; Mo sc heu statt: Morcheu.)
— 252) Niederle, L., Materiaux pour l anthropologie

des pays tscheques. 8. Prag. (Czechisch.) — 253)

Nikolsky, D. N., Uebersicht der russischen Arbeiten

der lotsten Jabre auf dem Gebiet der Aatbropologie. 8.

Arbeiten der Antbropologisehen Gesellaebaft bei der K.
Milit.-med. Academ. St. P li rsburg. Bd. 1. Liefg. 1.

S. 105—149. — 254) Pasquale, P., L'uomu preisto-

rico dcU'eta neolitica in Provincia d'Avellino. 8. 1898.

Napoli. 40 pp. Con % — 255) Popper, 0.

A recent Dieeoverj* of Indian Renudas at TottenvUle.
Pr(n> ediiij.:> of the Association of natural Science of

Staten Island. Vol. IV. No. 11. p. 48—50. - - 2.^6)

(^ua tre f ,i n»- > . A. de, The Advent of M,in in .\mcrica.

Annals of the Sniithsonian Instit. to 1892—93. p. 513

bis 520. — 257) Kipoche, D., L'anthropologie. T. V.

No. 8. p. 889—840. (Referat über M 6grei No.245.)
— 258) Risley, H. H., Measorements of Cingalese

Moormen and Famils taken at Ceylon. 1892. Journ.

of the Asiat. Socict}- of Bengal. 1893. Vol. LXIL
Pt. 1. p. 88—ML — 259) Riviere, E., Sur Pag« des

•giaelettea bnmaiaa des nottes de Baooss^-Bouaae, ea
Italic, dites grottes de Menton. Oonipt. read, de rAsao-
ciation francaise pour l'av:ir.i i im-ut dos sciences. 1898.

p. 347 858. — 260} .Sa ras in. F., Die Weddas von

Ceylon. Vcrbandl. der naturforschenden (ie>ellsch. in

BaseL Bd. X. H. 2. - 261) Schmidt, F., Ueber die

Weddas. Verbandlgn. der Versamml. deutscher Natur-

forscher u. Aente. Th. II. Abth. I. S. 204—205. —
262) Derselbe, Körpergrösse und Farbe der Haare
und Augen in Italien. Globus. Bd. LXVI. No. 19.

S. 800 -304. Mit 3 Taf. — 263) Schumann, Slavische

Schädel bei Fricdefeld (Pommern). Zeitscbr. f. Ilihmd.

1898. Bd. XXV. H. 6. S. 871. ~ 864) Derselbe,
Slavisebe Skeletgriber aaf dem Golsenberge von WolUn
(Pommern). Ebendas. Jahr^^ XXVL H. 1. S. 44-49
Mit 2 HoUschn. — 265) Si hwalbe, (i . Ein lirabfund

in Schlettstadt. Correspondenzbl. d. deutsch. tJesellseh.

für Anthropol. Jahrg. XXV. No. 1. S. 2-4. — 266;

von Scbweinits, Kopfmeasungen von Ostafrikanern,

insbesondere der Seengegead. 1898. ZeitAchr. f. Ethnol.

Bd. XXS'. H. 6. S. 484—495. — 867) Scott, J. H.,
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Contribution to the Osteology of the AborifinM of New
Zealand and of Üie Chatham blands. Transactions of

the New Zealand luslituk. 189S. Vol. XXVI. p. 1—C4.

Wilh t.ibl. - 2(>8) Seggel, Die Augen der U.iwaier.

Coirespondenzbl. der deutsch. GcücllMh. f. Authropol.

JÖug. XXV. No. 7. S :>2~bS. — 269) Derselbe,
Kum Mittheiluog über die Augen bezw. Sehorgan« der
im Mirx d. J. rieb Torstellenden Lapplünder-Karawane.
Ebenda«. .lahig XXV No. 7. h\ .'rj •JTO;

Senf. F., Kopfknoi li.'iifuüd in giTinaiiisclictn BraiifJt^rabe.

Arch. f. Authropol. Bd. XXII IT 1 u. •->, .< 171 bis

170. Mit 1 Holischn. 271) .<hune. W., Tost^rlaciai

Man in Britain. Geolog. Magaz. Nu. SijtV \o\. I.

No. 2. p. 78—80. — 272) Smith, Wilberforoe, The
Teeth of Ten Sioux Indiana. Journ. of the Authropo-
logical Institute. Vol. XXIV. No. 2. p. 101» -IK).

With 2 pis. — 273) Some anthropological Kaots about
the Japanese, .lapan Weekly Mail. Yokohama. Vol.

XXII. p. 49. — 274) Stirliog, £. C, Notes on the

Aborigines of AnatraUa. Joorn. of the Anthiopoiogical
Institut.'. V,.!. XXIV. X... 2 y,. i:,S- ir,7. - 27.1)

.Studei. i li, urid l'.- LI .1 n Ii w a 1 t h . C i.Uiia lidvctiea

antiqua. Dir l.is j- t/l in den Pfahlbauten der >^tein-

und Bronzezeit in der Schweiz gefundenen nicn.schlichen

.Scli.idelreste auf 117 Lichtdrucktafeln abgebildet und
besobneben. 4. Loipsig. VUl u. 55 Ss. — 276)
Stuhlmann, F., Ueber dfe Zwergvölker am Ituri.

1898. Verhandl. der 10. deut.schen Geographentages

zu Stuttgart. S. 1—28. — 277) Svoboda, Nico-

buren. Internat. Archiv für Ethnologie, .s. 90.

278) Tajko-Krjrneewitz, J. D., Die physische Be-
aebaSenheit der Juden in Litttuen, Polen und Klein-

Rusaland. Berichte über die einheiitüschf Anthropo-

logie. Abhandi. d. Akad. der Wissensch, zu Krak iu. \!^'^2.

1. Tb. XVI. I. fVrrgl, Bericht 1. > :V.<.

No. 274.) — 27!>) Derselbe, Zur .\nlhropülugie

der Völkerstäinme in Littaucu und Weiüü-Ruüsiaud.

Arbeiten der Inthropol. GasellMbaA bei der IL MiUL>
med. Akad. in St Petersbni^. Bd. T. Lief. 1. S. 155
bis ISS. Mit 1 Karte. 180} Tappciuer, F., Die

Abstaniniuiig der Tvroler und Biiter auf anthropohi-

jÖschor «irundlage. Beiträge zur Authropol., Ethnolog.

und Urgeschichte Tirols. Festschrift, Innsbruck. Mit
einem Anbange: Kritieefaes Sendsehrriben anDr.Tappei>
ner von 0. .\nimon. .'=.1—38. 181) Tarenctzky,
A., Weitere Beitriigc zur Cranioloirie der Bewohner von

Sachalin. .\ini>, liilj.'iVen iimi Un kan M' in. de la SOC.

imp. des scienccs de iSt. IVtershourg. T. .XLI. No. fi.

45 pp. — 282) Taylor, S., L'originc des Aryens et

l'bomme pr6bistoiiqae. Expose de l'ethnologie et de Ja

dTfliaatlOB pr^faittorique de TEnrope. Traduction de
r«Dglaia par H. de Varigny. Pari.s. VIII. 332 ]<\).

Atcc 40 fig. — 283) Ten Kate. H., Contribution ä ja

craniologie des Araueans argen tins. 8. La l'lata. 1893.

Avec 2 pL — 234) Derselbe, Amokanier u. Tahiti.

Internat. Arch. L EthnoL S.90. S85) T5rök, A.von,
Der ^iolithiacbe Fund aus Miskolos und die Frage des
dilnvialen Menschen in Ungarn. Sep.-Abdr. 24 Sa. —
986) Toldt, (".. Zur Somatologie der Tiroler. Cor-

respondenzblatt der Deutschen Gesellschaft f. Anthropo-

logie. Jahrg. XXV. No.9. S.87—95. — 287} Tylor,
E. B., Ou the Ta.srnanian8 as re|»«sentative> of Pälaeo
lifhie Nan. (Geograph. Jotum.) Jonm. of flie An1^ro[>.

Inst, of Great Britain a. Ircland. Vnl. XXIII. p. 141
— 28<5j Vcrneau, H., Cranes prehistori'^ue.s de l'ata-

gonie. 8. Paris. 34 pp. Avec fig. - 2Syj Derselbe.
Dasselbe. L'Anthropologie. T. V. No. 4. p. 420—450.
Avec 9 cliches. — 290) Derselbe, Un nonveao cr&ne
humain d'une dt^ laeoatre. Ibidem. No. 1. p. 55—66.

Avec 15 flg. — 291) Vergara, Flores L., Un cnineo

de indigena bolixiano. Actes de la soc. seien lif. du Chile.

Santiago. VoL IV. p. 18-^82. Avec une pl.

292) TillsrnOisy, F.. de, Ori^c des premi' r^ s race>

aricHUMS d'Europe. 8. Loatnn. — 293) Virchow,
R., Antliropologische Aubahmen in Togoland. ZeÜNhr.

f. Ethnol. Jahrg. XXVI. H. 2—4. S. 173—186. MH
11 Fig. — 294) Derselbe, Ueber eioeo deformirten

Monumentkopf und zwei einfache Schädel von Mallicoilo,

Neu Hebriden. Ebcnda.selbst. 1893. Bd. XXV. H. 6.

S. 495 -500. Mit 1 Fig. — 295) Derselbe. Der ver-

meintliche Sophokles-.Schiidel und dii' Grenze z«ri.schen

Anthropologie und Archäologie. Ebendaselbst Jalirg.

XXVI. H.Yond8. S. 117—120. — 996) Derselbe,
Wanvamwesi- und Massai Schädel. Ebendaselbst. 1898.

Bd. XXV. H. f.. S. 4y.')- .m Mit 1 Fig. — 297) Volz,
W.. Beiträge zur .\nthropologie der Südsee. .Archiv f.

Anthropologie. Bd. XXII. H. 1 u. 2. S. 97-169. —
298) Wuldcyer, W., Ueber die Anatomie des harten

Oaumens bei den .\nthropoiden. Monit zool. ital. Anoo
V. No. 4. p. 78-74. — 298a) Derselbe, Ein Toll-
et mdi^- . ih iltriier Davak-Schädcl. Zeitscbr. f. Ethnol.

.lahrg. XXM. II. 't. S. 383— 885. — 299) Derselbe,
Ueber einige anthropologisch bemerk cnswcrthe Befunde

an Negergebimeo. Sitsangaberichte d. k. Preuss. Akad.
der Wissenseballen <n Berlin. No. LI. S. 1218—1221.
Mit 3 Holzschn. (^Dns Gewicht von 1? Nc^crgchinien

betnig 1148 g im Mittel, dageg»;n nach Sant^n Hunt
und Ira Ku.ssel das von 161 anierikanisihen Neger-

gehimenim Durchschnitt 1381g.) — 300) Washington •

Matthews, J. Wortmann et J. Billings, Lea osse-

ments bumains de la coUeetion Hemenvar. National
Academy of Sciences. Vol. VI. — 801) Waters, On
the .lews. .lourn. of the anthropolog. Soc. of Bombay.
1S93. T. III. No. 8. - 302) Weinberg. J., Die
I i' liirnwiiidun^'rii bei den Esten. Inaug.-Diss. 8. Juijew.

79 äs. — 80S) Weisbacb, Die über-Oeaterxeicher.

Festsdir. der Vers. d. dentädien und Wiener antitropol.

Gcsellsch. Innsbruck. S 77—91. — 304' Derselbe.
Dasselbe. Mitthi-il. der anlhropol. Gesellseh. in Wien,
iid. XXIV. II. 5. S. 232— 250. — 305) Zuck, rk and 1.

F., Zur Craniologie der Nias lnsulancr. Festücbr. der
Vers, der Deutscheu und Wiener anthropol. Gcsellsch.

Innsbruck. S. 99—106. — 806; Derselbe, Dasselbe.
Mitth. der anthrop. Oesellseh. in Wien. Bd. XXTV. H. 5.

S 2.'')4—268. Mit 1 Taf — 307) Derselbe. Unter-

suchung von 8 Schädelu. In: 0. Baumann, Durch
Massailand rar NUqnelle. Berlin. 8. Kit 2 Taf.

Binc neue Methode, die bchädel capacität zu

bestimmen, bat Mies (SO) voigesehlagen. BekanntUoh

sind deren sehr zahlreiche im Gebrauch (Ref.). K.Virehow
mi.sst mit Bleischrot. Hartmann, J.Ranke mit Hirse,

v. llölder mit Glasperlen, Welcker mit trockenen

Erbsen von 5 mm Dorehmesser n. a. w. Mies verstopft

die Schädellüchcr mit Glaserkitt und füllt mit Wasser,

wobei manche Schädel aber begierig Wa-sser ans,augen.

Eine prähistorische Zwergrasse in Europa

glaubt Kollmnnn (97) naehweiMn m können. Ans

Messungen der Oberschenkelbeine von 4 Skeletten

der ncolithischen Periode aus Gräbeni bei SchafT-

hausen berechnet sich die Körperliuigc zu 1,355 bis

1,590, im Mittel von 1,480 m. Bs handelte rieh alM
lim eine Pygmäenrasse, oder doch um Pygmäen iii

Europa wie die Weddas, Akkas und die Zwerge von

Ituri (nach Stuhlmann).

Was die Vertheilong der Blonden nnd
Braunen anbetlillt, so giebt Livi (103) nach

Untersuchungen an 800000 Recruten eine sehr

hübsche Karte der blauen und braunen .\ugen, blonden

und bnmaen Haara in Italien. IMe Proeente aobwan-

ken zwischen 3.27 (Sardinien) bis 17.28 und mehr in

den nördlichen Grenzdistricten Oberitaliens. Das Mittel

fir du ganse KSnigreiob Italien beträgt 9,27. Auf»
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fklleod ut die relativ grusse Zahl der Blonden in der

Gegend tod Perugia, sie beträgt 11.27— 13,27 pCt

Kaaehe UDtenadrangeii beaebSftigen sieh mit der

Frag« nach Urrassen in Europa. Amerika, Anstralitii.

So hält CoUignoQ (198) ta für sehr zweifelhaft, ob

fie Basken Ibwer sind, jedenfidts gdiSno sie lu den

B-rb'T' IrM.Mi ii'.trii A -^-yptcr am nächston stehen.

r>i'- br.u-hycephalL'n Basken Frankreichs erklärt C. für

gtauschter als die dolicbocephalen in Spanien. Uyunes
(s. a. No. 179) ontenebeidet drei amerikanisehe
l':rr\-scri, nämlich die kleinen Dolicbocephalen (Feucr-

landor und Botocuden), die grossen brachyccphalcn Hata-

goiiier uod kleine Brachycephalc (Araucaner, Caraiben)>

fieUeidit gid>t es im Noidvwton noch eine vierte Ur-

risse. Duekworth '»U) untersuchte 88 in Cambridge

aafbevahrte Schädel von Australiern. lo Südaustra-

ÜM, vowlbst naa ein« Wiolning der Eingeborenen «u
Xelanesiem und Tasmaaierb bereits vermuthcte, find

Ü. entschieden zwei Arten von Schädolffinnon in unge-

fähr gleicher Hautigkeit repräsentirt, uäuilich dolicho-

bjpsie^lMle und doUeboehanMeeidnle. Die SebSdel*

cipacität betrug im Mittel 1S64^ oom bei MSonem,

1138 ccm bei Frauen.

Die speciellc Rassenanatomie hat eine grosse

AnnU roa FBrdarangeB eiMiren. Gelegeatiidi «ner

r-tersuchung prähistorisclicr Skeli tte multipli-

cirte Megret (246) die Länge der mittleren Phalanx

dei IQttelfingers mit €4, tun die Körpcrlänge ta finden.

Bip*ehe (S&7) bemerkt dazu, da.ss die Fehler in der

Pbalanf^enmessung ebenfalls multiplicirt werden.

Bogdanew (180) hält die dolichocephale, lupto-

pnwope Baaae d«r Kai;gane für die primitiTe euro-

päische Urbevölkerung, welche sich auch in

Deutsehlaxid, Oesterreich, Schweden und Dänemark ver-

breitet ündet und sich in differeuto Stänime mit der

Zeit gespalten bat Die Bradijroepbalie Ton beute ist

Prodmet der Civilisation.

Wie weit in Ostasien sieb ein von Uriwm (214)

beo1»aebtetes, neuei Rassenraerkmsl erstred[t, lissi

sieb snr Zeit nicht sagen. Nach G. besitzt nämlich

•edes japanische Neugeborene, bis zum 3.-7. Le-

beo^ahr wenigstens, einen mattblauen Hautdeck am
Kreos- und Steinlirin, der Ms in die Crena ani und

acdererseit.s über die ganze Rückenhaut sich erstrecken

kaan Mier scopiacb todet man in der Cutis ubireicbe

Pigmentzellen.

Wenn nan Dubois (61) bSrt, so irib« der lang*

gesoehte Affenmeasoh nun «ndlieb im oberen Plio-

eaen oder Pleistooacn auf Java gefunden; diese .\rbeit

hat Dicht verfehlt, bereits das allergrösste Aufseben zu

erregen. Duboif stellt nimlieb auf Gniod von Ans*

grabungen im Flussbett des BenfBWBB bii Tkinil

die zoologisehe Diagnose eines neuen, grossen,

menscbenähulichcn Säugers auf, der miudestcus

Unter die Bisieit surOekreieben mOsete. Das Tbier h9-

»a^ einen Schädelinhalt von fast 1000 ccm, alao etwa

swei Drittel von dem des Menschen; ein Gebiss wie

die aatloopoiden Affen und war von der Körpcrgrösse

des XentdMa: et«a 1,7 m tang; Das Weseotliebste

iftt jedoeb dar anfrediie Gang, voitaeb der Beiname:

Erectus gewählt wurde; zugleich ist eine neue Familie

der ntfieeanfloopida« avbnftustellen, die wie man siebt,

dem Ideal eines AJfenmensehen, wie er im Buche stebt,

in j' der Weise zu entsprechen scheint. Da« so oft vor-

ausgesagte missing link wäre also endlich aufgefunden,

vorliulig freiliob obne Sdivlnseben (Be£X i^ber fiel*

leicht könnte der AfEmmenseb doeb ein gans Iddnes

pehabt liab'-ii.

Diese wunderbaren He^sulUate sind auf folgende Be-

funde basirt Im Jahre 1891 wurde etwa 1 m unter

dem Troekenzeitniveau di s Flu.sses und 12— l.'>m unter

dem Niveau der Flussbetträuder ein Zaiiti ausgegraben,

der wie der dritte obere Molaris eines grossen Afien

oder Cbimpanaen aussab. Bin Meter von diesem Zahn

entfernt in demselben Niveau fand sich einige Wochen

später das Schädeldach eiues grossen Affen und im

Jabro 189S ca. 15 m strömaufWirts dn lialces

Oberschenkelbein mit einer Knoohengesobwulst in seinem

oberen Drittthcil.

Der Zahn sieht wie ein Weisheitszahn aus. Das

Sehideldaeh gleiebt dem von Hylobates, ist aber griSeser

und namentlich breiter. Die grösste Länge beträgt

185 mm. die gn'isste Breite 130 mm, die Stirnbreite

hinter den Processus aygomatici oss. frontal, nur 90 mm.
Die ScbeitelbShe liegt 6>mm ilber der Uaie der giQasten

Länge, die Nähte waren oblitcrirt. die .''chädeioberfläehe

glatt, ohne Kätumi'. Das Femur ist 4ö6 mm lang, wo-

raus D. eine K- qx i länge von 1,7 m ableitet, esbesitit

eine Exostu^e, die auf Enchondroma ossificans oder

wahrsrheinlicher auf eine traumatische Periostitis, nach

D. auf ein traumatisches Aneurysma zu beziehen ist.

Dies Femur ist, wie Bef. (101) im Detail nacbwies, ein

menschliches, seine Zugehörigkeit zu dem .'^chädel aber

um so zweifelhafter, weil es in beträchtlicher Entfer-

nung vou letzterem aufgefunden wurde. Bef. erklSrte

daber den SebSdel fOr den einea Eylobaiea n. sp., das

.

Obeiscbenkelbein für das eines wahrscheinlich |»liocaent n

Javaaen. Andere sind anderer Ansicht. So halten

Lyddeker (107) und Matsebie (110, III) diesen

ganzen Pithecanthropus für einen idioti-sclu-n micro-

cephalen Menselicn, iiaeb .Analogie de> Neanderthalers.

Letzterer ist aber rhachitiseh und keineswegs niicro-

e^bal (Ref.). Dubois und Manouvrier (109) sebitaen

die Schädelcapacität auf 900—1000 ccm. während die

grösste brkaiuite Capacität bei ViitLropoideu nur ca.

i>00 ccm betragt. Bei dieser Berechnung ist aber die

grosse Ausdehnung da- Snus frontales, die in sagittaler

Sichtung 24 mm messen, unberiicksiobti^t geblieben.

.Icdenfalls ist es merkwürdig, dass die Anatomen darin

einig sind, den Schädel fQr einen AHensdiBdel su bal*

ten, wibrend die Zoologen ihn umgekehrt Tür einen

Menschenschädel erklären. Unter den letzteren erklärt

nur Hamann (80) den Zahn mit Bestimmtheit für

einen Aienaabn.

Waldeyer (898) erBrterte die Anatomie dea harten

(iauniens bei den .\nthropoide:i. Bei <ioriIIi

gina findet sieh fast immer ein glatter Gaumen ohne

jeden Vorspruug an der Mundiädiet es fishlt die Sj^sa

palatina poatuin', die BegreniungsUnie des lünteren

Bandes liuft mit naob hinten gerichteter Coaeavität
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In der Hilfle der FiUe schiebt sieh ein Fortsats der

HaziUa zwischen die beiden horizontalen r.aniellen

des Os palatinum ein und nimmt somit Theil an der

Bildung des hinteren Gaumeorandes. Nicht selten trifft

naa «a Stelle der Spina eine naeh vom gerichtete In-

risur. Troglodyt^-s ni^er zrip^ fast stfts eine deutliche

Spina palaüna posterior, links und rechts daneben je

ein kleines Taberealnm, niemals reicht die Maxilla

bis zum hinteren Rando. Audi ist fü' gan/c

Mundfliiflu' de» harten (i uiniens iiii In l uili. Bii

äimia »atvruä siebt ntan bei einigen i-ixciaplaren CLa-

raetere des Gorilla-, hei anderen solche des Chim-

{iatiso 'iaumcii> oder hfide sosammen. — Verschiedene

Arten von H^iobatcs zeigen inshesondm eine stark

ausgeprägte Crista margiualis. Die Betheiliguug der

Maxilla am hinteren Hände des harten Gaumens beim

Gorilla hat bereits Biachoff abgebildet, doch «eitar

nicht erwähnt.

Waldejer (899) hatte vor llnferer Zeit (Coiresp.-

Bl. d. deutsch, anthrupolof. GCB. 1887. Jahrg. XVUL
No, 11 u. 12. S. l.')0 CS auspesprocben, dass man nur

auf Grund einer möglichüi umfangreichen Vergleichung

der CMiifno aller TSIker nnd Rassen au einer wissen-

schaftlich begründeten N'orncriclat<ir der Hiruwindunfceu

gelangen könne. Auch seien anthropologische Ge-

birnsammlungen so gnt irie Sdiidoiiaannlnngni

anzulegen. Weinberg (SOS) bat oun cunichst eine

Serie von 9 Esthengehirnen untersncht: 5 Manner

und 4 nranon im Alter von 88-^, anmahmswdse

von 60 .laljren. An 5 frischen Gehirnen ergab sich das

Hirngewicht 1236—1518, im Mittel » 1871,8 g, bei 4

aas der Capneität des Sebidels berechneten Gehim-

gewichten TOnfisflien nach Witte (Schädel der Estben.

Diss, Dorpat. 1879) zu 1757 g. Nach Behandlung

mit Zinkchlorid und 50proc. Alkohol betrug das Ge-

bimgewiebt von 9 Gehirnen im Ißttel nur 918 g, was

(inen Gcwichtsvcrlu!>t durch Chlorzink um ein

Drittel oder 33,4 pCt. bedeutet, wiUirend D u v a 1 (vgL

Der. f. 1888. S. 20. No. 80) bei (ielegenheit der Unter-

suebnng von Oambott»*s Gehfam nur 11 pCt Abnahme
binnen 24 Stunden herausgerechnet hatte. Von Be-

sonderheiten sind SU erwähnen: 1) die häufige Zer-

tiieilnng des Gjrnis temporalis superior in 8—4 Frag-

mente; 2) die Constanz der vollständigen Absonderung

eines bogenf -rmigen, dem Stamm der Fossa cerebri

lateralis (Sylvü) sich anschliessenden Gyrus prae-

Sylvins auf dem distalen Besiilte des OibitaltbeUea

des Stimlappens ; B) die Neigung des Gyrus centralia

posterior, sich distalwärts durch eine Furche scharf ab-

zugronsen (ccmplet absufurchen, W.); 4) Mangel des

dorsalen Theiles der Fiasnra parieto-ooeipitalifl in Aaf
Fällen, linmal oberflächliche Vcreinigun(i; mit dem

Sulcus iutetparietalis; 6) die Teudcni, auf der unteren

HemisphSrenfi&che ein distales Segment von den Gyti

fusiformis und lingualis abzuschneiden, so dass beide

sehen vor dem Polus oooipitalis pldtslicb aufbSren.
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cellule et lea tissos. Traduit par G. Julin. 8. Paris.

XXIV et 851 pp. Avcc tig. 14} Hyatt, A., Bio-

plastology and the related Brauches of biologic Rese-

arch. Proc. of the Boston Soi i: Natur, llist. Vol. L.

p. 59—124. — 15) Imbert, A,, Tr»it^ elementaire de
phrsique biologiquc. 8. Paii». X et 1084 pp. Avec
399 fig. Aver \A. — 16) Klein, E., «rundzüge
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8. 189.5. Leipzig. XVI u.410 <s.Mit 194 Holzsrhn. —
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With 74 figs. — 20} Piers. !, «; \ , Textbook of

Normal Histologr. 1898. 8. London. ^39 pp. With
409 figs. (Ber. f. 1898. S. 49.) — 91) Bawits. B.,

nrundriss der Histologie. S. Berlin. VII ii. 284 Ss.

Mit 204 Holz^<ehn. (Referat darüber von W. Krause,
Internationale Monat.s.schr. f. .\natomie u. s. vr. Bd. XI.

H. 10. S. 467—468.) — 22} Rommelaero, W., Pro-

gnaae du eonn d*bistologie h rnnheniM de Braxelles.

& 1895. Bnixelle.s. Avec 1 11 fig. - - 23^ Stöh r. P . Lchr-

Indl der Histologie und der inicros-copi?.chcri Aiiatomi«'

d« Menschen mit Ein.ichluss der microsoopiscln n

Technik. 6. Aufl. 8. Jena. XVIII u. 858 Ss. Mit

960 Fig. — 24) Taguchi, Wami, Histologie mit Illu-

ateatioaeD. 8. Tokyo. Bd. L 250 Ss. (Japanisch.)
— 95) Tarini, J. L., IVitado de ttadea aoBtdmiea
^eneral dd eooipo humaoo. 189S. Habana. Con
25 grab.

Bei Gelegealieit der Besprechung «ine» Qmndrisses

der Biitologie von Ravitz (21) erörterte Ref. (91)

einen Mangel des microscopischon Unterrichtes, so wie

er jeut gevöbnlicb organisirt ist. Hawitz beklagt in

eeiDer Tomde aieht gam mit ünredit, dass frBber mehr
histologisches Wissen und vor allem mehr Streben nach

histologischer Erkenntniss verbreitet war, ab bei der

hentigiD Stodentengeneration. Wo die Schuld für diese

aidit bloas Tom Verf. öffentlieh beaproohm« Eraebetoiiag

zu suchen sei, wollte Letzterer unerörtert lassen, si--

liegt für den Sachverständigen nur zu sehr auf der Hand-

Fr6ber trar die Saebe so eingerichtet, das am W-
ooseop zuerst der Fonnensinn des Beobachters geübt

wurde. Die Histologie wie die .\natomie selbst ist nun

einmal eine morphologische Wissenschaft. Für daa Stu-

diam aoeb der Maataa FonndiffmoMn braadit niebte

in Anspruch genommen zu werden, als der LiohtsiDn

des beobachtenden Auges. Untersuchung fri'Jclier Ge-

webe, microchemische Reactionen an lebender Uuwebs-

labataDa, Erfenehaag ilereometriaeher TethSltnisM der

«ieroaeopischen Objecte auch ohne SchnittfQhnuii; ii.

drei auf einander senkrechten Ebenco, füllten reichlich

en SaBwatw. firtt wenn aBea beicaiint war, was auf

dieaem Wege erforscht werden kann, folgte ein zweiter

Cursus unter atis.schliesslichcr oder vorzugsweiser Be-

nutzung des Farb«nsiuQes und der chemischen Diffe-

RuirbailMit, also der Tiiietioneo.

Dar Lernende wurde adtbin angehalten unter dem
lBa^'*np zu präpariren, ans freier Hand zu srhn''i']en,

die Fehlerquellen der Beobachtungen zu elimiuircu und

aoa den dvnb m5g)iebit viele, nicht etwa anr doreh

«ne als di<' beste empfohlene, Untersuchungsmcthoden

gewonnenen Thataachen der Beobaebtung sich eine zu-

verlässige, unverlierbare Einsicht in den Aufbau der Ge-

webe oder EleBMntar&eUe selbet in verschaflen — un-

abhiingig von irgend einesn Lphrbucli oder den Privat-

ansicliten di s Leitenden. So war es und so ist es noch

an ciuigeu wenigen batituten. Vielen Lemendea er-

scheint aber dieser fUr die Atubildung des künftigen

practischen Arztes, der auf eigenen Füssen st<hcn >oII

und muss, wenn er auch nur eine Harnuntersuchung

an maeben hat, unenibehrliehe Weg viel lu weitläufig

und langs.iiii. Auf dir V . nibung der Hände wird ver-

zichtet, licnu <lie .Ma^oliinu, da» Microtom schneidet viel

besser und namentlich feiner, ab die geübteste Hand

eines Anatomen. Man Icana aneh die Schnitte im vor^

aus gefiirbt erhalten, mm richtet sie nach den Coordi-

natcn des Raumes und erspart die zahlreichen Irr-

tbumer, die aus schrägen SefanittricbtangeD retallim

kSanen, man vennehtet auf die kleinen, relativ lieiht-

armen Gesichtsfelder stärkerer Vcrgrösserungen. denn

gut tingirte Präparate lassen fast dasselbe schon bei

recht aehwaeben OttJeetiren erkennen. Nodi ein Sebritt

weiter und der Studirende kauft sich fertig eingekittete

Präparate, um sie zu besehen und am Ende farbige

Photographien, wenn die Herstellung der letzteren erst

erreicht sein wird, waa ja bald geang eintreten kann.

SehUeaalieh kSnnte man dann das Microscop ganz ent-

behrlich finden und das Studium der Histologie in die

Ferien verlegen. Auf solche Art bekommt man wohl

eiaen Naebwncbs, von dem jeder Einaeloe geaeben hat

und sieht, was er sehen oder vielmehr glauben soll,

keineswegs aber gewandte und selbststäadige Beob-

achter. Die Folgen liegen schon jetit auf der Hand,

oadidem diese Art der Vorbildung seit etwa einem De-

cenniuni auf fast allen Universitäten di<' herrschende

geworden ist. Viele neue und oft sehr schöne Unter-

snehnngemethoden werden alljlhrlieh entdedrt; neue

histologische Thatsachen, welche die Xachuntersucbor

herausfordern , sich um die Lit<'ratur wenigstens der

letzten Jahre zu kümmern oder auch nur die Jahres-

baridite an lesen, sind merkwOrdig selten gewarden.

Oder sollte .Jemand in der That glauben, d'i micro-

scopische Bau des Körpers sei schon so genau erkannt,

dass nichts Besonderes mehr »1 tbun übrig bleibe?

Das au widerlegen, bedürfte es schwerlich eines neue

Bahnen brechenden Genies; es würde die einfache Er-

kenntniss genügen, dass man chemische Reactionen

unter dem Microscop an lebendem Gewebe, nieht an

deaaen mamißcirter und lackirter LeliAia anstelb n mü-s^e,

wenn etwas Neues dabfi bi'rau->komm'M) s' ll H iwitz

und gelegentlich Ruzicka (s. unten Blut/ naben »ich

bemSht, auf eine besaere Metbode hinsnweisan, und nmn
muas ihrem Streben guten firfolg damit wfinschen.

Ii. llereseep aad mleraieepiscke Teekaili.

a) Microscop und microscopischo Apparate.

1) Amann, J., Daa Objectiv Vis Semiapoohro-
mat. homogene Immersion Ton F. Koritska in Mailand.
Zeitschr, f. wissen.seh. Microscopie. Bd. XI. H. 2. S.

145—148. - 2) Messrs. R. a. J. Beck s, Large Conti-

nental Microscope. Journal of the R. Microscopical

Socie^. P. 5. p. 616. With one % — 8) Brown,
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44 Kraüse, Histolooib.

J. W., A Hom«inade lOeroscope. Journal of fhe S.
Microscopical Society. P. 3. p. 416. 4) Charlier,
C. V. L., On the Pa,ssage of Light through a System
of Sphcrical Lennes. Nova acta Acad. scieiit. Upsala.

Vol. XVI. p. VIU. — 5) Curtioa, C. L., A Micro-

acope fbr Photographic purposcit, Journal of tbe R. Mi-
croscopical Society. P. 3, p. 417. - rt) Cox, .T. D.,

Plea for Systoniatir Instnirtioii in llu- Tcehniijuc of

the Microscüfir ri.ivr-i^y Ann-ricaii Micro-

scopical Society Address. 18".»;l Ul pp. 7) <'uttcr,

E., The americao one-sevcnty lifth-inch objcctive: the

hi^eat^power iiueroso«ie>kiifi of the world with wbiob
sansfactOTy woric has Dcen done. Mcdical Bull, of Phi-
ladrlphia. Vol. V. p. S. iuch = '

,
mm.)

S) Dailingcr, W. II., Mc.st,r's. Waiviti N-w Model
Microscope. Jounial of the K. Microscopical Snoicty. P.

6. p. 761.— 9) Derselbe, Svi/t's ne« pattcro Micro-

seope. Ibidem. P. S. p. 286—286. — lo) Deraelbe,
Old inimcrsion objcctivcs. Ibidem. P.S. D. 418—414. —
11) .\ Littlf nivcisi.iii. ArneriCBn Naturalist. Vol.

XWIIl. p. .1.00. (Saininiuiiü vi ii Mi--.viT-t;iiidni>.scii am
Microscop)- - 1"-'; Fock, A., Dir <ir<n/.cn des Sicht-

baren. < Vntr.ilzeitg. f. Optik u. Mechanik. Bd. XV.
p. 76—78. -- 18) Gage« S. U., The Microocope and
niicroscopicat Mewods. 5. Bdit P. 1. Of the Micro-

.scope and Histolop. 8. Ith<aka. New York. 173 pp.—
14J (iavino, Note sur une coinbinai.son op-

tique, donnant au micro.scope des grossi-ssements con-

.siderables. Compt. reod. de la Soci^t«; de biologie.

1893. T. V. No. 8«. p. 989—991. — 15) Johne,
A., Das neue Microscopstativ Via mit Zahn und Trieb

der Firma ("arl Zei.ss in Jena u. s. vr. Deutsche Zeit-

schrift, f. Thiermedicin. Bd. .\.\. 11. .'j. u. C, S. 4!

8

Wa 425. Mit 5 Holzschn. — K!) Kerher. A., IJeher

di0 Aufbebung de.s secundEren Spectnims durch Com-
pensatiooaliiiseD. Centralzte. U Üptik und Mechanik.
1898. Bd. XIV. S. 145.-17) Koristka»» Microacopes
.lonmal of the R. -Microsc. Society. V. .'). p. Giß— f.-.'O.

With onc lig. — 18) Krause, \\ ., Kin Mier.i.-,r'opstativ

aus Aluminium. Internatinnah' Monatsschrift für Aiia

tomie. Bd. XI. H. 1. S. 68. - 19) Derselbe, Reise-

Microscop aus Aluminium. Zeitachr. f, Ethnol. Jahrg.

XXVI. H. 2—3. S. 98. — 20) Derselbe. Ueber ein

Stativ aus Aluminium. Verhandlungen der .Vnatomischen

Gesellschaft auf der achten Versammlung in Strassburg

i. E. 1894. 182— 183. 21) Lance st er, K.,

Half-Hours with the Microsi op. . r. i ;». VA, 8. London.

160 pp. With figs. — 28) Lee, A. Xhe Microtomists

Vademeetrai. A Handboek of theMethodsofmicroscopic
Anatomy. 3. Ed. 8. Philadelphia 1893. 521 pj..

—
23) Marchfsini, R. , Indiriz/o alia tecnica micro-

scopica. 8. R+ima. — 24) Michels, D., New Ob-
jcctiv«. American monthlv microscopical Journal. Vol.

XV. p. 156—157. — 25) Nelson, E. W., A Note ob
the Determination of the Fod of Microscope Objectivea

and Screen Di.stances by simple .\rithmetic. .loumal

of the Quekett microscopical Club. Vol. V .NM ;{.').

p. 456— 4i;2. — 26) D. r-,elhe. itn ihe ("i ntiiH ;ilal

form of Microscope. .1 '11:11:11 "f the U. .Micri s
j p ;l'

Society. P. 1. p. 139—UI. — 27) Piffard, A
SocRsted Metbod of Inereasing the Numerieal Apertoro

of Old Acbromatic Obiect-glasses. .Medicil Record Vol.

XLV. p. 362—364." — 28) Messr s. lU,s> a. (Vs.

Kclipsc Micio.scope. .Idurnai »f the lt. .Mirntsropial

Society. F. 4. p. 507—509. With 2 figs. (King-

lörniiger Stativfuas.) — 39) Roaa a. Co*s Eclipse Bac-
teriological Microscope. Ibidem. P. 6. p. 734- 788.

With 2 figs. — 80) Rouffart, Präsentation de pre-

[t.'ir.itions microscopifiues. Bulletin de la Societe beige

de microscopic. .\nn. Xi.\. No. 5. p. 86—88. — 31)

Scheitel, J. u. S. Pisterman, Das Microscop und
seio Gebrauch. 8. Kiew. 1898. 88 Ss. Mit 7 Taf.

(Rassisch.) — 8S) Steinheil, B., New ObjectiTe

.*5i'tting. Journal of the R. Miorosoopical Soei.-ty. P 4

n. nüü—511. With onc flg. Ztitichr. f, lustiuucutcu-

künde. Bd. XIV. S. 170-178. Mit 1 ffolndtn. —
33) Stokes, A. C, The CoUar A(|iustment of the Ob-
jective as affccted bv a Change of Eye Pieces. Micro-

scopical Bulletin of 'Philadelphia. Vol. VI. p. J8. —
84) Strehl, K., Tbeoretiache Grenae der Leistungs-

fllhigkeit des Mieroseops. Centralstg. f. Optik a. Me>
chanik. 1893. Bd. XIV. S. 277. (Enge Diaphragmen
und schiefe Brleuehtung rcsolvircn am besten, niemals

aber über die (iren/.e \on Heimholt/, hinaus). — 35)
Stump, K. C. He^umi- of the biological Course.

mransactioDS and annual Report of the Manchester Mi-

eroaoopical Socie^. p. 59—66. — 86) Swift, J.,

Practical IlhistrationB for Making a Stndent's Mi-
croscope. Joum.il of thi' R. Microscopieal Society. P.

h. p. 620—623. — 37} .Swifl's New Hi>tological and
Physiological Microscope. .lourn. of the R. Microscopical

Socictj. P. 2. p. 251—252. With one fig. — 88)
Mesan. J. Swift's Fourleggcd Microscope. Ibidem. P. 4.

p. 505 -506. With 2 f^g^. (Vierbeiniges Microscop). —
39) Tut ton, A. K. , An Instrument of Frecisiim for

producini; Moimehroniatic Light nf any de^ircd Wave-
length etc. Proceedings of the Royal Societv. Vol. LV.
p. 111— 118. — 4ÜI White. T.' ('., The Microscope

and bow to use it. 2. ed. 8. London. 186 pp. With
Photomierogr. — 41) WiTdemann, B. de, aar les

miernscopes de !a maisori F. Koristka a Milan. Bull,

de la S'ic. beige de microscop. Ann<''e XX. No. 1— 3.

p. 41—48. Avec 5 pl. et 4 tig. — 42) Z i m m e r

-

mann, R., Das Microscop. Ein Leitfaden der wisaeo-
schaftlichen MioTOSoopie. 1895. 8. Wien. Vm. und
884 Ss. Mit 284 Fig.

Nachdem die Voraflge der apoehroniaüaeheD Ottjec-

tivsystemc nicht mehr discutirt zu werden brauchen,

stellt sich naturgenKis-. das Bestreben ein, die älteren

(achromatischen) Systeme möglichst noch zu verwertben.

Piffard (37) acblSgt den einfaeheu Weg ein, eine

Wasser-Immersionslinsf in Naphthalin-Monobromid zu

tauchen, welche.s scioer Zeit von Altmann vorge-

schlagen war (Bcr. f. 1886. 8. 87. N«. 5) und eibielt

einen Oefflnungiwinkel von 144^ waa der aehr lioben

numerischen .\pcrtur von ]J>Ci entsprechen wiird.-.

Dailingcr bemerkt indcsaeu dazu, dass jene» Mouu-

bromid bei diffeienien Linsen einen sehr ungleichen

KfTeet ausiibt. Dailingcr (10) selbst benutste das

Naiihtiialinmonobromid als 1 m m e rsi on s f 1 ü s s i gk c i I

,

um alten Wasserimmersionssystemun eine numerische

Apertur von 1,56 statt von 1,36 mit Waaser in Ter-

leiben.

Nelson (26) kommt nocbmala auf seine Ansichten

äber die eontioentale Form der Hioroseopstative

surOck (Ber. £1898. S.43. N0.8O) und Terbitt wieder-

holt seine reberzetif^ntig. dass die eontinentalcn Micro-

scopstativc mehr und mviir dem alten complicirten

en^eben Modell ähnlieh werden. Ob das als ein

Fortschritt auftufiasaen ist, eneb^nt dem Ref. wemgstens

zweifelhaft.

Fock (12) folgert aus der Theorie, dass alle Ob-

jectc, deren Durebmeaen* kleiner als 0,(n018 mm ist,

unseren Microscopen für immer unsichtbar bleiben, wie

z. B. solche von der Grösse der .Molecüle, die 0.fl;»Mil-

UoDstel mm für Kohlensäure und 0,17 Millionstel für

Wasser beträgt. Mit den besten Mieroseopen kSnnen

Atistände von 0,0004 mm, bei schiefer Beleuchtung von

().<.K3()2 und bei photographischer Benutzung ultravio-

letter Strahlen vou 0,00012mm sichtbar gemacht werden.
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b) Zeioluiai, Microphotographie, Hülfs-

Vorrichtungen.

1) Amann, J., Ueber einige Verbesserungen und
Zusätze am Microscopstative. Zeit^chr. f. «isseuschaftl.

Microscopie u. s. w. Bd. XI. H. 1. S. 1—4. — 2) Bern-
hard, W., Zusatz zu meinem Aufsatz: Ein Zeieheatisob

ttar mieroscopiscbe Zwecke. Ebendas. H. 8. S. 8i98 Ins

301. M. 1 Holzschn — 3) Borden, W C . St. rco-

seopic Photomicrographv. Aineric. microscopie. Jouru.

1893. Vol. XIV. p. 329-333. — 4) Brown, G. Whit-

field, A nev sobatage. Ibid. p. 847—850. With 2 figa.

— &) Cftrlier, B. w. a. O. kann, Kmple metbodof
taking photomirrnj^aptis of opaqnc objrfls. Proceedings

of the Scottish MicroNOopical Society. '.»4. p. 11.')

121. — 6) Clay Wicic for microscopical lamps. Amerir.

montbly microsc. .loum. Vol. XV. p. 30—31. — 1)

CroTa, The new photometry. Centralzeilg. f. Optik u.

MeebaDik. Bd. XV. & 188. Journ. of the fi. microsc.

Mdetjr. P. 6. p. 789—740. — 8) Cunningham, K.

M., Remarkable collection of photomicrograpb.s. .Amor,

microsc- Journ. 1893. p. 339— 342. - 9) Czapski, S.,

Neuer beweglicher Objecttlsch zo StaÜT la der Firma
Carl Zei» io Jena. Zeitscbr. f. iriBMOsdi. MierMeopi«.
Bd. Xt. H. 8. S. 801—804. M. 8 Holwehn. — 10) Der-
^elhe. l'eber ein^M; npu>^n Zoinhonapparfit und die Con-

>tra.Mion von /.ficiienafipiinitrn im .\ lig'-ineiiu-n. Kbend.
S. 2S9— -29^. M. 2 Holischn. — 11) Dallin^cr, W.
H-, Mechanical stagc for the micro.scope. .Journ. of the

R. Microsc. Society. P. 4. p. 537— .03«. (Vergl. unteo
No. 6S. Verschiebung des Objcctglases mittelst kleiner

Räder.) — 12) Dizon, C. A method of microscopie

recon.struction. Proceedings of the .\nat. .Soc. of (Jreat

Britain .-»nd Ireland. Journ. of Anat, Vol. VlU. p. XVII
XVIII. ' 13) Drosten, R., Note sur le mieiotOBe

de Mioot Ballet de la sod4t6 Beige de mienwemie.
T. XX. No. 5 et 6. p. 188. — 14) Engel. L., Bne
einfache microscopische Tamera. Berl. klin. Wochenschr.
1893. No. 47. — l.j) Fabre-Domcrguc, Bouchon
porte-lame.s pour prcparations microscopiiiues. Ann. de

micrograph. Aunce VI. No. 2. p. 84—86. Avcc 1 fig.

— 16) Derielbe, Dasselbe. Ball, de la soc. Beige

de microscopie. T. XX. No. 7 et 8. p. 224. — 17) Der-
selbe. Slideholder. Journ. of the B. microsc. society.

P. 3. p. 4<»T. With (inc cut. IS) (üfford, .1, W..

On a Dcw monochroniatic light sereen. Ibidem. P. 1.

p. 141. — 18a) Derselbe, Screen for monochroraatic

Blht Ibid. P. 2. p. 164-167. With one pl. — 19)

Ooetbari, J. W. C., Drawing imperfectly visible de*

*.3\h with ramera lucida. Ibid. P. 3. p. 408. Ncderl.

Kruidkundig Arch. D. VI. 1S92. p. 161—165. - 20)

Bauer, Ueber die Microphotographic der Blutkörper-

dieo. Vcrhandl. auf der Versamnil. deutscher Natur-

foneber in Wien. Bd. D. Abth. 2. S. 567. — 21)
Heurek, H. van, Photomicrography. Engl. Edit., re-

edit, and rcviscd by W. E. Baxter. 8. London. —
•22) Hilde b r .i ti d. H. F., Der Differcntialobjcctführer.

Zcitschr. f. Wissenschaft!. Microscopie. Bd. XI. H. 8.

S. 304 -313. Mit 1 Holzschn. — 23) Kaibcl, F.,

Ein kleiner HülAapparat für die Plattenmodellinuethode.

Ebendas. Bd. XI. H. 9. S. 162—1«8. Hit 1 Bohsehn.
— 24) Koch. A., Ueber eine Wärmcn gulirvorrichtung

lur Brutofen und Paraffiueinbcttungsapparate bei be-

liebigem Heizmaterial. Zeitschr. f. Instrumentenkutide.

Bd. XIV. H. 2. S. 63. — 25) Köhler, A., Ein neues

Beleucbtungsverfahren für microphotographiscbe Zwecke.
Zeitachr. t wiasenseb. Xicrosoopie. Bd. X. H. 4.

S. 488—440. Mit 1 Holzschn. — 26) Koehler, R.,

\ propos de phottigraphie microscopique. Reponse a

M. Neuhaoss. Bibliogr. anatom. Vol. I. p. 195—199
(Beriebt f. 189«. S. 45). - 27) Kolossow, A., Ein

eoer AmMSt sor Paraffineiobettuog der Objecto.

Ebendas. Bd. XI. H. 9. 8. IM—16S. IBt 5 Holsscbn.
— 28) Konistka, Camera Lucida after Nachet. Journ.

•if the R. Microsc. Society. P. 5. p. 623. With onc fig.

— 89) Derselbe, Photomlcographic Camera. Ibidem.

p. 623—627. With 3 W^. — SO) Korist ka's Micro-

tomes. Ibidem. p. <i;ij— 636. With one (ig. —
31) Krüss. II., Colnrimeter with Lumiiier-Brodhun
Prism Pairs. Zeilschr. f. Instrumentenkutide !5d. XIV.
S. 283—28.5. Journal of the R. Microseoj i. li Society.

P.S. n. 740—741. With J figs. — 32) Lavdowak^»
M., DeDcr einen micr ipimiographiscben Apparat. Zeit-

schrift f. wi.s.sensch. Microscopie. Bd. XI. II. 3.

S. 313—320. Mit 4 Holischn. — 33) Lees C urties,
C, Apparatus for Obtaining bstaotaneons Photomicro-

graphs. Journal of the K. Mieroseopioal Society. P. 4.

p. 516—517. Witb 8 figs. — 84) Leitz*» Mechanical
Stage. Ibidem. P. 1. p. 10.'). With onc fig. — '^h)

Leiiz's Micronieter Serew Adju.stment. Ibidem. P. 1.

1' 10',K With one fig. — 3fi) Leitz's Microtome, Ibidem.

P I. p. 131—132. With one fig. — 37) Leitz's Photo-

microgr^^lbio Apparatus. Ibidem. P. 1. p. 109—110.
With onc flg. — 38) Lemardelcy'.s Photographie
Microscope. Kngli.sh Mechanic. Vol. I.IX. p. 383—384.
39) Leonard, <'h. M.. Tue si'rie de photi loii rnphoto-

graphies relatives aux mouveinent.s am"eb"ide.s des

OOipOMules blanCB du sang. Comptcs rendus. T. CXIX.
No. 4. p. 808. — 40} L ovo, £. ü.« Photographing
Microscopie Objects. Tyeatizes of tbe New Torit Acad.
of .«eiences. Vol. XII. p. 220. - 41) Lüpke, F.,

Kill n-ues \prbessertcs l'.itheart-.Microtom. Deut.schc

;l ;, r ii. tl W.ichcnschr. Bd. L No, 3r,. S. 313—315.
Mit 1 Holz.schD. (38 Mk.) — 42) MarkUnner-
Turneretscber, 6., On Instantaneous Photomicro-

graphy. American Anuual of Pbotography. p. 245—248.
With one fig. — 48) Measures. Zei.ss' new Mechanical
St.age. Journal of the R. Mier i-.eo|,i,\-vl .Soeiety, P. 6.

p. 768. — 44) Nelson, C. M., t uii-.truc1i<in of Silvered

Lens Mirrors. Ibidem. P.S. p. 2.54 -2fiO. — 4.5) Der-
selbe, A.,Fanner8 Mieioscope. Ibidem. P. 1. p. 106— 107.

With 8 lira. — 46) Derselbe, Hinte on Pbotomiero-
graphy. Journal of the Qtickett Mierosoopieal Club.
Vol. V. p. 348 365. 47) Derselbe, Chimney for

a Microscope Lamp. .loiin, i[ ,,[' Uro I!. Microscopical

Society. P. 1. p. 108- U»9. With 2 (igs. - 48)

Derselbe, On a Simple Method of Mca-Nuring the

Refiractive Indiccs of Mounting and Immersion Media.

Ibidem. P. 6. p. 655-659. — 49) Derselbe. New
Coloured Screens. Ibidem. P. 1. p. 138 -139. •-

50) Neuhauss, H.. Das erste Microphotogramui in

natürlichen Farben. Zeis^ br. i. wissensch. Microscopie.

Bd. XI. H. 3. S. 329-381. - 51) Derselbe, Die
Microphotographie und Projection. 8. Halle. 58 8s.

Mit 5 Fig. -- 52) Derselbe. Vergleiehung zwischen

Petroleum. G.v< n. >>. w. für phoiomicrograpliische Zwecke.
Internat, photögraiiliische Monatsschrift. Bd I, S. 2'.) — 3tJ.

— 53) Pensky, B.. Ueber Ncueningen an Mierotomen.

Zeitschrift f. Instrumcntenkundc. .l.-ihrg. XV. H. 1.

S. 14-22. Mit 10 Ilolzschn. — 54) Piffard, H. G.,

A simple means of increasing the apcrture and
improvitig the jx-rforriiance of immcrsion buses, New
York Pceord, p, :itj2—364. (Immersi.oi mit N'apbthalin-

Moiiobromid \*in 1.6 Breehaogsindcx.) 'i.'n Pringle,
A., Practical pbotomicrogntphy. 8. London. — 56)

ReeTes, J. E., Handbook of the medieal Mieroscopy for

Students and general Practitioners : including rhapfers

on Bacteriol'pgj-. Neoplasms and urinary Ex.aminatious

with a (ilossary. 8. Philadelphia. XV a. ITa. 2.37pp. —
57) Ryo, de, y Lara, L., Manual de tecnica micro-

grafica general precedido de un prologo por el Dr. D.

Santiago Samön y Cajal. 8. Madrid. 287 pp. Con
3 fav. — 58) Sänger. Entfernung des Rostes von In-

slniini'iiten. Centralzlg. f. Optik u. Mechanik. Bd. XV.
S. 237— 238. (Concentrirte Losung von Zinnchlorid,

Wa.sscr, heisse Natronseifenlösung, Uebcrziehen mit

0»5proc. Paraflinlösang in Benzol.) — 59) Schaffer,
J., rSn OlasgefSss zur Verarbdtung umfangreicher auf-

geklebter Sehnittserien. Zeitsehr. f. wissensch. Micro-

scopie. Bd. XL H. 2. S. 150-1.58. Mit 3 Fig. —
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60) Schaudinn, F., Ein Micruaquarium, welches auch
war Panffineiabottunff ßkc Ueiae Objecto bentst werden
kann. Ebendaa. Bd. XL H. 8. S. 826—889. Wt
1 FTol/.schn. — 61) Si-hiefferdecknr, 1'.. Ein neiifs

Doppelniesser \i>n W. Walb in H.'iilelber^'. Kboudas.
Bd. XI. H. 1. A '). Mit 1 Holzschn. — 62)
tSchroeder, H. , Uersiullung exact4;r Jiicrometei>
schrauben. Zeitscbrift L Ins^menteninind«. 1(Ö8.
Bd. XIII. S. 217—229. — 68) Smith, T. F., On the
Ultimate Structure of the ValTC of Pleurosigma Angu-
l.il'im. Journ. of the R. Microscopical S iri. ty. I». 1.

p. Ul— 146. (Discussion: Nelson, Iiigp<?n, Com-
ber.) — 64) Spengel, W., Microtom vi.n .\. Becker
in Göttingen. Verhandl. d. deutsch, zool. ties. auf d.

4. Jahreiren. an Mflnchen. S. 92. — 65) Stein, Sta-
ni.slaus v., Intrabydraulischrr U thdriirk al.s eine neue
Forschungsmethode. Zt-ilschr. f. wissensrh. Microscopic.

Bd. XI. H. 3. .S. 321—S2G. .Mit 1 Hokschn. — 66)
Swift, A., Microtome. Journ. of the K. Miciwoopical
Society. P. 6. p. 767. — 67) Derselbe, New Hediap
nical .Stage. Ibidem, p. 768. — 68) Me.ssr.'s .T. Swift's

ncw Mechanical Stage. Ibidem. F. 4. p. 509. With
one üg. — f,9) Turner, E. Ilartley, Bakers VhAo-
graphic Micrnscope. Ibidem. F. 4. p. 517. With one
fig. — 70) Valcnta, E., Die Photographie in natür-

lioben Farben. 8. HaUe a. S. — 71) Vogel, H. W..
Handbuch der Iliotograpfaie. Tb. II. 8. Berlin. —
72; WiiV. 11 a. Son.^ Rarasden's .Scrrw Mii r.im>-fer made
uf .\luiii:!aum. Journ. of the R. MiiTnsn.pieal .Society.

P. 2. p L'Sß. • • 7.3) Welcker. II., Ein neuer
Schncideapparat, das Dichotom, nebst Bemerkungen
über das Microtom und »eine EinfGihning. Arch. f.

Anatomie. Anat. Abth. II. 1 u. 2. S. 81—87. Mit
1 Holzschn. — 74) Ziegler, E. H., Ein Compre.ssorium
mit Durchströmung. Zoolog, Anzeiger. Jahrg. .WH.
No. 4.'>6. i5. 330—332. Mit 1 Holzschn. — 75) Der-
selbe, Noch einmal das Durch.strümungsrompressorium.

Ebendas. No. 464. S. 471-472. — 76) Zotb, Ü..

«iofMber De^ladultw. ZeiMur. t wtaMoseli.

IfieioMOitie. Bd. XL H. 8. & 149. MH 1 Holssoho.

Smith (63) eiSrtert das tiekannie Probeobjeet:
Pleurosigma angulatum. Die Schale besteht am eioMr

äiissen ri und einer inneren Platte; die letztere zeigt

pbotograpbisch dunkle Sechsecke, deren Uieuzen durch

ruDdlicbe Kiewl-Interoostalen Ontercostala) Tsrinmden

sind. Mit dem Micro.scop kann man sie nicht sehen,

aber sich dies nach S, bei stundenlangem Betrachten

allenfalls einbilden. Uebrigens beträgt der Durchmesser

der Ibtenottalai nach Nelson betrSehtlidi weniger

als 0,00014 mm, und zunächst wäre an ein secundäres

SpectnuQ zu denken. In TrockcnpräiMuraten sind sie

am besten sichtbar, die Ureilieb Peucbtigkeit aniniielien

lieben. Nach Allem wird die optische ErsdMiirailg

mit der Theorie wohl noob in UebeninstimmuBg xn

bringen sein.

Watson (72) eonstruirte ans Alnmininm ein

Oeularschraubenmicrometer und eine Camera lucida.

DaUiuger (11) demonstrirte ein drcifüssigcs

Mieroscopstativ, das eigentlich 4 Füsj>e hat. Der hin-

tere, dm AibeitBndeo sogekdurte Fase ist nämlieli

paarig und mittelst einer Feder oin^ol- i kt, die nsdi

Miellaars Meinung bald lose werden dürfte.

Gifford (18a) benatste Malaohitgrün (Bena-Alde-

bydgrün), um monochromatische Beleuobtang
am Microscop für microphotographi.schf Zwi i kf» zu er-

halten. Eine Lösung in Gljcehn oder Coliodium u. s. w.

«wischen zwei Deckgläser eingesoblossen und in dem

CondeneOT statt eines Diaphragma angebfidit, Ifieoht

die Strahlen zwischen E und F aus.

Lüpkc <^41) ciiipfiehlt ein billiges Microtom, es

liefert Sehen.schnitt«, die nicht dünner als 0,012 mm
sind!

c) Untersuchuiigsverfaliri'ti. Hurten, Fwben,
Kinlictton II. .s. w.

1) .\eijuisto, V., Una nuova tecnica per la con-

servaziüie degli elemcnti del sangue e snlla molttplioa«

sione delle piastrine. Moniten «Kdioileo italiaiM».

Anno Y. No. 4. p. 7S. — 9) Derselbe, Rieerobe
sulla tecnica c sulla istogenesi del sangue. Giomale
dclla •srtei<ta naturale ed cconomicale. Vol. XXI.
Anno. 12 pp. Con tav. — 3) Derselbe, Daivselbe.

Riforma med. Anno X. No. 176. 177. — 4) Alexis,
A. J., Suggestions in mterosoopical technique. Journal
of the New York microscopical Society. 1893. p. 28
-43. — 5) Andriezen, W. Lloyd, Modilication of

(ii'lgi s Method for Study of liuman Braiu. British

Med. JournaL No. 1739. p. 309. (Couiplicirl« Modi-
lication der Golgi'schen Metbode für da.s menschliobe
üohim; wesentliiä seheint die Aufbewahrung im Dun-
keln ni sein.) — 6) Derselbe, On an STstem of fibn-
crll. surrMiuidiiig the blood-vessels of the BrainofMan
arnl M.iiiiinais und it-> Phy^iological Significations. In-
tertiatiiitiale Mi'iiat.ssclir. f. An.ü. u. Phvsiol. Bd. X.

H. 11. S. 532—540. Mit 1 Taf. (Bericht f. 1893.
S. 81.) — 7) Asonlay, L., Proced«: rapide de montage
des coupes par la mcthode de GolgL Bulletin de la
socii'tdianatomiquc de Paris. Ann^ LXIX. T. VIII. p. 297
—298. — S) Derselbe, Methode de coloration de
Weigert rapide et transparente. Ibidem. No. 10.

p. 862—8G3. — 9) Derselbe, Nouvelle mcthode de
eoloration de la sulwt&nce nenwnse. Ibidem. T. YUI.
F. 19. p. 676. ^ 10) Derselbe, Coloration de la
myeline des tisstis nerveux et de la graissc par Tacido
osmique et de tanin ou ses analogucs. Auat. Anz.
Bd. X. No. 1. S. 25 28. - 11) Derselbe, Das-
selbe. C(jmptes rendus de la soc. de biol. S. X. T. L
No. 24. p. r.29-631. — 19) Derselbe, R^ponse k
robeenration de M. Henneguy relative an noirdssement
et la consenration sous lamelles des coupes par les
methodcs de (i nlgi ä l'argent et au sublime. Ibidem.
No. U^ p. 41!). — 18) Derselbe. Lc vanadate d'am-
moniaque cii histologie. Ibidem. No. 24. p. 631

—

682. — 14) Derselbe, Möcanisme des impregnatioiis
mitalliques dans la mcthode de Golgl M^ttiode de
Golgi sur r,n\pi s. Ibidem. \o. 34. p. 88*1 S41. -

15) Behrens, IL, A manual of nücroeheniic;»! aii.ily.si.s.

With an ihtroduet'iry chapter by .1. \V. .ludd. S.

London. 2G4 pp. \ViUi 84 cut«. 1(>) Benda, C,
Rosiu's neue F;irbungsmethode des NerrensysteoiB.

Aiehiv L Psychiatrie. Bd. XXVI. H. 3. S. 91«-918. —
17) Bnneke, n.. Sammlang microscopischer Präparate.

Biokgisdies Centraiblatt. Bd. XIV. No. 19. J^. 718
—720. — 18) Berkley. H. J., Modificalion of liolßi

Silver Stain. John Hopkins' Hospital Reports. Vol. IV.

6 216—219. — 19) Blum, F., lonnalaldehrd.
8neh«ner med. Woehensebr. No. 94. 16 8s. — 90)

Derselbe, Weitere Mittheilungen über das Formal.
Phartnaceutisehe Zeitung. No. 28. 2 Ss. — 21)
Biihm. .\. «t A. Oppel, Manuel de technique micro-
scopique. 8. Paris. 246 pp. Avec fig. — 22) Bur-
chardt, E., Ueber Kemlarbung mit Tballinbraun.
Ueber Chinoiinwaasnr. CmtnlbL IQr aUgemeio« Patho-
logie und path. Anatomie. Bd. Y. No. 16. S. 706—
TOS. — 2H) Caraizi. D., Tecnica di anatomia micro-
-sc'ipica. 8. Milano. XI c 211 pp. Con 5 incis. —
24) Derselbe, A new and easy method for blcaching
animals aad micraseopical seetions flxed with osmic
miitares. Zeologiseher Ans. Jtiug. XXJL No. 144.
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S. 185. — 25) Ceni, C, Di una modificazione al me-
tDdo d«Ua colorazione degli elementi nervosi col biclo-

nnv di mercurio. Riforma inedica. Anno X. No. 124.— 96) Clioqaet, J., Tnxti techiu<]\ic des prOparatiom

MMfOMopiqnw k rmag» du deotiste. & Paris. —
S7) Cbrittensen, W. E., Dr. WeiPa Hetbod of pre-

paring Tceth for microscopic Study. Dental Cosmos.

Vol. XXXVI. No. 4. p. 284-290. With 6 ligs. —
CKirk, L. Picrce, Somc observations ontheBcvan

Lewii metbod of prepanng brain tisaue for the micro-

Hope. American Joani. of insanity. p. SOS—806.

(Mierotomschaitte Tom gefrorenen Gehirn worden mit
0^25 proc. Ueberosmiamsäurc und Anilinschwan ting;irt.)

— 20 <'l.^rkc, C. H., Practical Mcthods in Microscopy.

8. Boston a. London. — 30) Coats, J., Note on a rapid

Method of hardening and prepariiig Tissues for micro-

MMic ExamiiMtioii. Joomal of PathoL aod BacteiioL
Ennborgfa aod Loadon. 1898—94. Toi. IL p. 498—495.

.^r Condorelli Mang^ri, A., Beasono esclusiva

della sostanza amiloide (iodo) e reuioni oommuni anche
alla sostanza colloide (colori di anilina). Atti doli' Accad.

Girenu di sdense natural! in Catania. Vol. VI. No. 17.

p. 8. — 88) Dansao, A. M., Neue Fixations- und
Färbemethode des Nenrengewebes. Centralbl. f. alle.

Pathülopc. Bd. 5. No. 2. S. 97. — 83) E. D. W.,
Nötes de technique. Bulletin de la soci<'-tt: Beige de

micp.M'opie. T. XX. No. 4. p. 127. No. 7 et 8.

p. 223. — 84) Boeleü, W. M., Formic—aldehyde as a
ruid haideauiK «Beot for animal tiasue. British no-
dinl Joonal. No. 1748. p. 1184. — 85) Ehrlieh,
P., Uober Nentralroth. Allg. medic. Centralzeitunp

Kol S. S. 20. — 36) Ehrmann, S., Die Weigerfsche
Fihrillfirbung><mcthode und das Studium de.s Oberhaut-

pifontea. Archiv für mieroscopische Anatomie.
M. XXXXin. H. 1. S. 79—95. — 87) Blsebnlg',
A. , Zur Technik der Colloidineinbettung. Zeitschr. f.

wissenschaftliche Microscopie. Bd. X. H. 4. S. 441
— 44«, Mit 1 HolMchn. — ÜS) Derselbe, Da.ssclbe.

Centralblatt Hir Bacteriologie. Bd. XVI. No. 8.

S. 140. — 39) Derselbe, Dasselbe. Fortschritte

d« Medisio. Bd. XII. No. 9. S. 881—382. —
40) Field, H. H. and Joannjr Martin, Contribntions

A la technique mi'roti tiKrjU' NouvcIIc m(5thodc d'in-

clusion miite .'i la cclloidine et ä le paraffme. Bull,

de la soc. zool. de France. T. XIX. No. 3. p. 48—54.
— 41) Dieselben, Mieiotechniache Mittheilongen.

ZeHiehr. f. vissensdi. IGerooeopie n. a. Bd. XL H.
1. S. 6—12 T'el-rr ein neues Paraffin-Celloidin-

Einbpttunp>v. rf.il; n ri l'eber die Entfernung des l'a-

raffin?! b<-ini in;br.\urh Jus S'chHI liliai.itn'.schen Aufklebe-

nrittcls. Uebcr Einbettung und Uricutiruug sehr kleiner

Objecte.) — 42) Friedländer, Microscopiacbc Technik.

5. AoA. Heranangeben von C J. Eberth. 8. Berlin.

SS8 Ss. — 48) Ftinck, F., Znr Ihrage der Reinigung

der DecMSser. Centralbl. f. Bacteriologie. Bd. XVI.

Nd. 8. &118. — 44) Fasari, R., Sulla impregna-

dene eromo-argentica delle fibre muscolari striate dei

wuBiniferi. Atti d. Acoademia delle scienze medicbe
e uteialL di Ferrara. Amio LXni. p. 17—19. —
4S) Daraolbe, .\ncnra sulla imprepnazione CTOmo-

arpieniiea della fibra musrolarw striata. Ibidem, p.
— 73. - 4ri; Der.sfilbe, Su alcune particolarit:i di

i-tnna e di rapporto delle cellule dcl te.ssuto conacttivo

interstiziale. fbidem. p. 65—67. — 47) Dersolbo,
Sor l'iaiprteiation ehromo-aigentiqtie des fibres moseu-
kires strieei des mammiferes. Archives italiennes de
Wologic. T. XXn. F. 1. p. 89-91. - 48) Der-
selbe, Encore sur Timpregnation chronio-argcntiquc de

la fibre musculairc striee. Archives italiennes de bio-

Iflgie. T. XXU. F. 1. p. 91—95. — 49) Goodall»
B., Tbc nieroscopieal EnadDatfau of tiio human Bndn.
Methods vith Appendix of Hefhods for thc Preparation

of the Brain for Museum Purposes. 8. London. 186

pp. — 50) Gruber, R., Zur SiIber-Imprä|^nation des

Conealgewebes. Aroh. f. Augenheilk. Bd. XXX. H. 1.

S. 27—29. — 51) Höver, H. jun.. üeber die An-
wendung des Formaldehyds in dir hislfln^'iselien Tech-
nik. Verband hingen der .Anatomischen Uesellschaft auf

der achten Versammlung in Strassburg i. E. S. 286
bis 288. — 52) Hache, £. de la. Sur une laque a
I*h^matox7line; son emploi en histoiogie. Compt. rend.

hebdomadaire.s de la soeiOtc de biologie de Paris. T. I.

No. 10. p. 2.53. Fortschr. d. Med. Bd. XII. No. 9.

S. 331. .')3: Derselbe, Dasselbe. Arch. de
mddic. experim. et path. 6. 1. T. VI. No. 8. p.
488—442. — 54) Harvay, J. J., Metbod for Mounting
Opaque Objects. Journal of the R. Hicroseopical So-

ciet>'. P. 5. p. 641—642. With one flg. — 55)
Hcnrof ay, J., Pp'''ipitatinn d.-s couleurs d'aniline d.ms
certaincs conditions de reactious histo-chimiejm s possi-

bilite des causes d'crreur. Compt. rend. de l,i .'<i>ei( le

de biologie. 1898. T. V. No. 28. p. 806—807. —
56} Hearson*9 Biologieal Gas Ineabator. Jonmal of the

R. Microscopical Society. P. 4. p. 511—514. "With

3 figs. — 57) Hearson's Patent Cool Biologieal Incu-

bator f"r Gdatin Culturcs. Ibidem, p. 514—516.

Wilb ohne fig. — da) Jclinek, 0., Eine Methode zur

leichten und schnellen Entfernung der Pierinsäure aus
den Geweben. Zeitschr. f. wissenaeh. Kicrosoopie. Bd.
XI. H. 2. S. 242—246. — 59) Kantorowicz, An-
wendung des Thionin. Centralbl. f. alldem. Pathologie.

Febr. — 60) Koncewicz, M. J., l'ebcr den gemein-
schaftlichen Gebrauch des Paraffins und Photoxylins in

der histologischen Technik. Arbeiten d. soologiaehflii

Laboratorium der K. ünfversHit Wanehau. Lief. VTL
No. ^. (Russisch.) (Vergl. Bericht für ISOß. S. 47.)— f>l) Lance, D., Note .sur une nouvelie m;tsse a in-

jection. Bulletin de la Societi linneennc de Normandie.
Vol. VIL P. l et 2. p. 10-15. — 62) Leber, T.,

Fonnal alt da Uttel zur Härtung und Coaseniraag
von Augenpräparaten. Klinische Monatsblätter f. Augen-
heilk. Jahrg. XXXII. S. 322. — 68) Derselbe, Här-
tung von .\ugen in Formal. .Mihirheri' r nu d. NV iirbensrh.

Jalirg. XXXXI. No. 30. Bü.'i fiOli. — t;4) I.eder-

mann, R., Die mieroscopische Technik im Dienste der

DarmatolMiie. Arehiv. f. DennatolQne. Bd. XXVIL
H. !. S. 78—84. — 85) Derselbe, Dasselbe. Allgera.

med. Central-Zcitg. .I.ahrg. LXIII. \o. r.lSbis

614. No. 53. S. 625—626. — 66) Leder mann, R.

und Hatkowski, Die mieroscopische Technik im Dienste

der Dermatologie. Ein Rückblick auf die letzten 10
Jahre. Ardriv f. Demat. o. BypiiiL Jahrg. XXVIL R.
3. p. 407—424. — 67) Dieselben, Da.sselbc. Ebenda-
selbst. Bd. XXVin. H. 1. S. 1.S3-144. Bd. XXVIU.
IL 2—3. S. 3.J3-3&6. fiS) LendenfeM, H., Be-

merkungen über Tiiictimisinittel für .Spoiigii^n. Zeitsch.

f. wi.ssensch. Mieroscopie u. s. w. Bd. .XL IL I. S.

22—25. — 69) Lena, W., Bemerkungen äb«r die

Aufhellung und €ber ein neues mierosooptsebes Auf-

hellungsmittcl. Ebendasell st. IL 1. S. 16 — 21. -

70) Linsbaucr, L., Einige Versuche über die conser-

virende Wirkung von Fonnol. .'^itzungs-Ber. der Zool.*

Botan. GeseUsehaft in Wien. Bd. XXXXIV. 8 Ss. —
71) LoTO, E. 6., Notas on -Hie Staraiog of Cellulose.

Joum. of thc Microscopical Society in New York. Vol.

X. No. 3. p. 70—76. — 72 Lüpke. Die mierosco-

pische Technik und das .Mierotom des Praetikers. Berl.

thi<'riin!tl. Wochenschr. 1893. No. 42. p. 514. —
73) Maggi, L., Coloranti e Protisti. Bolletino seient.

Anno XVL No.2. p. 55-61. — 74) Marchesini, R.,

Indiriszo alla tecnica microscopica. 8. Roma. 80 pp. —
75) Meyer, .\., How can we prcpan- neurological Ma-
terial trt the best Advnntage ? .Inurn. of ner\'. and nient.

Disea - Vol. XXI. p. 277- 291. - 76) Midlle-
maas, Proceodings of uie Soottisb Microaeopieal Society.

1892/98. p. 86—iS. — 77) Nikiforoff, K., Nochmals
über die .\nwendnng der acidophilen Mischung nach

Ehrlich. Zeitschr. f. wissensch. .Mikmsknpie. Bd. XL
IL 2. S. 246—248. — 78) Oliver. C A.. An improved

Cell of Glass and C«llnloid for thc Prescrvation and
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Elllibition ofMicroscope Kyc Specimens. Int- rnat. med.

Mans. 1894-181)5. Philadelphia. Vol. III. p. 15-17.— 79) Patten, W., Mounting Small Object« in Cells.

.\merican Naturalist. Vol. XXVIII. p. 3G0—362. -

80) Derselbe, Ürienting small objects for sectioning

and fixing them, when mouiite<l in cvWs. Zeitschr. für

viasensob. Microscopie. Bd. XJL H. 1. S. 18—15. —
81) Pellisai, 6. B., Modifleazioni di metodi di Oolgi

per lo sludio della piiaina midollare doHf (ibrc nervöse

pcrifiTiche. (Horn. dfllaR. acad. di med. di Turinn. Anno
LVII. No. 2. p. ISS -144. — 82) Dcr-elbo. .Modi-

licazioiiü al metodo di Golgi etc. Ann. di freniatr.

1898—94. Aano IV. p. 234 240. - 88) Pianosc,
G., Di un nmvo metodo di ooloraxion« doppia par teaauti

eon 0 senza mieroorganismi Riforma meofea. Anno IX.
Vol. ir. p. - A4) Piffard, H. 0,, Monobromidc
of Naphthalitio. Jouru. of the Microscop. .Society. P. 2.

p. 286-287. — 85) Pokrowski, M.. lieber die Fär-

bung der elaatisehen LiingenÜBaem. Med. Übiunrenik.

No. Xm. (Rwniicii.) — 86) Rabl, C, Einiges Qber
Methoden. Zeitschr. f. wi.ssensch. Microscopie. Bd. XI.

H. 2. 164—172. (Namentlich einbrvolo^sch.) —
87) Rabi, H., I'rl.rr (/. -.rliiclit. t,' Ni. 'ieochläge bei

Behandlung di rtic w- be mit Ar^entum nitricuni. .Sitzungs-

ber. d. k. Acad. d. Wiss. zu Wien. Math.-natunr. Cl.

Bd. CIL AbÜk III. II. 6. S. 842—858. Mit 1 Taf. —
88) Bacoritaa, E. ß., Sur une nouvelle m^thode de
coloration elertive 'Ir-s glandcs hyporl' rmi'ni-'s. .\rch.

de Zoologie expt'Tiraeiit.ilc et generale. T. II. No. 3.

p. VUI.—X. — 89) Uaw itz, C, Benierkunijen zur histo-

logischen Färbetechnik. Sitzungsbericht der Gesellsch.

NaturftHTSobender Freunde in Berlin. No. VII. S. 174
bis 175. — 90) Reimar, M., Ueber das Pormol als

Conservirungsmittel. Fortschritte d. Mcdicin. Bd. XII.

No. 20. - 91) Reinbach. G.. Ehrlichs Dreifarben-

methode. Archiv f. klin. Chir. Bd. XLVI. p. 486 bis

h62. Mit 1 Taf. — 92) Rosin, C, Demonstration einer

neuen Färbungsmetbode des Nervensystems nebst Be>
merkungen über Oaogliensellen und Oliasellen. Areb.

f. Psychiatrie. Bd. XXVI. H. 3. S. 907- 914. (Dis-

cussion: Bcnda, Kronthal.) — 9.3) Derselbe, Knt-

Mgnung auf NissTs Bemerkungen: lieber Hosin's neue

Fbbcmethödc des gcsammtcn Nervensystems und dessen

Bemerkungen über Ganglienzellen. Neurolog. Centralbl.

No. 6. S. 210—214. — 94} Budaa, G., Lepkovski's

Metbode die Zahngewebe su untersnehen und ihre Re-

sultate. Au.s drni Ungar, von E. Nerv. Odontoscop.

a.Evsol. Füzet3~4. p. 92—105. — 95) Ruffini, A.,

Un metodo üwila per wXbnun in serie le spzioni in

ceUoidina e sopra anm modiiamon« al metodo di

Weigert. Honit tool. Hai. AonoY. No.8e7. p. 125
bis m. Con 3 fig. — 96) Schaffer, J., Methods for

the histological examiuation of os.s< <ius tissue. .lourn.

of the R. Microscopical .'^i « i. ty. P. 1. p. l.'iO. —
97) Schawlowsky, N.J., Eine Methode, mioro.scopische

Präparate dreifach zu färben. Arbeiten der 5. Vers,

der Pirogov'scben Gesellsch. mss. Aerzte. (Kussisch.) —
98) Derselbe, üeber die härtende und conservirende

Wirkung des l'ormaldcliyd. Ebendaselbst. (Russisch.

—

99) Schoebel, E., Vorschlüge zu einer rationellen

Signirung von Präparaten und Reageutien, Zeitschr. f.

vissenscb. Microscopie. Bd. XL U. 8. S. 881—840.
Mit 1 Holsadm. — 100) S^gall, B., Demoostrating
intercalarj- rings of nerve-fibres. Journ. of the R. Mi-

croscopical Societv. P. 1. p. 133. Journ. de Tanat.

1893. T. XXIX." p. ."j8(!. - lOn Selinei<, 0.. Ver-

weiKlunp des Stahililes zum Aufkleben von CcUoidin-

pr.iparaicii. Zeil.sehr. f. vi&sensch. Microscopie. Bd. XI.

iL 2. & 287—242. — 102) Solger, B., B oong»la-

mento eome meno ansrfdlarto neu* esame nieroseopioo

dellc glandolc salivari. Bull, della R. .^ccidcmia Mcdica
di Roma. Anno XXI. F. 1. p. 1—11. Con una tav.

—

103) St aderin i, R., Sur unc muthode pour fixer en

scvie et pour colorer des coupes eo oelloidine. Areb.
itatdebwl. YoLXXL F.«. p.848. — 10l)Strauii,

A., Die Färbung der Hautnerven mit Palladiumchlorür.

Monatsbefte f. pract Dermatologift. Bd. XVIL U. 4.

S. 16S. — 105) Strong, 0. S., On Lithium biebromAt«
as a k.irrl.uin^' iv.ipml for the Golgi method. NowYork
Acadeniy of ."^cienre.s. Biolog. Section. 14tl» May. —
106) Lnna, P. G., Ueber die Reifung unserer Farb-

stoffe. Monatshefte f. praot Dermat Bd.XVIU. No.5.
S. SSO. — 107) Derselbe, Ueber Protoplasmafiu'bnng
nelv-t Bemerkungen über die Bindcgcwebszellen der
Cutis. Ll.eiiriaji. Nc S. 225-237. -- 108) Walsem,
(i. C. van. B' iti.ig zur Technik de^ Soluieidens un<l

weitereu Behandlung der Paraflinschniftbiinder. Zcit-schr.

f. wissensch. Microscopie. Bd. XL II. 2. S. 207—237.
Mit 4 Boiascba. — 109) Woodwoxtb» W. Mc M., A
method for orienting small objects för tte Musenm of
comparative Zöol.>g}-. 1S93. Vol. XXV. No. 3. p. 4.')—47.
— 110)Zacharias, 0., Neuer Fiirbeproccss. Forschungs-
berichte der biolog. Station in Plön. P. 2. (Alkohol,

essigsaures Carmin und 2—8 Stunden langAmmonium-
diSDOiTdcntrat.)— III) Zenker, K.,CliroiBl»lisabUmat-

Bsessig als Fixirungsmitfel u. s. v. Münchener med.
Wocbcnschr. No. 27. S. 5?,3-.j34. - 112' Der-selbe,
Dasselbe. Fort-schritte der Med. Rd. XII. No. l'.t. S 740
bis 741. — 113) Zettnow, Reinigung von Object- und
Deckglä.sem. Centralbl. f. Bacteriolog. u. s. w. Bd. XV.
p.555- 556.— 1 14} Z ieg 1 e r , £. H.^ Ein Compressorittin
mit DnrcbströmuDg. Zoolog. Aas. Jabnr. XYlL Nö. 457.
a 846-847. Mit 2 Fig.

Von neuen Farbstoffen li«gt nur venig vor,

zahlreich sind dageir.'n ^T^'sscro oder geringere Modifi-

cationcn alt bewährter linctionsmethoden. Von ersterea

ist zu erwXhnen, dass Ehrlieh (85) Neutralroth in

Lösungen von 1 : lO(XK)—100000 empfiehlt zum Farben

lebender Gewebe z. B. von ganzen Kaulquappen.

Midi lemas (76) fällt die concentrirte wässerige

LSsang tod Anilinsehvars mit absolutem AleoboU

nitrirt, lost das Pulver in Wasser und färbt damit

Schnitte frischer Gebimsubstanz, die in dunkelrother

eiskalter LSaiug toh KaliumpermangaiiKt flottirten.

Brecbungsunterscbiede im Gegensatz zur Tin-

girung, will Lenz (69) benutzen, er empfiehlt Chloral-

hydrat (welches bereits 1884 vom Ref. angewendet

irarde), wegen seines Breebungsbidez (D « 1, 497S)

zum Aufhellen, in GOproc. wässeriger Lösung.

.\hdriezen's (5) sehr complicirte Modification der

Golgi'schen Methode zur Grosshimuntersuchuug ist (in

No. 8) aosfahriieb mitgetbeilt, veshalb «of das Original

verwiesen wird. Dasselbe gilt für Zenker (III), der

auf eine früher (Virchow^s Archiv. Bd. 185} von ihm

angepriesene MisdiaDg surBekkommt, veldie tot dm
Osmiumgemischen wenigstens den Vorzug der Billigkdt

hat. Eine Liste ihrer Voraflge ist von Z. aufigeatellt

worden.

Caraisi (84) bleioht Ueberoamiumiinre-
Präparate mittelst Natriumsuperoxyd (Naj 0,). In

ein Probirgläschen mit lOproc. wässeriger W( in.säure

oder Essigsäure schüttet man etwas pulverfurmiges Na-

triumsuperoayd, nnd langsam auf die Obeifläehe 70pne.

Alcohol und legt die in Mrohd aufbewahrten Schnitte

hinein, die von aufsteigenden Sauerstoffbläschen dann

gebleicht werden.

Raffini (95) schlägt eine fernere Modifieation der

Weigcrt'schcn durch Brazzi>!a (Archivio perl, malatt.

nerv. 1891. T. V.) modificirten Methode vor. Das Wesent-

liche ist die Anwendting des Themneitaten resp. einer
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cüasUxitea Temperatur voo 85^ C, ciue Stunde laug,

ipiter 40*, um gute Virinmfen n ecfaalten.

De 1» Hache (SS) iteUt einen in Pttlverferm aulsu-

bevahiendeD H äm a t o x yHd 1«ek folgendcrmaaseD dur:

Aamoniakalaun 20 g
Desfillirtes Wasser 800 ,
Knstalli>irtcH IlämatoqrliD 4 „

Destillirtts Wasser 500 ,

Beide Lösungen «erdeu gemiscbt, mit heiss eon*

eentrirter Lösung von Natrinnbiearbonat geRUt, aus*

gevaseheo, bei Zimm» rtempenitur f^ftrooktn l. Dieser

Wedsadilagiat löslich in verdünnten bauren und Alaun-

lalaen, nnKelkib in Wasser oder Aloohol, .uDd giebt

eine Kenfirbungen. Kine Iproc. wieserige LSsong

bilt »ich abt-r kaum < iiii^'i' Monate.

Acquisto (1) erklärt die Blutplättchen für

»clbständige Elemente, die sich caiyomitotuch vermeh-

len. Ga WBOgUcbes Cooaenriningsmittel bestoht au^

1 Th. O.Sproc. Chromsäurelösung, I Th. Pirrinscliwefcl-

inre, l Th. 1 proc. äubUmatlüsung und 1 Tb. einer

Mischung von 33 pCt Aeidum aeeticum glaeiale mit

67 pCt. absolutem Alcobol. Man filtrirt und fügt 8 Th.

destillirtes Wasser hinzu, aber je nach der Speeles und

dem einzelnen Falle muss durch Versuche der richtige

TerdSnnuiigsgTad erst emittelt Verden« Die Blüt-

plättrh^ri in hämatopoetiscben Organen, irie letztere

ttlhbU finden sich nur bei solchen Tbieren, die keine

Kerne in ihren rotben Blutkörperchen besitsen.

Nach dem Firben kommt das Einbetten and

.V-hneiden. Hierbei schlägt Zettni'W (113) fineii liüchst

umständlichen Weg ein, um gebrauchte Übject- oder

Deckgjiser in reinqten. Nnmlieh Erhitsung Uber Bun-

sca'aefaem Brenner, A leuhol, rothes Kaliumcbromat mit

>iarker Schwefelsäure, Wasser, erwärmte I.ösunp vmi

eaustiscbem l^atron, Alcohol. Nach Ansicht des Kef.

ist abaoloter Alodbel vollkommen aunreiehend.

Fl sehn ig (8!)) findet, dass die schlechten Resul-

tate fl-r C<* 1 1 cid i u e i nbe tt ung besonders vnti V- r-

veoduDg nicht absolut wasserfreien Alcohols abliangeu.

Sscgfiltig getraeknete StOeke flbedeekt man eben mit

absolutem Alcohol, üLsst qiiclb n und setzt cbeiiso\-iel

Aetber, vie früher Alcohol, hüizu. Mau prüft letzteren

dureb Zusetzen einiger Tropfen zu mehreren Cubikcenti-

Jjlaiy irorin das Wasser eine milchige Trübung

rorruft. Man löst binnen 24 .'^tnmlen in wasserfrei

befondeuem Alcohol eine Quantität Celloidmwürfel, die

daroa eben bedeekt «ird, aa( aetit ebensoviel Aetber

ru und schüttelt; die Flasche bleibt luftdicht Ter-

»«blossen. Die Objccte kommen dann S -8 Tage in

dännflüuiige Celloidinlösuug, dann in eine Glasschalc

mit diekiaaaiger LSaong, die dnieh eine GlaspUtte ver^

Kblpewn wird, Luftblasen entfernt man nach 24 Stun-

den mit der Nadel. Wenn nach mebreren Tagen das

Celloidin nicht mehr am Finger klebt, kommt die Schale

ia OSpne. AleeboL

Zahlreiche complicirtc neue Fiirbungsmethodeii,

«eiche Unna angegeben bat, sind ihren Titeln nach

in spiteieo Absebnitten untersabringen geweeen.

Pield u. Martin (41) verzichten darauf, miero-
»copische I'araffi nsehnitte festkleben zu wollen;

Jalir**b«rtckt dtr (cuuBuiieu llmlUtu. IS94. Bd. i.

sie lassen sie einfach lesttrockueu und culferuen da-s

ParalBn doreb Chloroform.

Die Theorie der Tinetionsmethoden ist, so-

weit CS sieb um Silber handelt, wesentlich gefi'rdi rt

durch eine Untersuchung von Uabl (87). Er erklart

die gesebicbteten Sllberniedersehlige, welebeQner-

stri'ifungen an Nervenfasern hervorbringt n, daraus, dass

zunächst eine silberfreie Salzlösung schichtweise vor-

dringt. Diese verändert das Eiweiss der Gewebe so,

daas kein Klberalbttminat entstebt, aus dem naebher

unter Lirhteinwirkmig ein (Hydationsproduct dos Sil-

bers (Silbcroxydulalbuminat, Hef. 1876) al& schwarzer

Komdienniederschlag auftritt

Methoden, um S<'r^>'nsebnitte aaf dem ObjL'i'ttra),'er

für nachfolg' lide I'iir!ninf,'eti zu fixin-n, sind mehrere

empfohlen und bekannt ist auch, dass einzelne Schnitte

nur tu bSufig sich dennoch ablSsen. Rabl (86) ver-

wendet zum Au fkkben der Schnitte eine Mi, I mig
von ;5 Tb. Nelkenöl, d.us niogliehst hell sein und \'ir-

her wenig dem Liebt ausgesetzt gewesen sein soll, aui

3 Tb. Collodium. Nor muss die Loeong IHeeh bereitet

werden; sie darf höchstens -1—.') Tage alt werden.

Zur Silberimprägnatioo des Comealgcwebes

benotste Grub er (5U) -r Chlorvasserstolbiure bia

zur Trübung der Kroscheornea, Lapisstift, Sonnenlicht

2-t- 48 .''^Uiijdeti laii}^. Hierdurch werden die so instruc-

tiren positiven Bilder der llornhautkürperchen er-

halten.

Einen Versueli m! microchemiseher Basis den

Versehiedenhi'ilrii d< r (ianglienzellen näher zu treten,

hat Kösiu (U'.') gemacht. Er tiieilt die üanglien-

sellen In basophile nnd nicht-basophile ein; es

giebt auch chromatophile, in denen riie basophilen und

acidopbilen Substanzen sehr innig gemiscbt sind. Gegen

mne Biutbeilung der Ganglienzellen nadi iber Grösse

läset sich sagen, dass alle mogliehen Uebergänge vor-

kommen. Die eigenthiimliehen in geehromtem (d. h. mit

Kaliumbicbromat behandeltem) Kückenmark auftretenden

randlidien himatoxylinopbilen KSiper will R. nicht mit

Nissl für Myelintropfen erklart wissen, ihre Bedeutung

sei nodi tu ermitteln.

[Ret/.ius, Gustaf, Vorzeigung verschiedener Or-

gane, in Formalin gehärtet. Svenska iäkaresäUskapets

rörbandlingar Tor den 24. April, p. 156—158^

Es waren Augen von Kälbern, Schweinen und
Hunden, Lungen, Herz und Leber von Katzen sowie

Mensehengehime. Schon nach einigen wenigen Tagen
Beli.-itidhjiii,,' mit 0,.") pror. Formalinlösung liessen die

,\ugen sich sehnei<leu ohne Verschiebung der Linse aus

ihrer Lage, woneben der (Haskörper seine Durchsichtig-

keit beibehielt. Gehirne werden in einer Formalialöauag

von derselben StSrke aufgehängt. Nach 34 Stunden
wird diese geweehselt. Nach 7—10 Tagen s<-lieint die

Härtung füglieh beendigt werden zu nnissi n. Keine

bisher gekannte Härlungsnietiiofle gestatt<t s.» wie

diese eine Untersuchung der Tiefwindungen und beson-

ders der Insnla Reilii. Vutbmasslich kann ein Zusata

von Borsäure die Sehimmelbildung nach di r Uebertra-

guug des Gehirnes in Wasser verhindern. .Auf all«' Fälle

verdient diese Härtunestni iliode grosse .\nw< ndiiti^' für

das Studium von <ien Windungen des lielariies und der

übrigen morphologiseheii Verhältnisse. Die Kosten sind

äusserst gering. R. bebt besonders hervor, dass durch
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die FumalinhärtuDg die Form und da.>. Volumen des

Gehirnes beibehalten «erden, während die Consistens

weich elastisch wird, sowie dnss die Formalinmethodc
.Wich wohl für manche uijJ'Ti- "ruTi- uri-igm-i ist^

bcsouders wenn es macrosci pi^clio I nlersuciiuiigtii und
Mooinpripante gilt.

A. Fr. Eklui (Stockholm).]

III. EleMeaUre ficwebAbetUidüieil«, teilen,

1) Anders, J., Beobachtungen Aber Entstehtiog
von wandernden Zellen in der Qoerlebcnden geüttten
Hornhaut de-, Frosches. Inauf^.-Diss. 8. Greifswald.

45 Ss. 2; A1>y, V. Ü., K.iryukinrbis iu Emltryi s .ij

Domcstio f'.it AiiR-ricau Montiilv Microscopical Journ.

Vol. XIV No 11 p. 812-315. - 8) Bard, L., La
spieilite celtulaire et ms priocipalea oona^qoenees. So-

maine m^d. de Paru. Ano^e XIV. p. 118—-130. —
4) Barfurth. D., .Sind die Extrcniit.iti ti rlcr Frische
regenerationslähig? Archiv f. Eiitwicki lun^^MULi li. ihr

Organismrii. B.i. I. H. 1. S. 117-lJ:i. Mit 1 Taf.

— 5) Dersclb*', Die experimentelle Regeneration über-

schiissii^'er tiliedni;i.ssentheile (Polydactviie) bei den Am-
phibien. Ebendas. Bd. I. H. 1. S. 91— 116. Mit
1 Taf. — 6) Bark er, L. F., On thc Prcscncc of Iron

in th< (iranulis of the Kosinnphile-Lnucoi ytrs, .lohn

Uopkins' Hospital Reports. Vol. V. No. 4'i. p. 93. —
7)Beacück, D. V., Heredity and Knvironnement bc-

ginniog vitb tbe primordial Cell. Dentological Journ.
of Toronto. Vol. VI, p. 199—211. — 8) Becqnerel,
H. et Ch. Brongniart. In nintiire verte chez les

l'hvUies. Ur(hopt('r>'s de la faiiullc de.s Phasmides.
Compt. rendus. T. CXVIII. No. 24. p. 1299—1303.
Revue scientifuiue. T. II. N«. 1. p. 23—24. — 9)

Bergli. R. S., Vorlesungen über die Zelle und die

einlachen Gewebe des thierischen Kürpers. Mit tech-

nisdier Anleitung m einfachen histologischen l'nter-

suehungen. 8. Wiesbaden. .X u. 2(;2 .^s. Mif l.'iS Fig.

— 10) Bi/,zii/,rro, Accrescimento e rigeneraaioiie

neir c.rg;wiismi>. Ardiivio med. Vol. XVlll. F. 8.

p. 245—287. — 11 Derselbe, Accroiasement et rige-
nemtion dans Vorganisme. Arehivee ital. de biologie.

T F. 1. p. 9.'?-129. - 12) Derselbe, Waehs-
llium und Regener.nioii im Urgauismus. Vortrag, geh.

in der 8. allg. Sitzung des XI. intcniat. med. Congr.

ZU Bom. Wiener med. Wocb. Jahrg. XXXXIV. No. If..

S. 697—699. No. 17. S. 744 747. 13) Bloch

-

mann. F., lieber die Kemtbeilung bei Euglena. Biol.

Centralbl. Bd. XIV. No. 5. S. 194—197.- — 14)

Botkin, K., Ueber die Lö-sliehkeit dtr weissen Blut-

körperchen in Peptunh.sungen. Virchow's .\rcli. Bd.
t XXXVII. H. 3. S. 47G-48.V - 15; Biitsehli, 0.,

lovestigations on Microscopic Fornis aud on Protoplasm.
Trnnslated hy A. Minchin. 8. London. 886 pp. —
Ifi) Derselbe. Vorläufiger Bericht über fortgesetzte

l nter.->Ui huii>;en an Gerinnungsschaumen
, Spliilrocry-

.slallen und die Structur von Cellulosc- und Chiliii-

membrancn. 8. Heidelberg. G3 Ss. Mit 3 Taf. —
1*0 Buscalioni, L., (Vmtribuzione :il]<< studio dclla

membraoacellulare. IV. Malphighia. Vol. ul p.8—18.

Con nna tav. — 18) Cavaszani, K., Uebcr die Ver-
änderungen d''r Lelierz''llen während der Hei/tiüg d'-r

Plexus coeliacu.s. Pflüger s Arch. Bd. LVII. H, 3 u. 4.

J^. 181— 189. Mit l Taf. — 19) Celli, A. e R. Fiocca,
Contributo all» conoscenia sulla vita delle Amebe. Ri<

forma med. Anno X. No. 68. — 80) Cbarrin, A.,

Celltde pure et cellule microbiennc. Revue g<&D*:ralc

des seiences. Anno IV. No. 1. p. 4— 12. — 21)

Chi 1 1 f u <i < Ii , !{. n., Somc recent ehemico-physiologieal

Diacoveries regarding the Cell. Amer. Naturalist. V.il.

XXVm. No. 326. p. 97-118. — 22) Derselbe,
Neuen physiologisch-cheiaiache UoiemicbungcD über
die Zelle. Biol. Ceotialbl Bd. XIV. No. 9. S. 820

bis 887. No. 10. .S. 375-884. — 28) Cohn, M., Der
aagenblick liehe Stand der Pignientfrage. Eine kritische

Uebersicht, Mona1-sh. f pract. Dermatolog. Bd. XVin.
No. 8. S. 353 3r,7. - 24,- Dan i I. wsk> , M. A.,

La substaiiee l'otidamentate du protopla^ma. Comptes
rendus dans le si'ance du cougres internal, de tn- d. ä

Rome en 1894. Revue aeientifiqae. T. II. No. 19.

p. 588-592. No. 20. p. 619—622. — 25) Derselbe,
Die Fiiiul imentaNubstanz des Protoplasmas und ihre

Veränderungrn «lureli das Leben. Wiener med. Presse.

Jahrg. XX \V. No. 20. 7f..') 7f),s. — 26} Der-
-solbc, .\u Address on thc Ground-Substance of Proto-

plasm etc. Brit. med. Journ. No. 1738. p. 853. —
27) Demoor, J., Contribution .a l'etude de la phy.sio-

logic de la cellule, ind> |iendancc fonctionelle du proto-

plasme et du noyau. Areh. de biol. T. XIII. F. 2.

p. 163 -244. Avee 2 pl. — 28) Derselbe, Contri-

bution ä la ]>liysiologie de hl Odlule. Individualitc

IbnctioneUe du protoplasma et du noyau. Bull, de la

soe. beige de mierose. Annfe XX. No. 1—8. p. 86—40.
2'.t) Drüner. L.. Beiträge zur Kenntniss der K'^rn-

und Zelb ndcgi-neratii'ii und ihrer rn>aehe. 8. Jena.

Mit 3 Taf 301 D. rselbe, Zur Morphologie der
Ceutralspiudel. Jcnaische Zeitschr. i. Naturwissensch.

Bd. XXVIIl. .S. 469-474. - 31) Derselbe, Studien
über den Mechanismus der Zelltheilung. Ebendas.
Bd. XXIX. n. 2. .S. 271-344. Mit 5 Taf. — 82)
Kismoiid, 1. Kinige Beitrüge zur Kenntniss der .\tlrac-

tionssphären und der Centrosonien. Anat. Anz. Bd. X.
H. 7. 22;» 2:vx Mit 6 Fig. H. 8. S. 262-272.
Mit 6 Fig. — 33) Eismond, 0. P., Ein Beitrag cur
Lehre vom CentralkSiper der Kelle. Aibeften aas dem
zoolom. Laborat. der Univ. Warschau ISO.'i No 9.

35 .S. (Russi.sch.) — 34) Fischer, A.. Zur Kritik

der Fixirungsmethoden un<l der Granula. Anat. Anz.
Bd. IX. No. 22. S. 678 -680. — 85) Fo.i, P., SuUa
proliferazione eellularc. Monitore xoologico italiano.

Anno V. No. 8. p. 183—184. — 86) Derselbe,
Da.s.selbe. Gazetta med. di Torino. Anno LXV. No. 26.

|). .')01 .')()2. 37) Derselbe, Dasselbe. Giomale
della K. Aceadomia di merl. di Torino. Anno LVII.

No. 6—8. p. 887—888. — 38) Freukel, M., La para-

nuol4ine. Monitore zool. ital. Anno V. No. 4. p. 8ö.— 89) Derselbe, La parannelA'ne. Gompt. rend. de la
sect. anat. du XI. congres internal, des seiences m>'d.

ä Hume. Arch. it il. de biol. T. XXI. F. 2. p. VIII.
— 40 Fr H h iiia !i II . J.. I'lIilt das Lrberadciiom mit
Bemerkungen über Tliiiiungsvorgänge an den Zellen.

Inaug.-Diss. 4. Königsberg i. Pr. 30 Ss. Mit 1 Taf.
— 41) lialeotti, Biceiebe sulla oolorabiliti delle
cellule virenti. Zeitsebr. f. Trisnenscb. Mterosc. Bd. XI.
n. 2. S. 172 207. 42;: Derselb--. .-'ull'i i-r-s-nza

del eenlrosonia in'lle cellule «Ii t< ssuli umani patologici.

Monilore zool. ital. Anno V. No. 6 e 7. p. 188—140.
— 48) Derselbe, äur les auomalies du procesaua
karyoUn^tiquc provoqu<'-e3 experimentslement par di-

verses substances ehiniiques. Arch. italienncs de biol.

T. XXI. F. I. p. 144-145. - 48a) Derselbe, .Sur

la presenf u de corpuscules polaircs de la sphi-re d'attrac-

tion et du fuseau achromaiiquc etc. Ibidem. T. X.XI.

F. 1. p. 143. (In einem Carcinom.) — 44) Gau-
thier, A., La ebimie de la cellule ^vante. Encjrclo-
pi'die seientäfique des aide-m^moires seetfon dn bio-
logiste. 8. Paris. ITfi pp. .\vee (lg. — 45) Der-
selbe, La nutrilion de la cellule. Revue scientifique.

Paris. Ann.:-c XXXIV. T. I. p. 513 521. — 46)
Derselbe, Die Ernährung der ZoUe. Biol. Centralbl.

Bd. XIV. No. 18. S. 417—488. — 47) Gilsou, O.,
On cjtologioal DÜTerences in homologous Organs. Re-
port of tat 68. Meeting of die Brit. A.ssoc. for the
Advanccment of Sci. nee in 1,S03. p. 813— SIC. With
4 figs. — 48) (irecnwood, .M. Miss, On the r.nsfi-

tution and mode of fomiatiou of food-vacuole^ m la-

fusoiia. Proceedings of tbe Boyal Society of London.
VoL LIV. p. 466-478. - 49) GuignarA. L., Sur
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roripne des sphcres directrices. Compt. rtnd. T. CXIX.
No. 4. p. 300- 302. - 50) Derselbe, Dasselbe.

Itidem. S. X. T. 1. Nu. 23. p. 595-598. - 51)
H&ek«r, Y., üebex den heutigen Stand der Centro-

tomafrife. VeriiuidL der deuteeh. soolog. Gesellscb.

»uf der Versammlung in MünchcD. .S. 11—25. (Dis-

cussion. S. 25—32.) — 52) Derselbe, Ueber gene-

rative und embryonale Mitosen, sowie über pathologische

KernUieilungsbiider. Aich. t. microacop. Anatom. Bd.
XXXXm. H. 4. S. 759—787. Mit 1 Tat. u. 9 Holnebn.
— 58) Harn mar, -L A.. .\ltniann's Graniila-Thenrii'

.\jch. f. Anat. u. l'hysinl. Aiiat. Abtlicil. H. 1 u. L'.

S. 151— ir.O. — .'i-l : "H a n M t . V.. Le foie infccticux et

le foie toxique au point de rue de la kar^okinise.

Compt. rend. de la ao«. de biol. T. I. No. 20. p. 506
bis 507. — 55) Hansemann, D., Ueber die Spscificität

der Zelltbeilung. Arch. f. microscop. Anat. Bd.XXXXIII.
H. 2. S. 244-2.'.2. Mit 1 Taf. — ^»C) Derselbe.
Studien über liif i>peciticit;it, den Altriii.snius und die

.Anaplasie der Zellen, mit besonderer Bi rücksichtigung

der tiescbwülste. Biol. Ceatralbl. Bd. XIV. No. 4t.

S. 169—176. (Referst TOn Raoser.) — 57) Heiden-
hain. M . NV-iie rntersurhungcn iibiT die Tentralkörper

und iiirc Bi xu-hnnj^cn /um Ki-rri und ZelNMiprutoplasina.

8. W iirzburg. 33G .<s. Mit 7 Taf. - 'kS} Ufr^rlhi-,
Dasselbe. Arcb. f. microscop. Auat. Bd. XXXXIU.
H. 3. S. 433-758. Hit S Taf. — 59) Heonegnr»
L. l\ Sur les parasomes ou pr^tendus oojaux acces-

soires. Compt. rend. de la soe. phflomathique. No. 18.

p .5— f.. — BO) Herla, V.. Etüde des variat iü^ d.

la mito.He che/, IWscaride .Mrgaloccphale. Archiv es de

biol. T. XIII. F. 3. p. 423 520. Avec 5 pl. —
61) Hertwig, 0., La Cellule et les Ti.ssus. Traduit

par C. Julia. 8. Paris. XIV et 851 pp. Avec fig.

— 62) Hill, M. D., Cell-Dirision. Natur. -Seienee.

Vot IV. p. .S8-4'.). With 12 %9. — fi3) Derselbe.
Dasselbe. P.art II. Ibidem. Vol. IV. p. 417 42»;.

Witb diagramm. — 64) Joubin, Note sur unc adap-
tation particuliere de certains cbromatopboreü ches im
ofpbalopode. Bull, de la Socictc zoologique de Fraoce.

im T. XVIII. 6 pp .Avcc unc fig. — 65) Israel,
l'eber eine eigenartige Contractioiisersebeinung bei

Pelomvxa palustri.«* (Ireeff. Arehiv f. niicroseop. Anat.

Bd. XXIV. H. 2. S. 228-236. Mit 1 Tafel. —
66) Kaas, Tb., Ueber die marlchaltigenMerveniasorn in der

Orosslnnirinde des Menseben. Neurolog. Caatralbl.

Jahrg. XIII. No 11. 410 412. ~ CT) Kantback,
-V. A. and W. B. Hardy, The inorphologj- and distri-

botion of the vandering cells of mammalia. .Touti: il

of PhysioL Vol. XVII. No. 1 u. 2. p. 81—119. With
onepl. -• 68) Klemm, Degenerations- u. Regenerations-

eT>«heinungen des PrDtop1a.sma9. Ycrhandlgn. d. Gesell-

schaft deutscher Naturforscher und Aerztc auf der

Versammlung; in Wi- ti. Th. II. Abtli. 1. l.'i4.

— 69) Koebb. W., (übt es ein Zelllcbcu ohne Micro-

organismen. Biologisches Centraiblatt. Bd. XIV. No. Ii.

S. 481—496. (Ob Thiere ohne Microoirganismao ver-

dauen kSnaen, ob im Blute Baeterien in normaler
Weise vorkommen, ist «nsichir: <V.f: Pflanzenzellc

wenigstens ist von Microben uuilihangig.) — 70)

Kro m pe c her, E,, Dir Mi hnh^ilung uud 'kren Mechanik.

Centratbl. allgem. Pathol. und path. Anat. Bd. V.

No. 8. S. 345—858. — 71) Künstler, J., Fragments
de bialiOgie cellulaire. 8. Bordeaux. 128 pp. Avec
Äg. — 72) Lauterborn, R, Ueber Bau und Kcrn-
theiiunj,' T Diat/juieeu. Verb, des Naturh. -med. Vereins

zu Heidelberg. Bd. V. H. 2. S. 170- 202. Mit

1 Taf. und 2 Fig. — 78) Lavdowsky, M., Von der

Entatdraog der ebromatiacben und aohromatisohen Sub-
stans in aen Ibieriachea und pHaaclidien Zollen. Anat.
Hf fte. n. Xin. 353 UC Mit C Taf. (Fonnol-

b'ihandlung; Lilium und Vieia faba). — 74) Loew.
0., The Energj' of the living Protoplasma. Bull, of

the Imp. UniTen. Tokio. CoUege of Agricult Vol. II.

p. 1—iS. — 75) Lustig, A., et O. Galeotti, Sur

la prfsence du corps iiitermediaire d^ln^ tis.-.UH

humdna. Arch. italiennes de biologi> . T. .\.\1. F. 1.

p. 144. — 7G) Majevski, A., Itber di(^ Verände-

rungen der Becberzellen im Darmkanal während der
Secretion. Internat. Monatsschr. f. Anat. Bd. XI. H. 4.

S. 177—193. Mit 1 Taf. — 77) Mead.> Bache, U.. Tlie

Secret of the Brownian Movement. Pnn i cdings of the

Ameriran philosopbiCal society. Vol. XXXlil. p. 163—167.
(Die Molecularbeweguog bangt von der Bewegung der

Piflssigkeitstbeileben ab, ist also eine passive). — 78)
MiM srhnikoff. F., La theorie des phagocjHes. Balletin
lü.iiual. Xo. 0. [». (53. - 79) Metzner, B., Bei-

tragt- zur «iraiiulali'hrc, I. Kern und Kerntheilung.

Kreiburg. Mit 4 Taf. — 80) Meves, F., Ueber eine

Metamorphose der Attraetiansphärc in den Spermato-
gonien von .Salamandra maculosa. Archiv f. microsc.

Anatomie. Bd. XLIV. H l. 119— 184. Mit 5 Taf.

— SD Minchin, Microscopic Foam and Protoid.tsm.

Briti.sh Medical .lournal. No. 1741. p. 1027. (Referat

über die Uebersetzung von Bütschli. Xo. 15.) — 82)

Mitrophanow, P., Contributions a la division cellulaire

indirecte ehe» les Selaeiens. Internat. Monatssehr. f.

.\n,i<. Bd. -VI. H. 7. S. 330-.Hr,0. Mit 1 Taf. —
y.y: Derselbe, l'eber asymno tri.sche Kerntheilung bei

."^elu liii r II. Aidp-itcn aus dem zootom. Labrnat. d. L'iiiv.

SU Warschau. 1693. H. X. 32 .Ss. Mit 1 Taf. (Ku.ssiseh.)

— 84) Moore, E. G., Tbe Archoplasm and Attr.action

Sphcre. Nature. Vol. L. No. 1298. p. 479—480.
With 4 figs. — 85) Moser, W., A few Words in Re-
feiDice to living ("ells versus ."^taining. New York
Medical Record. Yol. XXXXVI. Xo. 12. p 371. —
86) Newcombe, F. <'., The Inlluence ot miihanical

Resistance on tbe Development and Life Pcriod of

Cells. Botanie Gas. Vol. XIX. p. 999. — 87) Pa-
ladin o, (i., Contribution ä la connaissance de l'amitose

che?, les niammiferes. .Vrchivcs italieitnes de biologic.

T. XXI. F. 2, p. JOS 212. SS) l'en/.o, Ii..

Ueber den Kiulluss der Temperatur auf die Regeneration

der Zellen u. s. w. Molescbott's Untersuch, z. Natur-

lehrc. Bd. XV. U. 2. S. 107—138. Mit 1 Taf. u.

1 Holzscb. — 89) Vir ct. .1., Protoplasmc et noyau.

8. Bordeaux. 31 pi-,
'.m Derselbe, D.assclbe.

M^moires de la societc des seiences physinues et na-

turelles de Bordeaux. T. IV. - 91) Phisalix, C,
Studio dd eromatofori dei CefalopodL Monitore soolo-

gico italiano. Anno V. No. 4. p. 76—77. — 99)
Derselbe, .Sur la nature du mouvement des ehro-

mat<>phores des Cephalopodes, causes et nieeanisme de

de cc uiouvenant. Compt, letid. de la 22c scssion de

l'assoc. frant;. pour ravanecment de science a Besancon
en 1893. T. U. p. 652- 654. — 93) Derselbe,
NouveUes recherches aar les cbroniatophores des cepha-

lopodes. Centres inhibitoircs du mouvement des taches

pigmeiitaircs. Arcb. de physiol. T. VI. Xo. 1. p. 92 100.

- 94) l'renant, A., Sur les cellules grains (eellulcs

glandulairesV) dans T^pidermc de Forvet. Bulletins de

la Soeieti des seiences de Maney. Anno VL No. 2.

p. 5—7. — 95) Derselbe, Sur deui sortes de cellules

granulcuses chez les Reptilcs. Internat. M onatsschrift

für Anatomie. Bd. XI. II. 9. S. 40'. 423, Mit 1 Taf. ~
96) Przesmycki, .Marian.. L'elt r di.- Zeliki'rnchen bei

den Protozoen. Biolog. (Jentralbl. Bd. XIV. No. 17.

S. 620—627. — 97) Derselbe, Dasselbe. Vorläufige

Mittbeilung. Arbeit aus dem sootomiscben Laboratorium

zu Warschau. Lief XI. 7 Ss. Lief. XH. 90 Ss. Mit

2 Taf. 9b; (.luiiirke. II,. Uebor den Kinflus.s des

Lichtes auf deu Thierkorper Pllügi-rs \rchiv. Bd. LVII.

H. 3 u. 4. S. 123 -148. 99j Quincke, (i., Ceber
freiwillige Bildung von hohlen Blasen, Schäumen und
Myelinformen durch SIsaure Alkalien und verwandte
Rrscbeinitn^n ii, besonders des Protoplasmas, .\nnalcn

iler l'hysik und Chemie. 8. 40 Hs. Mit 1 Taf. —
100) Rath, 0., vom. Ueber die Constanz der Chromo-
somenaahl bei Thieren. Biologisches Centralbl. Bd. XIV.

No. 18. S. 449-471. — 101) Reinke, F., Zell-

4»
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>tu<lit ii. Archiv f. inicroscopis<'lu- Anatomie. IM. .WXXIM.
II. 3. S. 377 4t?2, Mit 2 Taf. und l Holzsi-hn.

— D.r.s<-lbf, D.issrlbe, Tli. II. Ebendas.

Bd. XLIV. U. 2. S. 259-284. Mit 1 TaL — 108)

Reis, 0. 'ü.y lieber Phosphoritinm; da* Cutis der
Testikel und des RQckeuuiarkes lici fns-ili n Fischen.

F.bendas. II. 1. S. 87-118. Mit 1 Taf. 104)

Hibbert, Bfiträge zur conipeusatorihobeu Hypertrophie

und zurKegcneratiun. Miteiuein Abschnitt über die Regene-

ration der Niere von Pcipors. Arch. für Entwickelungs-

meeh. derOrganismen. Bd.I. H.l. S.6Ü—90. Mit 1 Taf. —
105) Rompel, J.. Kcntrorhona Nebaliae n. ^^ n. sp.

I'"in neues Infusor aus der Fnitiilie der .'^pirorlioiiiuen,

zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Kerutheiiung

und dem Cenlrosoma. Zeilsehr, f. Zool. Bd. LVlll.

U. 4. S. 6ia—686. Mit 1 Taf. — 106) Rudoew,
W. Z., Ueber den Flemming'sehen ZirisehenkSrper in

den Fuiehun^rs/i llcn (Blastomcren) der Eier der Knochen-
liüche. Arlieit nu> dem zoi>totiiisehen Laboratoriuni zu

Warschau. Lief. XI. 7 Ss. (Uussiseh.) 107) Saint-
ililatre, C, La fonction phagocytairo des vaisseaux

h^patiques de l'ccrevissc. Revue des scieuces natu-

relles de St. Petcrsbourg. Annee IV. No. 9. p. 845
bis 348. (Russisch und französisch.) — 108) Salvo,
A., Contril.iito allfi studio delle cellule gigauti. BoUet-

tino dcü'Associazione Napoletana di medici e natura-

listi. Anno V. P. 1. p. 44-64. Con flg. - 109)

Schaudio, F., Ueber Kerotheiinng mit nachfolgender

KoTpertheflang bei Amoeba rrystalligera Graben Sits.*

Bcriclife d. Kgl. preussisrhen .\eademie der Wissen-

schaften. Nm. 1029- lOHfi. Mit 1 Holzschn.
— 110) DjTsclbe, Die Fortjin in/ini|; d- r Furaniini-

feren und eine neue Art der Kernvenachrung. Biolo-

^ches Centralblatt. Bd. XIV. No. 8. S. Ißl—17«.
— III) Scberk, C, Ueber objioniogeDetische Proeeaae

im Organismus. Der ärztliche Practiker. Jahrg. VIT.

Xo. 12. .323 .m — 112) Schewiakr.ff, W.,

Ueber die l'rsache der fortschreitenden Bewegung der
tireg.irin. n. Ztsehr. f. Zool. Bd. LVIU. H. 2. & 840
bis 854. Mit 2 Taf. (AbselieiduDg von Gallerte «m
Rinterende des Thieres.) — 118) Sehtoter, 0., Zur
Miirph(i!H;.MO der Zelle. Areh. f. mirrosi .i]i. Anatomie.
IUI XLIV. Ii. 2. S. 249—259. Mit 1 Taf. — 114)
Seifert, Ui tcr iiussel'sche ruchsinkörpcnlien. Würz-
burger Sitzungsber. Nu. .1. S. 8ri--40. — 11.')) .Stoss,

Ueber den gegenwärtigen ZusLand der Zellenlehre.

DeatMhe Keitwwr. f. Ttaiermedicin. Bd. XXI. U. 1 u.

2. S. 91—108. — 116) Strasburger, E.. Ueber
jKii nlische Reduetion der Cbromosomenaabl im Knt
wickluugsgang der Organisnicii. Biolog. Centralblatt.

Bd. XIV. No. 23. 817 8as. No. 24. S. 849 bis

866. — 117) Derselbe, Periodic Beduction ofNomber
of Chromoeomea in the Life-Hiatorjr of Uving Organisnu.
Annais of Botany. No. IX. — 118) Ftroebc, IL.

Leber Vorkommen und Bedeutung der asyminctrisohen

Karyokincse nrb>t Henn rkungcn über die .."schlummer-

aMillen* in der verletzten Cornea. Beitr. z. path. .\nal.

Bd. XIV. S. 154—178. Mit 1 Taf. - 119) Trin-
ebese» S., Nuovc onervaiioni sulle vesicole dircttrici.

Monitore zoologico italiano. Anno Y. No. 4. p. 70.
— 120) Derse !!>•, <

'iintribiizione alia cono-srenza fii'ila

struttura <lc\ prciiipl.Lsina. Ibidem. No. 4. p. S4.

121) Derselbe, Contribution a la connai>-ance de la

«tnicture du protopla»ma. Arcb. ital. de biol. T. XXI.
P. 8. p. XXV—XXVI. — 122) Derselbe, Noavelles ob-
servations sur Ics vrsieules directrices. Comptes rendu.s

de la sect. anat. du XL eongres intem.at. des sciences

med. .1 Rome. Ibidem. F. 2. p. Xll. — ]'2i\\ l'nna,

P. <i., Ueber Protopla-smafärbung nebst Bemerkungen
Ober die Bindegewcbszellen der Cutis. Monatshefte f.

mat Dermatologie. Bd. XIX. & 225-237. — 124)
Vivante, R., Studio sperimentale sulla riproduzione

doUa mucosa pilorica. Memorie della R. Accademia di

scienM di Torino. T. XLIV. p. 565—578. Con una
Ut. — 188) Watas«, S., Co the Niture d CeU-Or-

(,'anizatioii. Keprintcd fr-'m biol ij.'i.Ml Lrrtut.s d>ii-

\ered at the Marine biological Lab'>ratory «tf VV< üd".-.

Holl in the .Summer Scs.sion of 1898. 8. Boston. —
126) Weiss, F. £., Heccnt Kcsearebea and SpecuLa-
tions 00 the Straotm« of Protoplasm. Transaetions of

the M.anchi'ster Microseopieal -Siciotv. ISfl.^, p 1 t'

— 127) Wilson, E. B.. The Cell in dcvelopm.-nt .md
inhetitance. Colunibia rniversity Biological .^-•ri-s.

P. IV. 8. 18;tx With illuätr. — 128) Vamagiwa,
R., Zellenstudic an sich regcnerirendem Schnengcwebe.
Virch. Arch. Bd. CXXXV. II. 2. .S. 808-825. Mit
1 Taf. — 129) Zicglcr. H. E., Ueber das Verhalten
der Kerne im Detter der meroblasti.schen Wirbel thiere.

Zoolog. .\bhaadL zu A. W- isinann's fiO. Geburtstag.

8. 8. 194—209. Mit 4 H.l/sclin. - 180) Zimmer-
mann, A., Sammelreferate aus dem Gebiete der Zellen*

lehre. 8. Die Function des Kernes und Experimentelles.
9. Die Chroinat.ipboren. Beiliefte zum Botan. Central-
blatt. Bd. IV. IL 2. S. 81 101. — 181) Der-
selbe, I)a.sselhe. 10. Der .Vugentleek '."^tigtua). 11.

Kl.aiopla.sten , Kl.aiosphärcn und verwandte Körper.
12. Die Cilicn und P.seudocilien. Ebendas. Bd. IV.
H. 8-4. S. 161-171. — 132) Derselbe, Dasselbe.
13. Die Alcuron- oder Proteinki-rper, Myrosin- und
Emulsink- rner. 14. Die l'rot«?incrystalloidc, Kh.abdoidcn

und Staehelkugeln. Li. Die .St.ijkekömer und ver-

wandte Ki.rner. Kbendas. Bd. IV. H. 5. .'i. 821 bis

885. — 133) Zoja, R., Contributione allo studio delle
sostaoze eromntoAle nueleari di Anerbaeh. BoUett
-eientif. Anno XV. ISO.S. No. 3. p. 65—69. —
i;54) Derselbe, Les cellules cobiri es de recloderme
de 'pii 1

j
I - b\ dnndi's. .\rchivcs italiennes de biologie.

T. XXL F. i. p. i:i9— 140. — 135) Derselbe,
Contribution a l'i'tude des substances chroraatophilcs

nucleaires d'Auerbach. Ibidem. No. 8. p. 488---486.

Einen ganz neuen Weg bahnt Reis (108) dinreh

Dttnnachliffe von \ <tm- inemngen, Aufschluss Qber die

die microscopiachen \ crhältnisse der Weichtheilc
fossiler Tbiere zu erlangen. Zunächst wurden die

Stnietor der Cutis und metkwOrdiger Wdse die ge»

wundeneri S.unencinälehen bei fessilen Fisobcu auch ihrer

topographischen Lage nach unzweifelhaft oachgewiesen.

Hbb öbenieht sogleich, «eldiea Mokt das IGeroseop

fiber die Phylogenie in so entfernten geologbeben Zeiten

zu verbreiten geeignet ist. wenn man jetzt auch cüe

Weichtheile theilweise wenigstens zur Vergleichung ntit

beransiehen kann. Die beobaebteten P«trifieinmg«n von
Wdehtheilen reichen bisher von der unteren Kohlea-

formation bis zur Kreide.

Mit dem, was man Zellculcben zu nennen pflegte,

mit der Straotnr, ehemiaeben BeadialEMibeit und Con»
traetilität der Zellen beschaffigen sich eine ganze Reihe

von Arbeiten. Zunächst mit den Granula. Bekanot-

lieb hatte Altmann im Jahr« 1886 (Ber.f.l886. S.46}

die Hypothese angestellt, das Zellenprotoplasma sei

eine Colonie v.>ii lebenden Elementarorganismen: den

tiranula von Altmann. Dieser über die Zelle als

Einheit hinaosgriienden Granalahypotheae haben

bereits Mi t roph a n ow, Fle m ming, Bü Isch Ii, Ehr-
lich, 0. llertwig. Rosenstadt (Ber. f. 1803. S. 5.'.)

u. A. widersprochen. Pr zus my cki (96) schlichst sieh

ihnen nach Untenuehnngen bei Inftnorien an nnd hllt die

stets vorhandenen Kornchen keineswegs für Elementar-

orgaaismen der Zelle. Femer zeigt Fischer (34), dass

mit den Altmann'sdun Methodm Granvi» ««di in

Beagensg^aae entstehen, venn man darin PeptonlSmingea
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«iun'h Ueborosmiumsäup- u. fl<>rg!. falU. N'arnPiitlich

Mischuugeu vou Peptou mit Paragiobuliu uud Serum-

albuBiB ciiricMn floh Mhr fedgoei In l««ran Zellen

df> Uollunrlemarkes kann Bin auch soheinbare Zellcn-

kernc, Riescumicrosomeo, Protoplnsmafaden in wunder'

barer Schönheit danteilen und iingircn.

Hnminnr (58) dagegen ist der Granttlahjpoflieae

günstiger g^innt. Er stellt Betr!»chtiin<;t n an. welche

für diese! l>e zu sprechen scheinen. Ji^is sei freilich sehr

Sglidt, daas fortgeaetates Stndimn in den Granolt

keine Elemi-ntarorganismen, sondern Bestaodthcile oder

Froductc des Zellen körpers nachweise, wie Hertwig,

Stöhr, Flemmiag u. A. im Gegensatz su Altmaun
aagebeD.

Was die RusseTschen Fuchttinkörperchen betrifft,

Mt handelt es sich nach Seifert {\14) nicht um Para-

siten, sondern um Kügelcben, die sieb im Zclleuproto-

plaaaM bildan und AnOinfailien gegenfiber ala aeidopbU

enreisrrn.

Kanthack a. Hardy (67) thcilcu die Lympb-
kirperehen dea Blutes der Siugethiere in ozyphile,

baaopitle und hyaline ein, erörtam auch deren Auf-

nahmefahigkMt für BaottiMii und ehhwiaiaeh« loacba

(indian ink).

Botkin (14) dagegen hilt naeb dem Vorgänge von

R. Virchov (1856) die verschiedenen Formen, in denen

die weissen Blutkörperchen auftreten, durrh ihri- spon-

tane Auflösung im Blutserum bediogt: es handle sich

um eine pliynologiadM Leneo^jrtoae.

In Betreff thierischer und pflanzlicher Zel-

len hielt Kochs (69) es für ncithig, durch Experimente

besonders festsustellen, dass in pflanzlichen und tbie-

liMliM Zellen die oomulen Ptoeesse der Erolhning,

V'^rdamiii^: u. s, w. auch ohne Mitwirkung von Micro-

i»rganismen vvr sieb gehen; dabei ergab sich die un-

cnrarteile Tbatsacbe, das« nanebe CellntosemMibniieD,

via s. B. die der £rbseii. keinen Alcohol durebkeaSD.

Becquercl et Brongniart (8) uiil' rsui liti n spec-

trukcopisch den grünen Farbstoff, welcher sich bei

«inigen Gespenstbensoiireeken findet Derralbe Ist sn*

folge seii;i r Spcctrallinien identisch mit dem Chloro-

phyll, welches die thierischen Gewebe in diesem Falle

also so gut wie unverändert enthalten durften.

Pbiaaliz (9t) erklärt die Anslinfer der Cbro-
raatophoron hi i Cr phalopoden für museulüs: ihre

Coatzactilität bewiikt die Formänderung der Zellen und
ist niebt ainfaeh protuplasmatiacher Natur.

TriDcheae (ISO) fbeilt den Protoplasma ein

Maschenwcrli zu, welches ein nctzfl'rmigos (leriist nrliT

Stroma bildet, des:>en Fäden aus kleinen Körnchen be-

*tdieB. Die Maaehen enfbaHen den Zelleosaft und

auaerdem grüesera KSmdien die T. Protomeren
•canen will.

Eine merkwürdige Tbat^ache in Betruff der Lebens-

dauer von Gangliensellen glaubt Hodge (s. unten

ccatnles Nervensysleai, Ne. 6S) gefiiaden an babao.

Bisfaer hatte man still>ch>*eifretid ang<-iiommcii. diese

Zellen würden su alt wie der Organismus selbst. H.

uterradite sympathiaebe Ganzen bei einem Kinde und

bei «ioem 99jiinigeD Hanne, aveb Hinganglien junger

nii'l n!ter Rictieii mit r'lien.smiumsäurr. Hei alten

Bleuen nehmen die lianglienzelleu im Verhältitiss vuu

1 : 8,9 ab, beim Greise die midfipolann GaD^ieBseilen

der Kleinhirnrinde um 25 pCt., auch fehlten in den

Spinalganglien {'; lief.) die Kernkörperchen in 05 pC(.

uud die Figmeutirung der Zellen war weit stärker. II.

adilieast darana, dass die Biene ihr Leben mit der

vollen Zahl der Ganglienzellen antritt, die in der täg-

lichen Arbeit nach und nach absterben, bis nicht mehr

genug übrig bleiben, um die Lebensftanetionen su er-

füllen. „Das Alter bedeutet eine letzte Ermüdung, in-

dem die Quelle aller Lebenskraft, die Nerrenkraft ?er-

siegt ist.*

üeber die Caryomitose ond ihr Veibiltniss au

den Amitü.si :i, wie die directe Kerntheilung genannt

wird, Kchrii die \ii>ichteii noch weit auseinander,

iscbaudin (1Ü9) tritt für die von F. E. Schulze (1Ö75)

an lebenden Amoeben entdeckte directe Kemfboilung

ein. Trotz der besten Vergrösscrungeu und intensivsten

Kcrnfärbuagsmittel Uelsen sieb bei Amoeba rr}-.stalli-

gera keine Caryomitosen nachweisen, an der Kemduroh-

aebnüixing scheint aieb das EemkOrpetebai vesenUidi

zu betheiligen. Paladino (87) bemerkt, dass .seit

20 Jahren die Ansichten über die Bedeutung der Ami-

tose vnd Caiyemitose sich mdurfodi geindert haben.

Letztere wurde im Anfange als eine exceptionclle Er-

scheinung, neuerdings fast überall als die ausnahmslose

Kegel betrachtet. Mit den Amitosen ist es umgekehrt

gegangen, lieute sidit man sie Uer imd da als tiba» den

Protozoen und Wirbellosen ausschliesslich zukommende

Art der Zellenvcn ielfältignng an, während sie, wenigstens

nach P., in der Placenta des Meerschweinchens normal

sind: P. betraehtet nämlich die amitotisebe Kern-
theilung in den Deciduazellen der Placenfaneubildung

beim Meerschweinchen als typisch. Auch treten im

Ovariam die Caryomitosen als regressire Entwiekeinngs-

formen auf (Ber. f. 1887. S. 79. No. 81) und dWnna
(Ber. f. 1893. S. 77 X< 1) hat in dieser Hinsiebt die

Meinung P.'s miasvcrstanden.

Demoor (ST) schildert die pbysiolcgisehen Diffe-

renzen zwischen Zellenprotoplasma und Kern. Nur

das erstcre wird wesentlich vom Sauerstoff d. r Luft

beeinflusst; das Leben des Kernes ist ganz verschieden

Ycn dem des Proteplasma. Allerdbgs nimmt die

Schnelligkeit der Zcllcntheilungen im .'dauerst» iff /,u: hei

Tradesoantia sinkt die Dauer der .Mitose von hü— 100

auf 45—€0 Minuten. Aber dies ist unabhängig von

der Aetivität des Protoplasma, die sieb auch «ennebrt,

wie man an den amL)})oiden Beweg;ungen sehm kann.

Kuhlensäurc und Wasserstoff dagegen stellen die Bewe-

gungen still, ohne dass die liitosea daliei aor Rube

kommen.

Rcinke (101) Terwendet das Lysul zum Studium

der Kerne, und legt besonderes Gewicht darauf, dass

er schon früher eine Theilung des Nucleolus vor dem

Beginn der Caryemitose beobaditete. Bei der Lysol-

Wirkung muss man drei Stadien unterscheiden, die

aber sehr dicht auf einander folgen können: 1. .\uf-

ISsnng des Chronatins. S. ^tbanrarden der KAmer

des Paralinina, welches B. ,,Oedematin'' an nennen vor-
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schlägt. 8. Weiter«" VorändtTuiigen dt-s letzltren. I!

giebt eioe detaillirtv Schilderung des sehr verschiedenen

Verbalteos differeater Kerne sum Lysol. TL B. seigen

(laiifrli'-iizellen sehr ircn{g und uiidi utliclu s l'araliniii,

die Kerne quergestreifter Muskel f.iseru ^ind iui Gegen-

aats dazu selir reich daran, während ihr Chromatin auf-

fallend schwer neb lüst. Uelirigens zeigt die Lyeol-

wirkuiig iinzwiifelhaft. d.uss die KrmmPinbran fi-nn

besitzt; wenn sie aufquillt, crgiebt sie sicli als ein

deutUdies Rettculum, das Keinbe jedoch nicht (Qr

priexistirend halten will.

Was tum dif Caryoiiiitosc anlangt, m» iinlors< hti<lel

Uäcki-r (.'»2} bei Cyclops und .Vscaris Caryoinitosen

von embryonalem und von plurivalentem Typus.

Merkwürdiger Weise steht die Fähigkeit des Cliroinatiiis,

sich in Einheiten niedrigerer Ordnung zu zerlegen, in

einem gewissen Abbängigkcitsverhiltnisse zur Hasse des

Chromatins und damit zur Grösse des Kernes. Mit an-

'Ifrt'ii Worten: je grösser d'T Kern, di-sto weniger leicht

kommt eine endgültige Zertheilung der Doppelelemente

an Stande. Es ei^giebt sieh, dass das Chromatin des

Kernes vor jeder Theilun^' in eine für die .Speeies cha-

rncieristiselie und constantf Anzahl von Theiluiigsele-

menten (Idanten) zu zerfallen die Tendenz besitzt. H.

beseiobnet nümlidi die Chromosomen ab Idanten. In

grossen chromatinreichen Kenien unterbl« ibt nun zu-

wrili n die letzte Segmentirung des Fadens, so dass

(bippelwertbigc Kiemente auftreten. Der Ausfall oder

die unvollständige Ausfüiuiing der letzten Segmentirong

stellt die |)lurivalentf Theilung dar. Sie ist eine häufige

Erscheinung im Cyclus der geuerativeu Zellen. Die

Vierergnippen der Baifiragstiieilungmi sind als längsge-

spaltene Doppelelemente zu betrachten. Manche Kr-

scbeinungon bei Ascaris megali'cephal.i halt übrigens

H. für pathologisch, insofern diese Parasiten bei ver-

kümmerten Wirtbm, abgetriebenon und dem Seblaebten

anheimfallenden Tbicren wohi» n

Hansemann (55) erklärt die Kiemen der SaUaman-

derlarvo für ein elassisches Object, um die Specificität

dor Caryomitoson v«nebiedenerZellenarten durch Be-

handlung nameiitlioli mit '.'proc. ('hninisann-Iösinii: /ii

zeigen. Die Cliromosomeii liefern in den Krythrocyteu,

GpitheUabellen und Bindegewebssellen constaot gaas

venohiedcnc Bilder. — vom Rath (100} betrachtet es

SWar als feststehend, dass bei Salamandra nin< ulosn,

die Zahl .'der Schleifen (v. It. nennt sie Chromost>menj

M der Mitose S4 botrigt und das« scheinbare Abwoi«

chungen auf Doppclwerthigkeit der gcfundenon a. B.

12 äclilcifen beruht, will diese Ziffer aber keineswegs

als oonstant für alle Tbierc und (iewebe betrachten.

Bei einem 8 Woeban alte« Hunde kamen Mitosen mit

S, 'l'J und viell.^ielit CA Schleifen zahlreich vor, erstcre

im llarublasencpiUiel, letztere in l<eucocyten, es scheint

ausser swd- und vierwertbigeu aoob noch vielwerthige

au geben.

Ilcrla (60) betrachtet n;nh I ntersnchungen an

Ascaris megalooephala die Verdoppelung der chroma-

topbilen Piden als einen aetiveu Process der letzteren,

ihren Marsch zu den Zellenpoleu dagegen als bedingt

durch die CoatraotUitilt der acbromatophUea Fäden.

Frenkel .-iS färbt die achroiuatophih-n

Fäden der Kerne durch basische Farbstoffe und lässt

sie aus ParaauoMn bestehen, wibrend die obronmtophüe

Substanz sich mit sauren FarbstofTfn tingirt und aus

N'uclein besteht. Die acliromatophilen Fäden können

dalier auch paranueleäre genannt werden, sie haben

mit dem IMIenprotopIasma nidita zu thun.

r>ie Form der rentralspindel während der

Carj'omitose Idtete Drüner (80) aus der Belastung

ihrer Fasern Iwr, analog vi« die KnoebenbUkohen

in der Riebtttug von Zug- und Druekourren ent>

stehen.

Die Ceutrosomen sind auch mehrfach untersucht

worden. Trinchese (119) sehnibtden Polk5rperehen
di s Fikernes nach ihrem Anstritt in den Dotter die

Function zu, durch Aussendung von Tentakeln aus der

Dottennbstana ihre Nahrung zu ziehen und erstere zur

Segmentirung zu veranlassen. Untersucht wurden die

KiiTVon Nudibranchiern, namentlich Amphorina caerulea

und Borghia caerulescena. — Kompel (,10b) fand bei

dnem neuen Infusionstbier die Centrosoraen auf. Sie

stehen zu der gerade vor sich gehenden mitoti.scben

Kerntheilung in gar keiner Beziehung, sondern leiten

die nächstfolgende bereits ein. Endlich lieferte Hei-

denhain (58) dno amgoddint» Abbandinng 6ber die

Centrosomen u. s. w., worfiber hier nicht referirt

werden kann. Es sind wenigstens ISOOfache Vurgrosse-

rungcn nothwendig und U. bemerkt sehr richtig, daas

man dabd swar nidit mdir aidit, als bei SOOfiwher,

dass aber sehr viele Manipulationen wie Messen und

Zeichnen dadurch wweotlich erleiditort werden. U.

Hess auch sur genauen Anstellung des Abbe*8ob«n
Zeichenapparates ein besonderes Strichkreuz auf eine

Glasplatte ritzen, dir im DcuKar im Brennpunkt der

ubersteu ücularlinse liegt, und schaltete stets zwischen

(Tondensor und Objeetglas, um Liebt lu gewinnen, dne
Oelsdlicht ein. Eine enipfehlenswcrthe Neuerung ist noch

zu erwähnten; Ii. datirt niinlirh nicht nur seine Arbeit,

sondern auch seine Taleln im Einzelnen.

Yamagiwa (128) führte die sog. Sehlummer-
seilen auf Tingirungsdiffercn/eu zurück, welche Sehnen-

zellen aeigeo, die in der Nachbarschaft eines Sehnen

queraehnittes sieb befindmi und durdi davon abhängige

EraihrungsstSrungen irgendwie geUtten haben. Die

Regeneration erfolgt unter caryomitotischen Theilungen

der Zellen, die theils der Länge nach, thcils der Quere

nach die Zellen der Sehne balbiran.
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Anat and Physiol. Bd. XI. H. 12. S. 501—515. Mit
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H., Die Regeneration der ÜWinsebteftnbaat der Hflndin
nach detii Wurf. Anat. Anz Bd. IX. Xn. 21. fiß2
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rnti;rsuehurig des Magfnschleime.s beim Menschen.
Inaug.-Diss. 8. Bonn. — 29) Unna, V. Ci., Die Färbung
der Epithelfasem. Monatshefte f. prakt. Dermatologie.

Bd. XLX. No. 1. S. 1. — 80) Derselbe, Die speci-

flsehe Färbung des Epithelprot/ipla-smas. Daselbst. No. fi.

277- -2H.3. - 31.1 Der-.elbi'. Die spccitiselie Frir-

bttog den Collagens. fibendas. Bd. AVUI. i;. M9—520.
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— 82) Derselbe, Elastin undRladn.Kbendaa. Bd. XIX.
\o. 8. S 397-403 - .t.1) Derselbe, Basophiles Cd.
lagen, ("tdlastin und Collaein. Fbinda.s. Xo. y. S. 46.'>

bis47.x - 34) Derselbe. Die Darstellung des Hyalin«

in der Oberbaut. £bendas. No. 12. S. 668—674. ~
85) Weinland, G., Ueber die ebenisebe Reitnng des
Flimmcrcpithcls. 8. Bonn. Mit 10 Fig. SR) Der-
.selbe. Dasselbe. Ptlügers Arch. Bd. LVIII. H. 3 u. 4.

S. 105—182. Mit 10 Holiaebn.

In der Regio elfaetoria des Kall>es, der Katse

und des Kaninchens fand DU-c (3) Epithelkn^isp» ij,

die thcils grÖ!>sor und rundlich, UieiU kleiner und

cllip.<<oidiseh sind; erster» haben bis 0,185 mm Durch-

messer, die kleineren sind etwa balb m gron. Sie

heslehcn aus Mantelzelleti und l entralen Zellen, die

I>. als Sinaci>/.cUeii deutet. Die Au^fübrungsgäuge der

Bowman'seben Drfiaen münden in die Spalten des

Epithels, welche letzteren von der freien Uberflache zu

den KnosptMi führen. Xervcnbiindel gelangen niclif zti

letzteren, duch lie»s sich einmal uiii „EDdbäumcbcn~

einer kleinen Knospe durch Chromaillwr Guben. Wie
D. nachträglich ermittelt«, hat Blaue (1886) ähnliche

Gebilde beim Pferd, Schwein und Meersebweinchen

beobachtet.

Umfo«ende Verracbe zagten Weinland (86), dass

die cheniisch<"n Einwirkungen auf die Flimmerbewi -

gung nicht vom eudosuiotiscbeu Aequivalcnt allein

abhängig, sondern apeeifiicher Art sind.

Lode (Bericht f. 1898. Xo. 62. S. 79) eipecimen-

tirtc am Kaninchen mit .\scaridcneicm, die in Of> pn»c.

Chlornathumlüsung in die Bauchhöhle injicirt und durch

die Flimmerbewegung in der Tube zum Uterus

geleitet wur 1 n Vnlegung des Tubentriehl<irs an da.H

Ovarium i.st ineruaeh zur Kmpr-ingni.ss nicht erferder-

lidi, ebensowenig ist für die Aufnahme eine Bruu!>t-

periode oder ein Coitus eribrderUeh. Das Besaltat

spricht für die sog. äussi-n- Ueberwanderung des Eies.

Von Anfang des Weges zum Uterus^ biü zum Lstbnius.

passiren die Eier weit raeeber; In den ersten 10 Stun-

den legen sie durehschnittlich 4,5 mm in der Stunde

ziiriick. Die Tobe wurde auf SerieDeebnitteo unter-

sucht.

Post (19) findet, dass Pigment sowohl in den

Basalzellen der Epidermis l üdet wird, als im Binde-

gewebe. Ks besteht aus sehr kleinen, stäbehenfiirmigrn

Cn'stallen. Die Pigmenlzellen \ou viertägigen Fedur-

keimeo bei Tauben kfonen sidi auf caryomitotischem

Wege theilen und slernrünnige Gestalt annehmen.

W».<« die Haare betrifft, so hält v. Xathusius

(18) daran fest> dass die Marksubstanz der Epi-

dermiagebilde, wie GioMiodeni und Sehafwolibaarp,

nicht aber die erwähnten <iebild<- selli-l b- im Kochen

Leim liefern. Ob letzterer dem (Jlutiu oder Cbondriu

niber steht, lisst sieb zur Zeit nicht entioheiden.

V. IfaideMbiiMi.

a) BindegewflM . rhoii^c hcs Gewebe,

1) Andry, C, Note sur le tissu ^lastique de quel-

jie - riiu |uruso.s normales •• pathologiiiues. .lonales

de dermatologie et de Syphilid, p. 1321—1324. — 2)
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Bfneke, lt., Ueber die sogenaonts Sehlummenellen-
thcorie \ou V. (irawitz. Scliinidt's Jahrbflchor der
ges. Mi d. R<1. (TXXXXII. \o. 4. S. 88-108. — 8)

Horden. W. <', Tlio Fat ('II. its Oiifi;ii!, D- \
i l^juru-iit

aii'l histological l^)^iti'tl. New-Vork mrd. .lourri. Vol.

LIX. p. 225-229. With onc pl. - 4} Chat in. J.,

Gontributions a Tetude de la cellula coi\)onetive eh«
les Mollusques. Kcvnc sdentifiqae. T. II. No. fi.
[I. Ci'X.'i. — .'): l>orsi'llic. (^1I)tribu1i>llls .'i l'i'tudc de la

•clluli' «••itijiiurlive choz les Mo!luM|iies ga>>t"rfipod*?<.

Comptcs rondu--. T. t'XIX. Xo. -.»-i. p. ^22 924.

6) Ebner, V. von, Ueber eine optische RcacUon der
Bindegewebasubstansen auf Pbenole. SKsungsber. d. K.
Akademie der Wis.<»en8ch. zu Wion. Math.-uatnrw. CI.

Bd. nil. Abth. III. S. Ifi2. - 1) Fusari. It.. .Si al-

vunc partio"!arit.i di forma <• di rapp'Tto iIi-ll..' (•.lliili-

d''l tpssuto ronuftfivo intorstizialt". Kiri-rchi.' fatte nel

I.aboratorif' di .\iiatoiiiia normale di Koma coc. Vtd. IV.

F. 1. p. 87-41. CoD 15 Fig. - 8) Derselbe, Sa
aleane partieolarHä di foraa e di rapporto delle c^llule

drl tessuto connettiv" interstizialc. Alti dolli An-id.

di sc. med. e. nat. in Femara, .\niio I.WII. F. 1.

p. G5—fi7. — 9) Derselbe, i)iielqu<s particularitt's

de forme et de rapport des celiules du tissu conjonctif

interstitiel. Compte.s rendus du sect. anat. du XI. coo*

eres intemat. des scienees m^d. ä Rome. Arcb. ital.

de biol. T. XXI. F. 2. p. XIV—XV. — 10) Der-
si'llx-, .Mi'uni- partifolorila di forma e di rapporto 'l< llc

cellule dcl tessuto coanettivo interstitiale. Monitore

soologico italiano. Audo V. No. 4. p. 72. ~ 11

Df rsclbe, Sur quelques particularit&i de forme et de
i .j l

rls des eellules du tissu eonjonctif interstitiel.

Arehives ilalitini.s de biologie. T. XXII. F. 1. p. III

bis 11.T 11') Han.sen. F.. l'.-ber Hildiing und Uück-
!>ildtiiii; elastischer Fasern. Vircliow's Archiv. Bd.
1 \.\XVIl. H. 1. 25-80. — 18) Houze, P., Coo-
.sidt rations sur je mode de h^ndratioa des tendons.

These. 4. Lille. 49 pp. — 14) Ligonzat, L., Les
cclluleg <''osinophilos, Icur significaiipe. leur valeur dia-

gnostiquc. 4 Lyon. 7S pp. — 15) Mcrkr]. F. I'-Iht

da.s Bindegewcb'- der Nahelschniir. Vi rhandi. d'-r 'ie-

sellseh. Deuts« In r X itiirfi>rscher und Aer/tc. T. II.

Abth. 2. S. 899—400. — 16) Neuburgcr, Mit.

tbeilungen Qber die Elirüch^sebrn Ifastzellea. Ver-

bandig. der (tcselKch. neuf>ch>-r .Nnturforsrhrr u. .\erzte.

T. IL Abth. ;» 10. — 17; Foljakow, F. A.,

Mritriige zur niieri'sr.ipischen Anatomie und Physiologie

des fibrilläreti Hindegewubes. Inaug.'Diss. 8. St. Peters-

buif. 77 Ss. — 18) Reitzenstein, A., Ueber die

Altersreränderungen der elastischen Fasern der Haut
Monalsh. f. prakt Dermatologie. Bd. XVm. No. 1.

S. 1—7. Mit 1 Taf. — 19; .Schrak anip. G . r>lH r active

Functionen fii s Bindegewebes. Fnrticliriitc der .Medicin.

Bd. XII. No. 18. -701. 20) Schulx, F.,

Ueber das Verhalten der elastischen Fasern in der nor-

malen und pathologi.sch rerSnderten Haut Inaug.-Diss.
H. Bonn. 71 .^s Mit Taf. -21) Unna, P. G.. Die
specifisdie F";irb\iiig ücr M;ist/' llenk'irnung. Monatshefte
f. praktische Dermat..Iot,ne. Hd. \IX. No. 7. 367
bis 871. — 22) Young, R. A., The Ground Substanco
of conneetive Tissue. Journal of Pbjsiol. Vol. XVI.
Ko. 5-r.. p. 825—850.

Für .'^chrakamp (1!'^ sind die Bindegewobs-
zellen Driiscnzellen, die IriterccUularsubstanz bildet

die Abfohnreip, eistere seeerairen und oootrabiren

»ob. Wahrseheinlicb haben sie auch gewisse psychische

Eigenschaften, efvr,xs Erkenntnis«- und Unterscheidungs-

veruiögen , so gut vie die Amoeltcn. Diese .Auffassung

würde naeh S. eine Verbindung iwisehon Cellalar- und

Hiimoralpathologic anb.ahnen.

Fusari (7) «endete die Golgi'sche Methode auf

]<eriphere Gevobe, oamentlich Bindegewebe an. In

der Zange dos Kaoinebens f&rben sieh sternförmige, den

Capill.iren anliegende Zellen, ferner ebensolche, die ein

Xetz um die quergestreiften Muskelfa.sem bilden und

grosse in der Protilansicht halbmondfurmige au den

Aoini der acin5sen Zungendrfiaen. Letitere Zellen hielt

Boll b'-kaMtitlirl'. fiir ni'standtlicile der sonst ange-

nommenen stnicturluseu Membran, Pfl ü ger fürGaoglieu-

/• llen, Heidenbain aber fOr Bindegewebszellen. Aach

in den Zungenpapillen finden sich stemfurmigc Zellen.

Derselbe flO) schwHr/te mit der Golgi'schen Methode

auch die Bindegewebszellen in der Luuge und im

Herzen. Sie senden lange anaatomosirende FortsitM

aus, welehr sieli an die CapillaigelisswandungOD an*

legen und der Kmähning des GewobOB dienen, in dem
sie sich befinden.

b) Knochen, Enoipel| Gelenke.

1) Bi/,znzcro. G., Ein historischer Rückblick auf die

Katwickelung der Lehre von der blutbildeuden Func-
tion des Knoehenmarkes. Entgegnung auf den ArtUcol

von Neumann. Deutsche med. Woch. Jahrg. XX. No.
8 .S. 178—179. — 2) Braun, IL, Untersuchungen
liin r den Bau dcrSyn. \ ialmembranen und Gelenkknorpcl.

s iwie iiber die liesorptiou flüssiger und fester Körper
.iu> doli (leleiikhöhlen. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie.

Bd. XXXiX. H. 1 and 2. S. 85—86. Mit 7 laL —
8) Derselbe, Untersnebongen fiber den Ban der Sjm-
ovialmcnibranen und Oelenkknorpel. 8. Leipzig. 54
S.S. Mit 7 Taf — 4) Daneo, G., Contribution a la

connaissance des reactions histo-cliimiqucs du eartilagc

hyalin. Arehives italiennes die biologie. 1898. T.
XIIL F. 8. p. 475—476. — 5) Me Farland. J.,

Further Observations npon Giant Ceils. Intemat med.
Magaz. Philadelphia. 1894 - 1895. Vol. III. p. 81
to With ..ne pl. (Vi Froiberg, A.B., The Law
of Bouc Transformation. Ciucinnati Lancet-Clinic. Vol.

XXXn. p. 117—121. - 7) Ilammar, .(. A.. Ueber
den feineren Bau der Gelenke. Abth. I: Die Gelenk-
membran. Arehir fttr mierosoopisebe Anatomie.
Bd. XXXXIII. II 2 266-326. Mit 8 Taf. Abth.

IL: Der Gelenkknorpel. Ebenda. H. 4. S. 813
bis SS.'i. Mit 2 Taf. — 8j Heidenbain, M., Ueber
Bau und Function der Riesenzellen (Megalocyten) im
Knochenmaric. Würzburger Sitzungsberichte. No. 2 S.
18—82. (Schreibt diesen Riesenzellea eine aussohlieas-

lieh chemische Function zu: sie nehmen Eiweissstoffe

auf und geben sie wieder ab. ohno zur Hildung von
rothen oder weissen Blutkörperchen etwas beizutrn>;on.)

— 9) Uelferich. H., Zur Biologie wachsender Ki<bren-

knochen. Aich. lUr klin. Chir. Bd. XXXXVllL H. 4.

S. 879—884. — 10) Hertwig. R., Präparate vonpetri-
licirten Muskeln. Vi rhandi. der Deutschen zool. Gc-
selKcli. auf der 4. .lahresvers. zu München den 9.— II,

April. "J4. — II,' Klaats.h. II., l'eher die Her-

kunft der ^eleroblasten. Beitrag zur Lehre von der
Osteogenese. Morpbol. Jahrb. Bd. XXL H. 2. S.

158 -240. Mit 5 Taf. u. 6 Holzschn. — 12) Neu-
mann, E., Nachtrag zu meinem Aufsatz und ein hist-

orisclier Rückblick. Deutsche medic. Wochenschr. No.
28. S. 501— ,>04. (Bericht für lSit.1 S. 50. No. 9.

Fortsetzung der Discussion mit Bizzo. . ilier die Prio-

rität der Aitfetellung einer blutbildenden Function des
KnocbenmaAes.) — 18) Ollier, L., La r^gin^tion
des OS .'t les resecfions sousp^'riosti'es. 8. Paris. 180

pp. Avee 41 lig — 14; Patten, \V., Ün Stnicfures

rescmbling dermal Bon.-s in Limulus. Anat. Anz. Bd.
IX. No. 14. ö. 429—438. With 4 figs. — 15) Re-
bnstello, G., SuUe modifieasioni nel contenuto della

rcte venosa del midollo osseo dei polli nel rqtido
dissanguamento e oelle prime 24 ore depo il salaaao.
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\-rhiTio medifo. Vol. XVIIl. F. 4. p. 40.'i-4()S. —
1*^1 Schein, M., Ueber Knocbenkembildung und Ossl-

äcatiui dos KDOiyeU. Wüo. medic WoobeDsclir. Jahig.
XLIV. No. 5. S. 188—187. — 17) ZtolikriBdis,
V A . Nr te .sur Ja structure de Tos. Zeitschrift für

»issensd», Microsc. Bd. X. H. 4. S. 447—451.

Zachariades (17) verthcidigt gegen Schaffor

iveine Lehn- CBcricht f. 18.'^9. 1. n\) von anostonm-

sircoden sternftirmigen Knochcnzcllen, diu mau auf

tfisebM Koodien dnnk miMenhre BehandluDg mit Pi-

Cliaiiuiv, l''»b'Tosmiu!n'iäiin\ S-'afranin oder Chinolein-

Um und 40proc Kalilauge (potasse) Uoliren könne.

IKe KiMebuifibrilleQ r. Ebneres (1875) hält Z. für

Shvpaj^Mbe VtMn, Was die Grandsubstanz des

TnwbfWf betrifft, so bestreitet Klaatsch (11), dass

Biadegeirebszellea irgend einen Äntheil an der

Pndnetion der Grandfabstaas des Kooehetii bitten.

Wie bei den Fischen stammen bei allen Vertebratcn die

knochenbildenden Zellen oder Soleroblasten vom Ecto-

derm ab. •

Die gewöhnUeh Temaebllsaiften Sjmorialniem-

branen haben Harn mar (7) und Braun (2) untersucht.

£r>terer unterscheidet beim Mensoben und bei grösseren

Säogethieren zvei besoudere !^rpen, die man als den

des iMkeran Kadegewebes, mtdbst oian almlieb dne
^#«cindere Srnorialhaut abpräpariren k.nnn und einen

MfaDCoähnlichen Tj'pos uaterschoiden kann, bei dem

diese Präparation alebt susfBhiter ist Macib der hiito-

iofciscbcn Beschaffenheit zieht H. jedocb vor, die beiden

TyyH»n als den z eil c n rn i c Ii ere n und den zellen-

ärmeren Typus zu benennen. Auch im Gelen k-

kaorpel ist 1. ebe Kaatelsebiebt mit Gruppen
Ucggestrcckter Knorpelzellcn und fibrillärer

•"'mndsubstanz, deren Fasern riemlich senkncht zur

ubtrflache gerichiet niad , 2. eine tiefe üegion mit

kuppen raadtidier Zellen nad 8. eine gaaa oberflieh-

U L'- .*kbicht platter Zellen zu unterscheiden. Manche

d-r letzteren haben keine Knorpelkapscln und siad

»tcmförmig, mit anastomosirenden Fortsätzen.

BrauB (9) ist in Betreff des Endothels der

SjBO vialmembran zu folgender Anschauung gelaugt.

Die Oberfläche der (ieknkknorpcl jugendlicher wie

äJterer Individuen ist zum grössteu Theil frei von einer

m bedeelnaden dUEemiten Gevebsseibieht' An den

Rändern der Geleukfläoben a1>er werden die oberfläcb-

Urksten Knorpelscbichten durch ein Bindegewebe mit

Mrhr zahlreichen verzweigten fixen Zellen substituirt.

Xodi veiler gegen den Kaoipelraiid bia wird diese

BindejTPirpbssrhicht dickor und enthält hald tii'-hr. bald

veoiger weit gegen das Centrum der Gelenkj^he vor*

ges^bene OeSsse. Wlbrenddessen rücken die ver-

zwcigteD Zellen so nahe an einander, dass zwischen

inen nur schmale Leisten des iiitr.u ellulären Gewebes

übrig bleiben. Auf diese Weise geht der Knoipel all-

ilig in die sogenannte latima der Synovialmembran

jb<r. Die.>e iit aber nicht eine Z>'Ilen.schieh<, wt;hhe

di« Gelenkkapsel auskle idet, um am Rande der Gelenk-

Itoorpel irgendwo aufzuboren, sondern sie erhält ihr

Hianietcristiaebas Gepiige dadtnrehf da« fiie, flbrülen-

bOdeade Bind^eweboaelleD bier dicbtar als in anderen

Geweben neben einander liegen. Niemals bilden diese

Zellen ein eontinuirlicbes, die Gelenkkapseln bedeeken-

des Lager, niemals berühren sie sich unmittelbar, wie

das der Begriff «Endothel" in sich schliessi'n würde,

sundern sie sind stets eingebettet in einen andersar-

tigen, selbstiBdigen intareellnlaren Gewebabestandtbril,

stets sind ihre Fortsätze und ihre Anastomosen mit

tiefer gelegenen Zellen der Synovialmembran durch ge-

eignete Metboden — bald leichter in ijuer.schnitten,

bald leichter von der FlSebe gesdien — naebsnveisen.

Die Zellrn der .'Synovialmembran 'iind .ille gleiehwerthig,

und die sogenannte Intima gewinnt nur durch ihren

besonderen Reichthum an ZeUsa mne gewisse Sonder-

stellvng.

fl> Irffftrflfgpiiiilgliittfli Hd dwMi libiw

a) Blut, Lymphe, Ghylus.

1) Acquisto, V., Ricerelu- siilli teoiiioa <• sulla

istogeocsi del sanguc. Giomale di scienze naUirali eco.

Vol. XXL p. 12. Cou unatav. — 2) Derselbe, Ueber
die Technik der Blutuntersuchung und die Histogeoese

des Blutes. Moleschott's Untersuchungen. Bd. XV.
H. 3. S. 241-255. Mit 1 Taf. - 3) Derselbe,
Une nouvelle technique pour la conscrvation des

el^ments du sänget sur la multiplication des plaqucttcs.

Arch. iUliennes de bioloque. T. XXIL V. 1. p. XXXV.— 4) Becker, .T., Method for Obtainlng Haemin
Grystals. British Medir.il .lournal. \o. 1729. p. ,350.

— 5) Below, Arti'ubildung durch Zonenwtcbsel. 8.

Frankfurt a. M. 24 .Ss. — ß) Biernack i, E., Vn-

lumetrische Bestimmung der weissen und rothen Körper-

dien in dem Blni und^über den Werth solcher Unter-

suchungen. Pam. Towarz Lek. Warschau. No. XC.

p. 32-72. (Russisch. } — 7j Derselbe, Zur Me-
thoiiik der Blutuiitersuctuing. Ccntralblatt für innere

Mcdicin. Jahrg. XV. No. 81. S. 713-720. — 8)

Derselbe, BlatkBipendi«! und Plasma in ihren gegen-

seitigen Besiehnngen. JUgom madidn. Woebenscluift.

Jahrg. XXXV. No. 8«. S. 1858—1559. No. 87.

S. l.'>00 lß02. 9) Derselbe, Ueber die Beziehung

des Flasmas zu den rothen Butkürpcrehen und über

den Werth verschiedener Methoden der Blutkürporeben-

volumbesttmmung. Zeiisebr. für pbfstoL Chemie,
Bd. XXI. H. 2. S. 179—834. — fO) Botasxi, F.,

Ricerchc ematologiche. Lo Sperimt ntale. .\nno XLVIII.

F, 2. p. 192—213. — 11) Cava/z.ini, Sulla con-

trattilit;! d<M corpuscMÜ rus^i 'U l saiigin' in-i mam-
miferi. Rifomia medica. .\nno .X. No. 105. p. 3.V2—354.
— 12) Derselbe, Dasselbe. Rivista Veneta di scienae

medicbe. Anno XL T. XX. F. 5. p. 441—444, —
18) Derselbe, Sur la contractilit»- des corpuscules

rouges du sang des mamraifire«^. Arrbivrs it.iliennes

de biologie. F. X.m F. 1. p, 107-111. — 14)

Claypole, E, J., An investigation uf the blood of

Neoturas and Cr}-ptobrancbus. Prooeedinp of the

Amerleanmioroseopical Society-, 1898. V0I.XV. p.89—71.

With 5 flgs. Vol. .XV. 1893. p. 89—76. Avec C, ph,
— 15) Corin, G., Ueber die Beschaffenheit des Lcichen-

blutes. Internat, klin. Rundschau, Jahrg. VIII, No. 4H.

& 1721—1726. — 16) Cucnot. L., Evolution des

amiboejrtes ebes les erustaces d^podes. Bibliogr.

aaatomique. Vol. 1. p. 157—160. Avec 5 % —
17) Daland, J., New Method for Scparating the White
from the Red Blood-corpuscies hy nieans of the Haema-
tokrit Journal of the Franklin Institute. 1893, Vol.

CXXXVI. p. 204-214. With .') tig^ — 1^ Dwornit-
schenko, Ueber die Differens des measebliobea

Blutes von dem der Siugetbieie bei geriebiliob*

modieinisdMo Untanuebongen. Medicina. N0.XIV—XV.
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(KuäsUdi-/ - li^j Klzholz, A., Neue Miihode /.ur

Bestiminiiog der absoluten Zahleuwerthe di v cinzelrn n

Leucoc}ienarten im CubikioUlimeter Blut. Wien. klio.

\yochenschr. .lahrp. VII. No. S2. S. 5S7—.S!». —
20) Kngfl. I'. ti.. Zur tlcnrM' \iiifi <i ii'T.itiiin dcN

Blutes. Vcrliaiidl. liei ('•'). V- rsaiüiiiliiu^ (i."ui>i'hfr

Naturforsi'hrr und .\<Tztc in \\ ii-n. WinnT nu il. I'iosr.

^ubtg. XXX\. No. 51. S. 1953-1957. - 21J Der-
selbe, Dasselbe. Allgetn. med. Centrniztg. .lahrr. LXIII.
No. .3'3. S 10!»1 10!»:.. '>"2) Fr.'v . H.. HoitrHu"'

zur Kriiiitiii'.^ 'i'-r Blutkr\ stall«- Wür/.durger Inaug.

Üiss, s, B.Tii. l'O s, MiUtaf. •2:5: Kuciis. .\.. LUt. r

.surbuugen über die i,ouLi.c,\ tose des llluli s utiter iu>r-

malen und krankhufteii V> rliäitnisscn. ls*.*M. Krlanger

Inaug. Diss. 8. Bauberg. SIS. S». - 24; (i enter,
K., Beiträge zur PcrmeabilitSt der rotben Biutk<<rpereheo.

Würzburger Inaufr.-Diss. S K-irlsruIi- . ISO.;, •.'2.'^!..

— 25) (liirbcr. l'eber II ini .L'loliinkrvstallo. Wiii7.-

burger .'^itzungsbir. N... 11 168" 170. - 2f.)

(Jure witsch, M., Tcehuik der Blutkörpcrcbenühlung.
BolDitsebni^a gaceta Botkina. No. XIII. (Russiscfh.) —
27) ITariiiscn. W . her die wciMsen Zellen !ti lebenden

und im defibriiiirtvn rnensi-hlichen Blute. 8. fkirpat.

103 Ss. — -iSi D-M s. lbe, Dass. K ,. P. tcrsburp. M- ,i

Wochensehr. .Iahr>f. No. <. ;i41- N... Hi).

S. 349—852. - 2!)) Hauer. r,lHr dir Micr.photo-

mphie der Blutkörperchen. Verhaodl. der deutschen
NaturfbncherTCTsammlang in Wien. Bd. n. Abtb. 9.

S'. hCtl. — 30) Hermann, I.., Frklürung zu der Contro-
vi-rsi' Hizzozt'ni- Neuraann. Deutsche medirini.sche

Wochen>5chrift. No. ill (Hizzozero nicht Mantegazza

hatte ein übjcrt untersucht, das Mis8Verstiindni.<i8 rührt

von unrichtiger Ueberaetzang mu dem Italienischen

durch Hermann her). — 81) Knoll, Ph., Ueber die

Hlutköriierehen bei wirbellosen Thieren. Prag. 1894.

Mit 2 Taf. - :?2) Derselbe, Dass> 11„ Sitzunpber.

d. k. -Vkadaniie d. Wissensch, zu Wien. .Math, ratunr.

Cl. Hd. ClI. Ablh. III. H. 3. S. 440—478. Mit

2 Tof. — 88) Kossei, A., Ueber die Lympbsellen.
Deutsche med. Woehensobr. Jahrg. XX. No. 7.

S. 146—1-18.- 84) Derselbe, Dasselbe. Wiener med.
Wochensehr. .lahrg. XXXXIV. No. 29. S. K'.l l- 131»!.

.35) Labbi-, A.. Parasites etidö;_rio{,;,jp.,s ,]„ sang des

vcriebrL-s. Arcbive:s de Zoologie ex]i> rintcntale ei gen<:rale.

T. n. No. 1. p. 55—144. Avec 6 pt. (Parasiteo

der rotben Blutkörperchen bei Batraehiem. Man kann
sie nicht ohne Immersionslinsen studiren.) — 86) Der-
selbe, ^'tr Ii s parasites endoglobulaires du sang de

ralouette. t'onipt. retid. de la societe de hiologie.

1893. T. V. No. 2(1. p. 73;)-741. 37) Laveran,
Sur des embiyons de filaire du sang de rbomme. Ibid.

1898. T. V. No. 8«. p. 89«-898. -;- 88) llarche-
sini, U., De corpuscnlnnun nibrorum in medulla osso.-i

avium gene.si. Ue.s zoologic.ae. .\nn. I. No. 1. p. 28.

— .S;t) Maurel, E., Origine et i'volution de.s elements

figxires du sang. romi»t. rend. de la 22. scssion de

VattoeiAtion fran<.-. pour Tavancement de science. Be
SMIQOQ en 1898. T. 11. p. 616—628. Avee tig. —
40) Derselbe. Reeherches expi'rinientales sur Ie.s leu-

rorytes ilu sang. 8. Paris. 920 Aver tip. -

41) Meltzi^r, S. .1.. lieber die !'undani«;htale Bedeutung
<ltT Krscbiitteniiig für 'lie lebende Materie. Zcitschr.

f. Biologie. Bd. XXX. ti. 4. S. 466—509. — 42)
Moser, W., Have tbe red Blood Corpnseles amoeboid
Mov.-ment? Med. Record. New York. Vol. XLVT.
No. II. p. 173 17-1. — 4.H) Derselbe. A few Words
in R<.-ference lo earvoeinetic Changes in the n d Blood

Corpuscks. Ibidem'. No. K,. p. 494—495. — 44)
Naunyn, Mudenie Metboden der BlutuntersuGhun|[ an
geürbten Präparaten und Den<MBsb»tion vw miloti«

sehen Kemtheilangen. Deutsdw med. Woehensehr.
.labrg. \.\'. No. 48. S. - 45) Bu lick a . rnter-

hucliungeti Über die iiri^;efirbten Zellen des Blutes.

Allgem. W'ien. med. Ztt' .lahrg. XXXIX. No. 29.

F. 827-828. No. 80. 889—340. No. 81. S. 352

bis 35.3. 4*'.) j^aeerdutti, C, .Sur les piaquctt«»
du sang. Archives italiennes de biologie. T. XXI.
F. 8. p. 449-450. — 47) Seelmann, H., Beschleu-
nigte Färbung der Blutkörperchen. Biolog. Ccntralbl.

Bd. XIV. No. 18. S. (187— G88. — 48) .Stemel, A.,

The iiictliods of .-xamining the blood. Universal medi-
eal Journal of Philadelphia. Vol. V. p. 016. — 4 *

Tamassia, A., Valore delle granulazioni neutrofilc

dei globttlt bianfhi nella determiaasione specifiea del
sangiie. Aiti di S. Istituto Veneto di seien/e, lettere

erc. T. V. D. 8. p. 1898—1408. — hO) Timo-
levewski. DemoiistraliDg Nucleated Ked ("orpuseles.

Wratseh. .No. 2. (Injectiou von seit 30 Tagen faulen-

der Kochsalzlösung in eine Vene. Ku.ssisch.) — 61)
Tel mau, H. L., Oo the Heaas of distinguishing human
Blood. Americ. montblv mirroscop. Joum. Vol. XV.
p. 07 104 .V2; T sj- 1, i s t o vr i t sch . N.. lliimntob.-

giseiie N.iti/eii. 1 Zur Trage über die Leucolys»*.

Med- W. eh, N 14 241-244. No. 15. S. 257 bis

261. No. 16. Ö. 273—278. — 58) Ullmann, B.,
Mitfheiinng über das frische, ittssife, angcfSrbte Blat
des Menschen. Arch. f. Anat. u. Phvs. Phvs. Ablh
II. 1 u. 2. 209. — 54) Derselbe. Einige Bemer-
kungen zu iieip ii Ii rMt- rsui-huiiy-cn über die Entstehung
der körperliehen Kiemenle des Blutes. Ebendaselb.st.

H. 3 u. 4. S. 349—351. - 55) Viola, G., Alcum»
nota intorno airistologia dei eorpuacoli loni deiruomo
in condizioni fisiologichc e patologiche. Obxb. di Osped.
Milane. Anno XV p. 11.^-120. — 56) Winkler,
K . Zur Lehre von dt-n rothen Blutktjrperchen (Neeroso
oder Heiieneration). Wiener med. Wochensehr. No. IG.

S. 702—704. Mit 1 Ilolzscbn. — 57) Derselbe, Zur
Natuivescbichte des rothen Blutkörperchens. Internat,

klin. Rundschau. J.ihrg. VIII. No. 3. .S. 90- 91. -

58) Zcnoni, C, i^ulla comparsa dei globuli rossi uii

cleati nel sangue. .Arrhivio mediro. Vol. XVllI. V. 1

p. 421—428. — fil) Derselbe, l'eber das Auftreten
kernhaltiger rother Blutkörperchen im circulirendeii

Blut Virch. Arvb. Bd. CXXXIX. U. 1. S. 185 bi»
189. (Nach Aderllssen.) — 60) Derselbe, l'eber die
Entstehung der vers'-lii- ienen Eeueocyti nf 'rmen des
Blutes. Beitrage zur palhol. Anat. u. allgem. Pathol.
Bd. XVI. H. 8. S. 587—551. Mit 8 Fig.

Seit Schwann war es bekannt, dass in Blut und
Lymphe vielfach freie Kerne vorkommen, die man
jetzt schon lange nicht mehr für praeexistireud hält,

ßuzicka (45) bat nun im .\mphibienblut kugelige.

granttUrto Köipereben geashen, die sieb dnrdi ihre Re-
sistenz jrep'ii Kssiirsaure und ihre Tinetioiisfähigkeit

durch Uiimatoiylin oder Vcsuviu uuzwcifclliait aU Kerne
erwoiaen. UnmSgUeh kSnnen sie hiemacib etwa kern-

lose Protoplasmaklumpen, Cytoden sein. H, sah nun
aber einen hellen amöboid beweglichen Saum um diese

Kerne entstehen und nachträgliche Behandlung mit
Essigsftnre beweist, dass «faie klein« kemhaltiga Lyraph-

zelle jetzt vorliegt. Auch im .'^aft der Mesenterial-

dräsen und der Milz von Kaninehen, Mäusen und Ratt«-n

sieht man xabireiche freie Kerne. K. betrachtet sie al$>

Vorstufen von LympbkUrperehen und dar«b tan werden
die Lymphdrüsen eine Ersatzi^uelle für die Leucoeyteu

des Blutes. Ausserdem sah lt., wie es früher Stricker
behauptet hatte, den Kern in weissen Frosebblut-

körperchen sieh bilden und wieder vergehen, so dasa

diese Kiirperehen zeitweise kernlos ersclieinen. Das-

selbe ist bei den erwähnten aus nackten Kernen ent-

standenen Leneocj^n der Fall. Der Kern ist mithin

ein chemisch umgeänderter Theil des Zellenleibes.

Flemming hatte dieselbe ürscheinung daraas erklärt.
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daÄ> die Zelle zeitweise denselben Hrfohiingsindex wi»^

d«r Kern erhält, vobei letzterer natürlich unsichtbar

vM. B. bebt «aeh bem»*, wie notbwendif das Stodiam

lebender Gewebe sei, anstatt ausschliesslich u getrock-

acten und gefärbten Blutpräpnraten sa arbeiten, wie

es die Meisten zu thun pAegen.

Die Delle der rothen BlntliSrpercben er-

klärt r n tri n n n (ö.Ti l)''im Menschen fiir eine optisch»'

Tittschaog. Sit sind in Wahrheit biconvox, die Dellen-

form enti^t dareb ringlSnnige Cootnetion des Zellen-

taadea, vobei eine durchsichtige, fariilosc homogene

Substanj! an Stellt- der Delli' hervorgepressl wird. U.

bestreitet ebenfalls die Praexistens der Kerne in den

weissen BluttSrperehen. sie sind eine Leiebenersehei-

nong

Auch Engel (21) hält, von allem Hckauntou ab-

weichend, die rothen Blutkörperchen theilweise für

kngelif und nennt sie Blutkugeln. Sie aollen nicht

mr Leucofvt-'n, ^-i^nd'Tii auch Haufen von Rhittplntt-

Aen enthalten können u. s. w. u. s. w. In scharfer

Weise wendet sieh Dilmann aber gegen die Dar-

ftdlnng Ton Engel (Bericht f. 1893. S. 61) in Betreff

der Entstehung der Blutpliitti hcn ii. s w Ii. er-

kennt es als einen wesentlichen Fehler der Methode, wenn

an cinecMiti den üntenebied swiseben perspeetiTisehem

Sebea and den optischen Durchschnitten, ausser welchen

dxs MierOflOI^ ja gir nichts zeigen kann, nicht berück-

sichtigt, Qod anderurseitji alle möglichen Kunatproducte,

die dnfcfa das Ttoeknoi bei dem Ebrlieb'sdien Ver^

faliren ertt-.tehpn, nieht beachtet, und iib'-rh.nupt 'Ins Blut

(oder Gewebe) gar nicht oder nur gelegentlich frisch unter-

loAt wiidi

Meltaer (41) schfittelte Blnt mit Qiieelcailber

S Stunden lang und erzielte vollki'^niinene spurlose Zer-

störung der rothen Blutkürperchen durch moleculärcn

Zeiftll. Beim Sehfitteln mit Bimstein oder groben

Schrotkömem waren dazu etwa drei Tage erfinderlieb.

Nach vorheriger Iliirtunj^ in Alkohol oder 20 prnc. Pyro-

gallusiuiare, 10 proc. Tannin, 10 proc. Kupfcrsulphat,

Cproe. KaUnrndilerat, Spree. Silbemitnt erwiesen sieb

dagOfen die Blutkörperchen re-istent. Die Flaschen

w-nren zu einem Drittel gefüllt. Ligen horizontal und

wurden bei einer Excursionsweiu- vuu 39 cm 180 mal in

dar llinate doreb eine mittetat Dampf geMebeoe

Sebflttelmaschtnr l'ewe^t

Den feinen btaub, in welchen die Blutkörperchen

aioeinanderüallen, hält IL fBr die Somaenle Foster's

,

Keellen t. Rägeli's, Piasomen WiesnerVs, d. b.

'^i' die letzten physioh-gischen Elementartlieilc der

uri^ismen. Die Brown 'sehe Molecularbewegung

feoBfltaater optiedkor Auadruelt des labilen Gleidige-

widrtaanatandes Ton FlSaaigkeitcn, Ref.) leitet M. eben-

teils Teraratbnilgsveise von beständigem Vihriren der

Btdoberfliehe als Nachwirkung entfernter Erdbeben,

Doonen^ige v. s. w. ab.

Das Ehrlich'ache Verfahren, die Blutkörper-
chen zu färben, fand Spetm:iiiii (47) .illzti zeit-

raubend. Zur Vereinfachung wird auf dem Deckgläschen

(etneksetea Bhit 5 Miavten lang mit abaolnten Aloobol

behandelt»VsKinnte in geaittigte aloolioliaobefiosinliiaang

mit 17 pft. W.isserzusatz gebracht, abgcspüK, 2-3 Mi-

nuten mit Methylenblaulösong in Terdüuntem Alcohol

von 15 pCt behandelt, abgespült and in Wasser, oder

getrocknet in Canadabalsam untersucht. Die Kerne

werden blau, die rothen Blutkörperchen braun.

Die Anzahl der rothen BlatkBrperohen hat
'

Fiebtner (5) in Mexioo daseibat auf dorohacbnittlieh

4,700000 im Cultikmillimetcr vermindert gefunden und

ihr Durchmesser betrug im Mittel nur 0,0059 statt

0,0077 mm. Leider ist nicht angegeben, auf welche

Ra.'ise. Uii;i iMii Inuigsmethode, Zahl der Einzelfälle u. s.w.

sich die>c Beobachtungen beziehen, auch ni'-hts über

die Thcilungäfchlcr des benutzten Micro-

meters.

Vm Iläminorystalle darzustellen, iibergiesst

Beeker (4) das Gemenge von (Kisenrost). trockenem

Blut, Chlorammonium mit starker Ammoniaklösung und

61trirt Nachherige Behandlang wie gewöhnlieb.

b) GefätHic, Lymphknötchen, seröse Räume.

Ii D I. Ii rn w 0 1 s k y . Z., i.yinphknötehen (Fnllicnli

lymphatici) in der Schleimhaut der Speiseröhre, des

Magens, des Kehlkopfts, derLnfirQbre and der Scheide.

Ziegler's Beitrtge zur pathologischen Anatomie. Bd. .XVI.

H. 1. S. 4S— 101. Mit 1 Taf. (Bericht f. 1S'.)3.

S. r.l. N ,. 4 ) 2) Lapin^k v. M.. T. her den
norniaicn Hau und üher patholnpisrhc Veriitideningen

der fein'^t« ti (ielünicapillaren. .\rchiv fiir Psvchiatrie.

Bd. XXVI. U. 8. S. 864—867. Mit 1 Taf.' — 8)
Tiöwit, M., Ueber die Beztehang des Blntgeßssendo-
thi Is zur Emigration und Di.ipedce Nach Präparaten
des früheren lnstitut-.\ssistenten Ilacic. Beiträge zur

pathologischen Anatomie und allgenicioen Pathologie.

Bd. XVI. 11. 3. S. 521—586. — 4) Plana, G. B.,

Sar une disposition spiele de 1« museulature dans les

racines des reines pnlmonaircs de divers animaux et

des racine» de la vcine porte dans In iiui'|ueuse inte-

stinale des i'quins. Comptcs rendus de l.i sect. anat.

de ril. cougn s inlemat. des sciences mi d. "i Rome.
Arch. ital. de l.iol. T. XXI. F. 2. p. XI. ^ 5)

Ranvier, L-, Des chyüföres da mt et de labsorption

intestinale. Compt. reod, T. CXVÜI. No. 12. p. 621—
r.'iO. fi) Regaud, Cl., Etüde bW»logi'|Ue Mir les

v.ii>^eau\ Ivmphatiques de la glaode mammaire. .lour-

I, 1 .1 l anai Annce XXX. No. fi. p. 716-730.
Avec une pl. — 7) Oerselbe, Sar les origines des

vaisaeam lymphatiqoes de la mamelle. Comptes rend.

de la soe. de biol. T. I. No. SO. p. 495—497.

Wohin ein .systematischer .I;ihresbcricht die Ly mph-
f.'llifcil. welche j.'tzt als .N'^duli lymphatici latinisirt

werden suücu, icu stellen haben würde, i.'>t nicht ganz

Iclar. VorlSafig werden rie hier bei den GefiMsen unter-

gebracht. Dolirowl-k (1} luvclireibt von Nettem

die läng>t bekannten Lympkfollikel (vcrgl. Allg. Anat.

d. Ref. 1876) aus dem Sinus laryngis, dem unteren

Stimmbaod and an d«r bisteren ^pjglottisffiwhe, im

ReccsMis iiyrifi^nnis und der Vnpiii:i. Di'- F'illili''I.iiih;iii-

futtg im Recessus pyriformis nennt D. Xonsiii a la-

ry ugea s. sinus pyiiformis. Bei ebionisehen Gatanben

sind die Follikel viel zahlreicher. Bei anämi.^' h. n her-

untergekommenen Individuen sind wenig Lymphfillikfl.

auch im Dann sichtbar, zahlreichere bei gutgeuährten

Gesanden «od namentlich bei gemieteten Tbiereo, noch

mehr bn catarrhalisehen SatsOadongen, weil anter aol*
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chcii Umbtaiideii mehr Lyiiiphköriiirtlicu die Blutbahn
verlassen und sidi in den Follikeln anhäufen. Han
darf ;ibcr die ictsteien nieht etwa für pathologisch neu-
gebildet ansehen.

vn. JhMgnnkt, «ImMmI« IriMe.

1) Atnndei. E., 1/iperpiasia dcllc fibre museolari
liscie deir utero gravide. Gaa. med. di Torino. Anno
XXXXV. No. I. p. 1—7. — 2) Bernard, H., On
tliP R*-'Iatiorjs of isotropous to tlie niii.sotnipous Lay-
ers in .striped .\hiscl.-s. Zoolog, .lahrbücher. Abth. f.

Anatomie u. s. w. Bd. VII. II. 3. S. .'»3.')— 544. Mit
1 Taf. — 8) B Ohe man, H., Intercellularbräcken und
Safträume der glatten Huseulatnr. Anat. Anzeiger.
Bd. X. No. 10. S. SObSU). Mit C Holzschn. -
4) Camerano, L., Rieerche int<)mo alla forza asso-
luta musroli degÜ in.setti. Muscoli flessori delle
inandibole dei Coleotteri. .Memorie delia E. Accademia
delle scicnze di Torino. T. XLIII. p. 21!9—260. —
6) Cerfontaine, P., Note sur Texistence de fibres
musenlaires stri^ che» un tr^matode. Bull, de l'aead.
«qr.de Beige. T. XXVIT. No. f;. p. fmi-O.Vi. Av8c
R fig. — 6) Davi>oti. A.. Th.- Arr.ingtment of Mus-
cular Kibn-s in Ampliiuina tridaclila. Anat. Anz.
Bd. IX. No. 2. S. m — m. With 1 fig. - 7)
Eberth, C. J., Die Sareolyse nach gemeinsam mit Dr.
W. Ndtzel ausgeführten Untersuehungcn an der Frosch-
lanre. Pestsehr. der 4 Facul taten /um 2(K)j;ilir. Jubi-
Itum der Univer^. Hallc-Wittenherg. Med. Fac 4 Ber-
lin. S. 79— 1»2. Mit 1 Fig. u. 1 Taf. — 8) Engel-
mann, T. W., Die Blätterschicht der electrisehen
Oiigaoe von Biya in ihren genetischen Beziehungen
»ur quergeetreiften HuskeTsubstanz. Pflüger s Archiv
Bd. LVII. H. u. 4. S. ISO. Mit 1 Taf. -

9) Foster, Laura, Zur Kenntniss der Muskel.ipindelu
Virchow's Archiv. Bd. LXXXVII. IL 1. .s. 121 154
Mit 1 Tal — 10) Fritsch, G.. Antwort an Herrn
Ballowitz in Betreff der eleetrischen Platte toii Tor-
pedo. Arch. f. Anat. u. Pliys I'hysiol. Abth. S. 369
bis 871. (Eine srhärtere Kritik wie dieses periphere
Ncrven Teriniualnetz von Ballowitz ist nach F. bisher
nie an der Methode Golgi's geübt worden.) — 11)
Fusari. R., Studi' «ulla struttura delle fibre museolari
atriate. Monitore zooUco italiano. Anno V. No. 4

P- 77. — 12) Derselbe, Etüde sur la atniefure des
libres musculaires sfriee.s. Coniptes rendiis du XL
congres iiiternat. de* sciences med. a Itome. Areh. ital.

debiol. T. XXI. F. 2. p. IX-X. - 18) Derselbe,
Sur la structure des fibres musculaires stri^es. Ibidem.
T: XXn. P. 1. p. 95—96. — 14) Derselbe, Sulla
impregnarione cromo-arpentiea delle fibre museolari
stnate dei mamroiferi. Atti deir Accademia di sc. med.
e nat. in Ferrara. Anno LXVIL F. 1. p 17-19. —
15) Dorselhe, ,\ncora .stilla impregnazione cromo-
argentica della libra muscolare striata. Ibidem. P. 1.

p. 69—73. — 16) Gilson, G., et .L Pnntel. Sur
quelques eelintes mnsculaires de l Ascaris. Anat. An«.
Bd. L\. No. 23. S. 724- 727. Avec 2 fig. - 17)
Knoll. F., Zur Lehre von den Muskelfasiim. Lotos.
Bd. AT. 1895. S. 25-35. Mit 4 PIg. — 18) Martin,
H., Note sur rezistenae des Yaisaeanx nouiriciers du
muscle cardiaque ebez la grenouille. Compi rend. de
la societ^ de bioiorrje. 1,S93. T. V. No. S6. p. 761—75fi. — i:t; Maurer. F. (iiatte Muskelrcllen in der
Culi- d.r Aimrcti und ihre Beziehung zur Kpidermis.
Moq,hiilogi.sches Jahrb. Bd. XXL U. 1. b. 152. — 19a)
Oppenheimer, R., Zur Lehre von derphysiologisdien
Bedeutung der QuerstreitUDg des Muskelgewebes. Stra.sä-

bmger Inaug. Diss. 8. Mannheim. 42 Ss. — 20)
Patri^i. M. K.. Su la cnlrazi'ine dei mu-seoli striati

e i mü\imenti dei Bomhyx movL Atti della R. Acca-
demia d. lle seietize di TorinO. Vol. XXVIII. D. 9.

p. 452-469. - 21) Tourneox, T., Sur lee modiä-

cations structurale.> >(ue pr<>eutent les fibrillea des
muscles Jaunes des iosectes en passaot de YHalk de
lepoa a ViUt de contrKtion. Comptes rendus de In
soc. de bfol. T. I. No. 23. p. 594—595. — 22)
Derselbe, Sur la stnicture des librilles des l!lu^eles

jaunes du dytiijues et de l'liydrophile a l'et^it de repos.
Compt. rend. de la societ.- de biologie. 1893. T. V
No. 10. p. 289—290. - 23) Derselbe, Sur les modi-
fleaüons stractorales que pr^ientent les flbrilles des
muscles jaunes des insectes pendant la contraction (Hy-
drophile et Dytique). Monitore zoologico italiano.
Anno V. No. 4. p. 79—80 (Bericht f. 181*3. .S. 64).— 24) Unna, I*. Ct.. Die spccifische Fiirbung der
glatten Muskelfasern. Monatsh. f. pract. Dermatologie.
Bd. XIX. No. 10. S. 583-537. 2.')) Werner, C,
Zur Hiitologie der glatten Musculatur. Inaug.-Di^. 8.

Juqev. 58 Sa. Mit 1 Tal

Fusari (11) wendete die Golgische Methode auf
die quergestreiften Muskelfasern von loseeten,

Batrachiercn. Vögeln und Säugcthieren an. Alle diese

Fasern bestehen aus Bündeln von Primitivfibrillcn, aber

sowohl die Querlinien, wie die bellen und die dunkleo

Qneraeheiben bangen leitlieb mit ihren Naehban su-

samnen.

Nach Bernard (8) kehrt bei der Contraction quer-

gestreifter Muskelfasern von Krebsen die isotrope

Substanz in die anisotrope lurück, letstere ist Nucleus«

Substanz. B. versucht auch eine Erklärung der Quer*
linieu zu geben, die im Original nachzusehen ist.

Die vielerKrterteo Muakelapindeln, die Kaoehe
g' rn für \> rvenappinte erklären, sind noeb otoht nur
Hube gekommen.

Prtnieitt Poster (9) hilt sie mit Ran vier (1878)

fiir besondere nervöse Apparate, <Iic vielleicht den Gnd
der Muskelcontraciion pereipireu lassen. K ersehn er

(s. unten Nervenendigungen, No. 81) verwickelt sich

mit Rnffini in eine Polemik darfiber, ob die

Muskelspindeln, die naebKöIliker und sehr vielen

.\ndercn Theilungsstadien quergestreifter Muskelfasern

darstellen, als bewundere permanente Ncneueudapparatc

auftufuaen seien und erfclirt sie (Or sensibel (vwf^.

unten: Nervenendigungen).

Maurer (Bericht f. Anat., Myologie. No. 31 u. 82)
ISsst die quergestreiften Muskelfasern der Wirbel«

ihiere aus MuskelepitlMlaellen der medialen Lamelle

der Urwirbel entstehen, die kleine Epithelbezirke dar-

stellen, aus deren jedem dann eine Muakel/aser wird.

Yiellaeh (namentlidi auch bei Anuren) waehsen die ein-

zrli.t :i Zellen SU Moskelfascrn aus, das ist aber nach
M. Ca-nogene.se, rfisp. eine .VbkürZuug des primitiven

Entwickclungsmodus. In der Verscliiedenheit de» Baues
der Muskellsaeni bei Wibelthieren, s. B. ob sie innere

Muskel kerne oder nur äussere Sarcolemkeme besitzen,

hat man ausschliesslich durch die Inteosüftt der Leistung

bedingte Untersehiede zu erblicken.

Derselbe (19) beschreibt die glatten Muakel-
fasern in der Küekenhant TOD Rana csculenta und
tetnporaria Sie entstehen aus dem Kctodenn, aus

cyliudnseben Epidermisxellen, wie sich bei Kaulquappen

nacliweisen liasi

Engelmann (8) erklärt auf Grund von Unter-

suchungen der electrisehen Organe im Schwan»
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v ii R.-ij,i di)' aalsotrope Substans IQr-deu Sit/ dur

Muskelkr.lft«. Vielleicht sind di»' Orgam^ solche a se-

crctiuD interne (Ürowu-Sequani), wie die Scbild-

driM u. s. w. IN« Ptlimdra der eigrailieh eleetriieben

OlfMie will E. den die Querlinien und Mg. N«ben-

sdieib«n bildenden FibhUengliedern bomologitiren.

Till. Rvfwigew«!«.

a) Struciur der Ganglien, Nerven und das

Centnuoi^ans.

1) Agababaw, A., lieber die Nen-encndigung im
Ciliarkörper der Saugethieie und des Menseben. Aus
dem histol. Laboratorium der Univ. zu Kasan. 1S93.

IV n. VI u. .i7.Ss. M iTaf. (Russisch.) 'J; Alt.m,
E. J., Studies od tbe uervous syatem of Crustacea.

1. Sotue nerve-elements of tbe embryonic Lobster. 2. Tbe
itoBAto-gaitrie ayatem of Aataens auod HoBUuraa. A. On
tibe beaaing of nme-fibrea and on end>swe11{ngs.
'."iart .Toum. ofnier. sc Vol. XXXVI. P. 4. p. 4G1—498.
With _' pis. — 8) Au Selm i, E., De cellularuni ner-

»•sanim intima stnictura in cornuis antcriorihu.s mc-
dullae spinalis. Zoolog, ttes. Ann. L No. 1 p. 18—28.
Cum una tab. (Comuu ist nieht etwa ein DraeUdiler.)
- 4) Azoulay, L., Not« sur les aspects de.s celhiles

D- rrogUques dans les organes nervenx centraux de Teii-

fant Conipt. rend. de la soc. di^ biol. T. I. \o.

p. 225—227. — 5) ÜtT-selbe, i/uolque> particularitcs

de la structure du cervelet chcz l'cnfant. Ibidem. No. 8.

p. Sil—318. — 6) Derselbe, Les nerb durein cbez
IlMmme. Ibid. No. 19. p. 886—888. Avee 8 (ig. —
7} Bayliss. W. M. and J. R. Bradford. The inucr-

v&tion of the vessels of the limbs. Journ. of Physiol.

Vol. XVI. No. 1-2. p. 10-22. With 1 pl. - 8)

Bechterew, W. v.. Die sensiblen Bahnen im Kicken-
awrk. Naeh den UDtereaehungen von F. Boitin ger.
Neorol. Centralbl. Jahi^. XIII. No. 18. S. 642. —
9' Berdez, La cfllulo nen'cuse. Etudc histologique

v.ivi dr luelques rechi rches sur les cclliili s iii'^mi-

sphrTi s de la grenouilic. 1898. 8. Lausanne. pp.
ATec 1 pl. — 10) BergoBSini, C, L« struttura isto-

pigiea di midoUo ipüuü« aeeoi»io i meenti studi sal

lartena nerroao centaale. Raeeotta dal studente P. L.

EoaclliDi. 1803. Rassegnadelleseienz. med. Anno VIII.

So. 10. — 11) Bcrkley, H. .1., The finer anatomy of

tbe infnndibular region of the ocrebrum including the

mtmtarj gUnd. Brain. VoU XVU. P. IV. p. 515-547.
«nth 5 pis. — 19) Derselbe, Th« intrinsio nerves of
the sub-maxillarv glaiid nf musnilii.'i. .lohn Hopkins'

Hoap. Reports, Vol. IV. Nu. 4— ö. p. 27."»- 280. Wil'i

2 fig*. — 13, Derselbe, The nerve-elements ot t

pituitarj gland. Ibidem, p. 285—295. With 1 pl.

14; Derselbe, The neuroglia cells of the Wall of the

middle rentticle in tbe adult frog. John Hopkins' Uni-
TWiity Circ. Vol. IX. No. 24—25. p. 746—758. With
4 figs. — l.*)) Derselbe, The ii'-uro^flia cells of Ün-

»alls of the middle ventricle in the adult dog. Auat.

Anz. Bd. 9. No. 24 u. 25. S. 746- 753. With 4 figs.

— 16) Bernheimer, S., Das Wunelgebiet des Ocu-
toMrtofins beim Menaäben. 8. Wiesbaden. Y n. 88 Ss.

M 4 Taf. u. 4 Bl. Erklär 17) Tlettoni, A., Con-
tnbuto allo studio dtUa lin.i an.it/jmia del corpus ma-
iillare. Monitore zoolopco italiano. Anno V. No. 9 e

10. p. 20.7—210. — 18) B inet, A., Contribution ü
r* tade du svsteme nerveux sous-intestinal des inaectes.

Jooni. de Tanai T. XXX. No. 5. p. 449—580. Avee
4 pl. — 19) Derselbe, Note sur la structure fibril-

liire des ccllules nerveusc chez 'luel'iues crustac«'s d>'-

cipodeji. Corapt. rend. de la soc. de biol. T. I. No. 6.

p 162. — 20) B lochmann, R., Sur Thistogenesc de
la nivrologie dans U moelle ^piniere. Arcb. ital. de
bioL T. n. r. 9 «t 8. p. 919—916. Avee 9 pL —

21) Boceardi, (i., .'«ullri ^truttur.i dril.i tibra nervosa
midollare. Giorn. dell* associ.az. Napoletana di medici e
naturalisti. Anno IV. 189.H. i\ 3. p. 915—916. — 1^
de Bono, Sulla nevroglia dcl nervo ottioo e del
ebiasma in ateoni vertebnati. Rendiconti del XIII. coo-
gresso dell' assoz. -iftalmol. italiana in Palermo. Aonal.
di ofulmol. Anno .X.XII ls;i3. F. 6. p. 547. — 28)
Botaazi, F., Intorno .iiia corteoein oerelmitc e spe-

dalmente intorno alle tibre nervöse inteaeorticali dei
rertebrati. Rieerehe di labontorio anal nonnali di
Roma. VoL HI. p. 241-311. 818—816. Con una tav.
- 24) Derselbe, .Sur l'ieorce ct'n'brale et sp<'ciale-

ment sur les fibres nervcuses intracorticales des verte-

bres. Arcb. italiennes de biol. T. XXU. F. 1. p. 156
—161. — 25) Caj al , S. R. Ramdn y, Les noovelles id^s
sur la structure du Systeme nerveux chez Thomm e et

che« le.s vcrtebres. Traduil de Pespagnol par L. A / o u -

lay. s Piriv XVI 2iK) pp. Avee 49 ligs. - 26)
Derselbe, Dasselbe. Huil.t. med. 1S93. No. 72—79.
— 27) Derselbe. Minute siructure of ncrve-centres.

Nature. Vol. XLLX. p. 464—466. — 28) Derselbe,
Notas preventivas sobre la estroctnra del endiUo de
los Telc'istc'is. Anales de .Socicta Rspanola hisfor.

natur. T. III. Cuad. 1. p, !)3 99. — 29) Cajal, D.
l'edry Ramiln (Zaragoza

,
Iiivestig.tcioncs microgr.ificos

en el encefalo de los batraccos y reptilet. Cuerpos
geniculados y tnberealos coadrigeminos de los raamtiR;-

ros. 4. Zaragoz.a. 88 pp. 3.'» flg. 30) Cimpbell,
.\. W., On vacuoIati..ii of the norse c-ll of the human
' erebral «-ort. v. .lourn. of pathol. and b.acteriol. 1893
- 94. VoLU. p. 380 -398. With 1 pl. - .Sl) Cannieu,
A., Reobercbes sor les originea dn nerf auditif, ses ra-
meauz et ses gan$;1ions. Revue larjrngolog. de Paris.

Ann6e XIV. p JOO, 257. (.<. ob. Anat. Neurol. No. 82.)

32) Capobianoo. F., Sur une p.-irticularitr de struc-

ture (II Tteorce du cervelet. .\rch. italieunes de biol.

T. XXI. F. 1. p. 72'-7»;. - 8.S) CavasziDi, Le
sympathique cervical conoourt avee des fibns eonstrie-
trices et dilatatriees h l*iQ]ierr«tion des vaisseaox eMi-
braui. Ibidem. T XXII. P. 9 ». LXXXVIII--LXXXIX.
- 34) riicvrel. H . Rechenenes anatomiques sur le

Systeme ncneux ^raiid sympathii|ue de l'Esturgcon.
(.\eeipen.ser slurio.) Arch. de Zoologie experimentale
et generale. T. II. No. 3. p. 401-444. Avee 1 pL —
85) Cirincione, (i^ Metodo per determinarc il peso
e la ortensione della sostanz.a (sTiK^a e bianca del ecr-

vello. Kiforma Mediea. Anno .\ \o. 184 ."Sr,)

Clark, L., Ficrce. , Some lUiservauons on the He\.in

Lewis Method of preparing Brain Tissue for the Miero-

awM. Ameiiean Journal of Insanity. VoL LL No. 3.

p. 905--908. — 87) Colella, R, Salla istogenesi della
ne^Toglia nel midollo spinale, Archirio mcdico. Vol.
XVni. F. 4. p. 86.5 404. Con una tav - 38)
< -oll ins, .1., A Contribution to tlie .Arrangement and
Functions of the Cells of the eervieal spinal Cord to

which is appended a Note on central <'hauges secuadary
to long eontinued Disease of an Extremity. New York
med. Jonm. Vol. LIX. p. 40—98. — 89) Gramer,
.\ neitr.-ifje zur feiinTen .Anatf.mie der Mcdulla <>bIon-

gat.i und der Brüeke in;* lies.,uderer Benieksiohtigung
des 3. 12. Hirnner%e(i M t 46 Fig. — 40) Curnow,
•I. R., The final Distribution of tbe nerves of tbo Via-
cera with a few Remarks on Bistologjr in GeneraL
Treatizes of the Med. Soc. of California, p. 282^290.
— 41) Dcvic, F., Les recherrhes r<'cente> .sur la linc

structure du svsteme nerveux central. Province medi-
cale. No. 8. 'lO et II. — 42) Dogiel, .!.. Beitrag

zur veigleiehenden Anatomie und Physiologie des

Herzens. Archiv für microscopiscbe Anatomie. Bd.
XXXXIII. H. 2. S 223 -289. Hit « Taf. und 8 Fig.
— 43; Dunaldson. Henry II.. Premilinary (»bser-

vations on »nnc Changes eaused in the Ni-rvi'us Tissucs

bv Reagents coininonlv employed to harden them.

Journal of Morphology. VoL IX. No. 1 p. 123-166.
— 44) D'Ercbia, F.. Contribnto allo studio della
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struttiira !• 'ii'lle roniitfssioiii dol grvnglio riliari. Moni-

toro zoologico iUliaiiu. Anno V. \o. 9 o 10. p. 'ilfi

bi.s 249. Con una tav. -- 4.'») I)<Tselbe, Dasselbe.

Ibidem. p. -23.')— 'iacS. - 4r.) Fairono, C,
I/('corce du ceneli't. .\rch. ital. de biol. T. XX.
F. 2—8. p. 275—278. — 47) Ferrier, D., Recent
Woric 00 Uercbcllum and its Relations. With Remark.s
. n the central Connexions and trophic Inflin tif*- if thc

lil'lh .\crve. Brain. V..|. I.XV. p. 1 .'(".. IS, Fish.
I'. A., Thc Form ami K. ] iimms of the Nltv.- Teils an.l

Fibr«s ia Desmoinathuü (usca. Anat. Aus. Bd. IX.
No. 24 und iS. S. 754—758. With 9 flgs. — 49)
Derselbe. The Terminologj- of the Nene Cell. .Tourn.

of Cötnparative Xeurolu^y. Vol. IV. p. 174— 17.'j. —
50) DcrsL-lbo. Dasselbe. .Ynicrii-an .Naturalist. Vol.

XXVm. p. 1041. - 51) Fric.llaeii.l. r. Ii. Alus und
Neues zur Histologie des Hauchstranges des llegcn-

vanuee. Ztscbrft. f. Zoologie. Bd. iVill. U. 4. S. 661
bb 698. Vit 1 Taf. — 5S) Oehuehten, A. van, La
tp'nviiogic dans 1<- ccrveau de riiomtne. Bibl. anat.

Aunee 11. No. 4. p. 146— l.'i'i. .\vec 3 lig. - 53)

Derselbe, Lo Systeme nerveux de rhomnie. 8. Paris.

Aycc 525 Fig. — 54) Golgi, C, UDtenuchuugen über
den feineren Bau des eenlnlen und peripEeriseben
Nenrensystpms. Aus dem Italienischen übersetzt von
R. Teuseher. Fol. .lena. 272 .^s. Mit 30 Taf. und
2 11.:., hn. (Zum Theil WiederalMiruek fnil.nvi Ab-

handlungen.) — 55) tirabower, l'i-bcr die Kerne und
Wurzeln des X. accesorius und X. vagus und deren

gegenseitige Besiebungen. Archiv f. Larrngologie. Bd. II.

R. S. S. 148—158. Hit 8 Taf. — 5«) Greeff, R.,

Die Horphologie und Physiologie der .Spinnenzellcn im
Cbiasma. Sehnerven und in der R<?tina. Arehiv f. Anat.

und Physi..l. I'hysiol. Abth. H. 5 und f.. i^. 530- 531.

— 57) Ueddaeus, £., Die centripetalen Pupilleofasem
und ihre Funetion. 50 Beiträge aus dem Gebiet der
gesammten Medicin zur Feier des oOjähr. .Tubiläums

des Vereins der Acrzte des Reg. -Bez. Dü.sseldorf. — .IS)

Herrick, C. .1., R^^cent Advanees in the Study of the

nervous System. Transactions of the .\XIV. and .\.\V.

annual Meeting of tiie Kansas Aead. for Sciences in

1891-92. Vol. XUL 1893. p. 70—78. — 59) Hey-
mans, J. F. et L. Demoor, Stade de IMnnerration

du cour des vertfbn'.s .i l'aide de Ia nuHhodc de Golgi.

Memoire couronn^ par PAeademie R. de medeeine de

Belgique. T. .XIII. F. 5. 55 pp. Avee 25 pl. -

60) His, W., Ueber die Cboractere sympathischer Zellen.

Anat. Anz. Bd. IX. No. 24 und 25. S. 772—778. -
61) Derselbe, Herzmuskel und Herzgaoglien. Be»
roerkungen zu dem Vortrag des Herrn Geheimrath
.\. von Kolliker ,l'eber die feinen- .\n;itoinie und
pbysiolopschc Bedeutung des sy mji.ithisehtn Ncrvcn-
^stems*. Wiener medicin. Blätter. No. 44. S. 3—10.
— 62) Hodge, C. F., Ctaaoges in Uaagliou Cells from
Birtii to senile Deatii. Obserrations of Kan and Honejr-

Bec. Tonmal ol Physiol. Vol. VIT. No. 1—2. p. 129
bis 134. With one pl. — G3) Derselbe, A Micro-

scopical Study of the Nerve Cell during Klcctring Stimu-
lation. Journal of Morphologj". Vol. IX. No. 3. p. 449
bis 4G3. With 5 figs. (Electrische Reizung periphe-

riflcher GaogUonzellen beim Frosch macht die Kern-
contonren zaekig, die Kerne nähern sich der Zellen-

oberlläehe, die Mieroben /eigen amöboide B< wepingen).
— 64) Derselbe, Die Nervenzelle bei der (ieburt und
beim Tode an Altersschwäche. Anat. ,Anz. Bd. IX.

S. 706—710. Mit 4 Fig. — 65) Jaques, F., Contri-

bution k T'Mnde des nms du coeur. Conptes rendus
de la soc. de biol. T. I. No. 2.'}. p. .580-583. —
66) Kiis, T., Beiträge zur Kenntiuss des Heielithunis

der GroSshimrinde des Menschen an inarkhaltigen

Ncnen fasern. Inaug. - Diss. S. München. 69 Ss. —
67) Kaiser, 0., l'cbcr den Werth der veigleiehenden

anatoBiiachen Uotetsucbung des CentrabrnreasyiteBM.
Zeltaehr. f. Psychiatrie. Bd. LL H. 4. & 886—887.
— 68) Rausch, W., ITeber die Lage des Trodilearis»

kerne.s. Neurol. CeutnJblatt. Jahrg. XIII. No. 14.

S. 518—524. 69) Kirilzcw, S., Weitere Mit-

theilungen zur Lehre vom centralen Verlauf des Gehör-

nerven. Neurol. Centralbl. Jahrg. XIII. No. 5. S. 178
bis 179. — 70) Koelliker, A. von, Ueber die feioeire

Anatomie und die phyaiolOfdsehe Bedeutung des qrm-
pathischcn Nenrcnsystems. Verhandlungen der 66. Ver-
.samnil. d- r « ioi Uschaft Deutscher Naturforscher und
Aerzte in Wien. Th. I. S. 97—120. — 71) Derselbe,
Dasselbe. Wien. klin. Woch. Jahig. YD. No. 40. S. 747
bis 751. No. 41. S. 778—77& — 7^ Derselbe,
Dasselbe. Wien. med. Woeh. Jahiig. XLIV. No. 41.
S. 1761 — 176.5. 7.1 Derselbe, Dasselbe. Wiener
med. BlUlter. Jalirg XVII, Nn, 41. S. 603-606. No. 42.
S. (;il) r.-.'2. No. 43. S. 638 -640. • 74) Derselbe,
D;ussellH-. Münch, med. Woch. Jahrg. XLI. No.41. S. 812
bis 815. No. 42. S. 831 835. — 75) Derselbe,
Dasselbe. Natunrisseoseh. Rundschau. Jahn. X. No. 8.

5. 81—84. No. 4. S. 44-4«. No. 6. S.^7—59. —
76": n^ rselbe. Der ffiii'^r'- Bau und dif Functionen
d>'s s\ mp.ithisrhen Nervensystems. S. Wurzburg. —
77; I)i r~' llx', D.issi-llit:. Würzb. Sitzungsber. No. 7.

6. 97—106. — 78) Kupffer. C. von. Die Neuronlehre
in der Anatomie des Nervensystems. 4. Mfinehen.
Mit Abb. 70) Derselbe, Da.sselbe. Münchener
med. Woeh. Jahrg. XXXXI. No. 13. S. 241—244.
Mit 5 Fig. Sili L e I, ii c SS . k, M. vim. Der feinere

Bau des NiTven.svsiems im Lichte neuerer Forschungen.
2. Aull. S. Berlin. 1S95. VII. und 409 Ss. Mit 6
Taf. u. 60 üolzscbn. — 81) Loewenthal, N., Ueber
eigenthSmliehe Zellengebilde im S> nii)aihteus des
Frosches. Internationale Monatsschrift für Anatomie.
Bd. XI. II. 9. S. 423—426. Mit 1 Taf. - S'2) Der-
selbe, t'ontribution a l'etude du lobe olf.util des rcp-

tiies. Journ. de l'aoat. T. XXX. No. 8. p. 249—261.
— 88) IiOtheissen, G., Ueber die Stria medullaris
thainmi optici tmd ihre Verbindungen. Anat. Hefte.

II. XII. S. 22.5—259. Mit 2 Taf. und 4 Holzschn. —
S4} Lugaro, F., Cuutributo allo fina auatomia dcl

graude piedc d'hippucarapo. Archivio med. Vol.

XVIU. No. 8. p. 118—142. Con 3 tav. — 85) Der-
selbe, SulU cconeMkwi tn gU elementi nervoii della
eorteeeia cerebrale. Rivista spnrimentale di fireniatria.

Vol. XX. F. .H. p. 297—331. Con 2 tav. - 86)
Derselbe, .'^ulla istogenesi dci granuli della cortecei.-\

eerebellare. Monit. zool. itaL Anno V. No. 6 e 7.

p. 152—158. Con una tav. — 87) Derselbe, Sülle
eellule d'origine della radice discendente del Trigemino.
Ibidem. Anno V. No. 8. p. 171-178. Conunafig.
— 88) Derselbe, Not.a al suo studio: Sulla istogenesi

dei gianuli del cervellettu. Ibidem. No. 9—10. p. 239.

89) Dcrsel be. Leber den Ursprung einiger Hirnnerven.

Molcsehott's Untersuchungen zur Naturlchre. 1895. Bd.
Bd. XV. U. 4. S, 399 404. Mit 8 Holzschn. —
90) Derselbe, Nachtrag zu dem Aulitats von Lugaro
im Anat. Atiz. Bd. IX. No. 23. Anat. Anz. Bd. IX.

No. 24 u. 25. S. 772. - 91) Derselbe, i^uelques

obserrations stir Ic d' \r|r.ppfmcnt histologi'iue de
Tecorce c<^r6bclleuse par rappurt ä la faculte de se tenir

dcbout et de mareber. Arch. ital. de biol. T. XXI.
F. 3. p. 395—897. — 92) Lui, A., Sullo sviluppo
istologico della corteccia eerebellare in rapporto alla

facoltä della loccmozione. Manicomia provincialc di

Brcscia. Rivista sperim. di med. Vol. X.\. F. 2.

f. S18—894. — 98} hujUf J» Etat anatomique d un
eerveau d*uD sqjet ajrant Buceomb^ pendaat le coit.

Proc^d^s de eonservaüon de diverses pitees anato-
miques. Conipf'^s rctifln-- rln In soc. de biol. T. 1.

No. 24. p. ('.•.>2— 624. — '.)4, Magini, (J., L'oricnta-

tion des nucleoles des cellules nerveuses motrices dans
le lobe electrique de la torpillc, ä l'etat d'cxcitation.

.\rchives it.iliennes de biologie. T. XXII. F. 2. p.
212—817. — 95) Mahaim, A. Rechercbes sur la
struoture anatomique du ooyau rouge et ses connexions
avec lo pedoneule cer6belleus superieur. Memoire
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counnm' par l"Acad<'iiue ROTlle d«' medreiuc de Bel-

{i<iae. T. XIII. F. 6. 45 pp. Avec 5 pl. et 6

g. — 96) Mann, G., Histologieal «bai^ induced
in synipathetic , motor, and sensory nerve cells

bv functiooal actiTitr. Journal of anat Vol. XXIX.
P. 1. p. 100-108.' With oiic 1)1. 07 Marra-
cino. A.. Contributo all' istoria comparala di lla cor-

teed& certbralc. 8. Napoli. 181)3. 30 pp. Coii 8

UT.
—

'98> May «er, Ueber den N. opticus derXaab«.
Zeitaehr. f. PsjrehiAtrie. Bd. LL H. 2. S. 971—385.
Mit 1 Tif. (Boi der Taube findt-t partielle Knnizung
der Sfhnfrvcn statt.) — 99) M.izzarclli, ü., Süll'

origioe del simpatic.j. Moruti«re zoolugico italiano. Anno
y. No. 4. p. 82—83. — 100) Derselbe, Sullorigine

del simpatioo nei Vertebrati. Atti della IL Aoc. dei

LinoeL Anoo CCXCI. Classa di scicnze fuicbe, tnat.

et nat. Vol. IH. F. 8. Som. 2. p. 2f.9 278. Con
una fig. —

• Idl" D f r.s r 11t i'
. ^ur l'dripinc du .svm-

patbique. Comptos rcndiis de la sert. anat. de l'ron-

griis interiiat. des seicncc> med. .i Ktnne. Arrh. ital.

de WoL T.-m F. 2. p. Vlll-tX. — 102) Micbel.
Teber die Verwendung der experimentellen Degeneration
de« Sehnen'en für die Krkenntniss des Kaservrrlaufes

im Chiasnia. Verhandl. deutscher Naturforselicr und
A-^rzte auf der Versammlung in Wien. Th. II. Abth.
i. S. 231. — 103) Mingaazioi, G., SuUe originidel

nerro acostieo, rassegna eritica dei recenti lavori. Areb.
ital. di otolog. Anno II. p. 2.^fi— 245. — 104) Monti
H l n A , Rieerchc microscopiche .sul .sistema ncrvoso degli

i:isetti Hullettiiio .scientifico. 1893. .Anno XV. N'i.

4. p. 105—122. Anno XVI. 1894. No. 1. p. 6 17.

Cm nu tav. — 105) Morat, J. P., Qa'est ce qu'un

eeotra nenreui? Centras fonetionDels et emtres tro-

phiqiiea. Bevue scientillque. T. II. No. 91. p.
642—647. - \0^) N ab ins. B. de, Structuro du
»vsteme mTvcux des gaatcropodes. Compt. rend. de

ü sf.eiete de biologie. 1893. T. V. No. 35. p.

156— 1€3. Avec 4 fig. — 106a) Derselbe, Re-
eberelMS histologiques sur les centres neiTMax des
*iast6ri(Vodes pulmon-'s. Actes de la .Societ«'. Linn de

Bordeaux. Vol. XLVII. Livro 1-3. p. 202. - 107)

Xissl. F. Ciudden's bimanatomische Eiperiuiculaluntcr-

TOchungen. Zeitschr. f. Psychiatrie. Bd. LI. U. 8.

5. 527—549.— 108) Derselbe, Mittbeilungen über

CaiTokilMse im eaotnlen Nwfcnn'stesL Zeitsohr. L
P7«l>i»trie. Bd. LT. H. 1. S. 345-846. - 109)Der*
selbe. Ceber eine neue Unterüiicliungümctbodc des
' cntralorgans, speciell zur Feststellung der Localisation

der Nervenzellen. Ncurülogisches Centralbl. Jahrg.

XYIL S. 887—394. — 110) Derselbe, Dasselbe.

.\rebiT f. Psjrehiatrie. Bd. XXVI. H. 9. S. «07—«19.
III) Derselbe, Uebcr die r^ogenannten Hrannla

der Ner»enzellen. Neurolog. Centralbl. Jahrg. XIII.

\o. 19. S. G76—C85. Mit 7 Fiij — 112) Xobre,
A

, Observaijoes »obre <> systeina nervose e at'finidades

/•>ologicas de algunas Pulmonados tcrrestres. Annalcs

de Sdeoe. naturales. Anno I. No. 1. p. 17—20. Con
BBS iav. — 118) Obersteiner, H., Arbeiten aus dem
Institute für Anatomie und I'hy.siolope des Central-

nervensystcms an der Wiener Universität. 8. Wien.
Heft II. Mit 7 Taf. und 20 Holjscbn. — 114)

Uddi, B. e G. D. Roseiano, Sulla Mistensa di »peciali

gangli nervest in proMiraita dello sfintere dei eoiedoeo.

yCosit. 7XK<\. ital. Anno V. No. 9 e 10. p. 216—219. Con
una tav. — 1 1.^) 1' a 1 ,id i nn, G.. .Sur les liniites precises

«ntre la n"'vroglie et les elements neneux d.uis la inoelle

•^piniere, et sur quelques-unes des questions histo-phy-

«iologiques qni s'v rapportent. Arcb. italiennes de biol.

T. XXII. F. 1. 'p. 39-58. — 116) Derselbe, Con-
tribution auA conuaissance-s sur le mode de se eom-

de', raoincs dorsales dans la innelle .'pinii re, et

»ar les cffets conseeutifs fi leur resection. Ibidem,

p. 58—S9. — 117) Prenant, A., Criteriun» histolo-

mnes pour la dt-terniination de la partie peraistaote

4n eanal cpcndymaire primitif. Intnnat. Honatsidir.

I. Aii.it. Bd. XI. H. t;, .s. 2:»7. Mit 1 Taf.

118) Derse 1 be, Les ycux pari> taux accc.ssoires d'Auguis

fingilis. Bibliographie auatniDiijuc. T. II. No. 6. 7 pp.— 119) Robinson, Byron, The cervical Ganglion of

the Uterus. Med. Rccord. New York. Vol. XXXXVI.
\i

. i:;. p, 403 404. — l-.'Oj Russi. E . Ceniii critin

sperinieutali di cellulc gan^liari dei cervcllit. Annali

di frenatria. 1893-94. .Anno IV. p. 345—354. —
121) ftüdiuger, N., Ueber die W<»e und Ziele der

Himfbrsrhunir. 4. MQneben. — 199) Saeerdotti, C,
."^ui nervi della tiruide. Atti della U. Accademia delle

scicnzo di Turiin'. Vol. X.XIX. 8 pp. Con una tav.

—

123) Der.se Ihe, .Suirnrigine del ncHd acUitico. Arch.

med. .Vol. XVIU. F. 3. p. 293—330. Con 2 tov. —
194) Sala y Pens, C, La nenroglia de los vertebrados.

Tesis del doct. Madrid. 44 pp. Con 15 fig. — 125)

Derselbe, L'^corcc cerebrale des oiseaux. Compt.
rend. de la .societ«' de biol. lS'i;i. T. V. No. 85.

p. 794—976. — 126) Sanarelli, (i., I processi ripa-

rativi nel cervello e cervelletto. Memorie della societä

di scienze fis. matein. ecc Anno CCLXX.VVIl. VoU Vll.

1890 (pobf. 1894). — 197) Sanders, A., Researebes
in the Xervous System of Myxine glutinosa. 4. London.
44 pp. With S pis. (Myxine ha( kein Cerebellum,

keine (iehirn-Kpiphysen, die Medulla oblongata ist sehr

Sross.) — 128) Scbaffer, J., Beiträge zur Kenntniss

es Sitütcgeriistes im menschlichen Rückenmark. Areb.
f. niicrosop. Anat. Bd. XLT. IL 1. S. 26—GO. Mit

1 Taf. — 129) .Schaffer, K., Beilra^ zur Histologie

<ler sei und.irei» De^ener.'iti iiir tj. /u^h ieh ein ßeitni(

zur Ilückenmarksanatomie. Eliendas. Bd. .XLIII. H. 2.

S. 252-266. .Mit 1 Taf. - 130) Shcrrington, CS,
On the Anatomical Constitutioo of Nerves of Skeletal

Muetes witb Remarks on Reeuirent Fibres in tbe Ventral
Spinal Nerve Root. Journ. ofPhvsiol. A'ol. VII. No. 12.

p. XIX -XX. Vol. XVIL No. 3 a. 4. p. 210-2.58.

With 3 pls. " 131) Smith, G. E., Preliminary Com-
mnnicatioD on the cerebral Commissures of the Mam*
naltB, witb special referenee to Monolremata and Marsn»
pialia. Proceedings of the Lifinaeaii .S^cictv of New
South Wales, p. I- II. — 132) S tad e ri n i , "li., .^'opra

un nucleo di cellule ncnose interealato fra i imrlei ili

origiuc di-l Vago e deH'Ipoglosso. Monitore zoologico

ital. Anno V. No. 8. p. 178-183. — 133) Der-
selbe, Del modo di tennioare -del canale centrale nel

buRo racbidieo. Ibidem. Anno V. No. 9 e 10. p. 19C
bis 205. 134) Stella, IL de, Contribution a i'etudc

histologique du syst-me neneux ehez la greiiouille.

.Annalcs de la socii te med. de (Jand. p. 237. Avcc
unc pl. — 135) Stricker, G., Ueber die Ccntrcn der

SpUuehnie!. Wien. med. Blitter. Jahrg. XVn. No.28.
S. 883—38.'). ir.iri T;iij1iaiii, G.. Riecrche anato-

niiche intorno alla inidoll.-» spinale deirOrthagoriseus

mola. Monit^>re z-h,!. ital. Anno V. No. 11. [i. -MH

bis 258. — 137) Tanzi, E., I fatti e Ic iniluziuui

neirodierna istologica del sistema nervoso. Rasscgna

mediea. Reggio Emtlia. 59 pp. — 138) Derselbe,
Sur la prcsencc de eellules ganglionnaires dans les

racines spinales anti'rieurcs du chat. Arch. ital. de biol.

T. XXI. F. 2. p. 345-346. — 139) Tirclli, V.,

Dimonstra/.ione di preparati suUa struttura dcUc fibre

nenrose pehfericbc. Monitore MOtOfico ItaL Anno V.

p. 77—TO. - 140) Tsehernisehoff, S. P., ZorT^ipo-
grapbie der weissen und grauen .Substani des Rücken-
markes. Areh. f. Anat. u. I'hysiol. Anat. .\bth. H. 5
u. 6. S. 366—408. (Missbildun^^en.) — Ml'i Turner,
W. .Aldren, Tbc Central Connection.s of the Trigeminal.

Viigo-glossophaiyngeal, Vago-aeeessory, and Hypoglossal

Nerves. Journ. of Anat. Vol. X.XLX. F. 1. p. l—15.
— 142) Derselbe, Elements of Central Nen-ous System.

Jouni. of the H. Micro>e.iji. Soe. P. 6. p. 768—771.
— 143) A anlair, C, Reeherehes ehronometriques sur

la rigeneration des nerfs. Arch. de phvsiol T. VI.

No. 2. p. 218—281. — 144) Derselbe, Dctcriuina-

tions ohronom^triqucs relatives a la r6g^neration des
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aerfs. Arch. de biol. T. XIII. F. 2. p. 305—888.
— 145) Viallanos, H., £tudes bistologiqucs et orguio»

logiques sor les cenfavs neireui et Tes orgaues des
scns dis auirnaiix articuli's. Aiiiial. des sc. naturelles.

1893. T. XIV. üiK 4 r,. p. 40-,, — 146) Vialet,
N., Les centres cen'braux de la vi>>ii ii et l'appareil

Berreoi visuel intra>c^braL 4. These de Paris. 8S5 pp.
Avec 16 pl. — 147) Toft, J. O., Ueber die Faser-

liyaitene der mittleren und caudalen Ralkeiiabschnitte.

Zeitschr. f. Psychiatrie. Bd. LI. H. 4, 812 Sl,^. -

148} Wawr/. ik. K,. Stnt/^''-wi;bc des N'ervi!is}>tems

bei Chactopoden. Scbueider's Zoolog. Beitrag. 1892.

Bd. in. S. 107—127. Mit 6 TU. (Berieht f. 1898.

S. 66.)

JJi» neuen Anschaaungen über den B«a der ner-

vösen rcntrnlorgane haben v. Kupffer (79). diejenigen

über das sympathische Nervensystem v. K <i 1 1 i k er (73)

eingehend gesidiildert Letiterer sagt: 1) Das sympa-

tiüsebe Nervensy-stem ist tbeils unabhängig vom übrigen

Nm'cnsystcm. thi ils innig mit demselben verbunden.

2) 'Selbständig ist dasselbe durch .seine Ganglien,

welehe alle als Unprangsttitten Mner, sum Theil niarlc>

loser Nerrenfittem erscheinen ; abhängig durch die Fasern

der Kopf- und Rückeumarksnervcn, die in den Ver-

bindungsästen in das sympathische Gebiet übertreten.

8) Diese cerebrospinalen Elemente des Sympatiiious

sind zum Theil sensibel und vermitteln die spärlieheti

bewussten EmpfinduDgeD, die vir von den Kingeweiden

haben, efnen anderen Theile nadi sind dieselben mo*

torisch und übertragen iiidireel Erregungen von Gehirn

undRückeiimark dureli Eiiiwirkini;: auf die .sympatliiscben

Ganglien auf alle Gebiete mit unwillkürlicher Uusculatur

und auf die DrOaen. 4) Die GangUeniaaem des

Sympathien- sind unzweifelhaft in ihn-r gmssen Mehr-

zahl motorisch und innerviren die gesammte glatte

Hosculatur des Körpers direct, indem sie einmal eine

atttüen, geringe Gontraetioa denelbeii «der d«a Twkua

bewirken, zweitens eine unwillkürliche stHrkere Zu-

sammenziebung der Musculatur veraalassen und drittens

in gewissen Pillen (Gefässe, Dannvand) auch eine Er-

schlaffung derselben erzeugen. 5) Es ist nicht unwahr-

scheinlich, dass unter den sympathischen Kadern auch

sensible sich betiuden, welche bei Iteflexeu im Gebiete

des Sjrmpathioiis selbst eine Rolle spielen. 6) Ferner

ist auch als nahezu sicher zu bezeichnen, dass die

sympathischen Nervenfasern auf den Chemismus ge-

wisserDrüsen einen wichtigen Einfluss ausüben. 7) DieBe-

nebungen desCerebrospinalsystems oad deBS]rmpattiieitt

xn einander sind nicht nur directe, sondern auch in-

directe, indem Erregungen cerebrospinaler sensibler

Faaeni Reflexe im Gebiete des Sympathieus eneugen

und umgekehrt solche auch von den Eingeweiden ans

in der cerebrospinalen Sphäre veranlasst werden können.

8) Mit Bezug auf das Verhalten und die Beziehungen

der Elenente lu einander seigt der Synpatbieos die-

selben Verhältnisse wie das cerebrospinale System. Die

Elemente besteben in beiden Fällen aus micruscopischen

Einhdteo, den Nerrenbäumchen, von denen jedes aus

einer NemiUMlIe und NenrenCuem besteht In den

einen Fällen sind die Zellen nur mit einem weit-

reichenden nervösen Fortsätze versehen oder unipolare,

in den anderen Füllen mit tielen solchen oder mnlti-

polare« von denen ein Fortsats du Uuager, Mgraannter
nen'öser Fortsatz, die anderen nur kurze oder Dendriten

sind. 9) Alle Fortsätze der Nervenzellen sind physio-

logisch ds LeitQDgsapparat« so beiddinen, von denen
die Dendriten zuleitend oder eeUuIipetal, die langen

Fortsätze ableitend oder cellulifupal wirken. .\IIe dieso

Fortsatze enden mit mehr oder minder reichen Ver-

Sstolnngen und wiilien nur durch Oontnet, nieht durch

Verschmelzung auf einander oder auf die Zeilenkörpor

ein. 10) .\uch die aus den cerebrnspinaleu Nerven in

die sympathisebeu Ganglien übergehenden motorischeu

NerveabMm enden in denselben mit freien Ver-

ästehui{;en und wirken nur durch Contact auf die

sympathischen Ganglienzellen ein. So erscheint das

ganze sympatidsdie Nervensystem als eine reich ge-

gliederte Kette vieler sich berührender und ineinander-

greifender motorischer (und vielleicht auch sensibler^

Einheiten, die in erster Linie von den cerebrospinalen

Nerven ausgelien, und von einem htberen Oesiebts-

punkte aus kann daseelbe eiolull ll« db« Abzweigung

des Cerebrospinalsystems angesehen werden, da auch

dieses aus vielen psychischen und somatischen, ccutri-

petal und ceatripetal wirkenden Einheiten ederNervai-

bäomchen zusammengesetzt ist.

v. Kupffer (70) definirt die Neuronen von Wal-
deyer dabin, dass sie eine histologische iudividualitut

darstellen, die sieb ans einer Ganglienselle, ihrem Azea-

cylinderfortsatz oder dem Neurit von Rauber und
ihren Protoplasmafortsätztn oder den Dendriten von

Uis zusammensetzt Der Neurit sowohl wie die Den-

triten endigen frd in Bndbiamchea, Tdodendrien tmi

Rauber. Das Wes-ntliche ist, dass hiermit eine

Nervenleitung durch Contiguität behauptet wird, für

welche physioaliscbe oder auch nur physiologische Be-

weise noch nicht angetreten sind; noch weniger sind

die Anastomosen zwischen entfernt liegenden Ganglien-

zellen durch die Theorie erliUrt (Ref.). Der Neurit

bekleidet sieh atnf seinem weiteren Yerlanfe mit einer

Markselieidc und entsendet stets (? Ref., z. B. in der

Retina?,! Collateralen. Aber auch der Stamm eines

Dendriten kann bei bedeutenderer Länge eine Mark-

seheide eriialten, so daas es unter UnuMnden eehwierig

ist, zu entscheiden, ob man es mit einem Neunten

oder einem Dendriten zu thun hat. Aus solchen iao-

lirten Neuionen setien sieh die Leitungsbabnen vom
Gehirn durch das BAekenmark snr Museulatur und von

eincjn sensiblen Organ durch das Rückenmark zum Ge-

hirn zusammen. In gleicher Weise vermitteln Neuronen

die T«ri»indung verschiedener Betonen der nerv6a«n

Centren unter einander, bewirken den AnschlUBB der

sensiblen an die motorische .'Sphäre in der grauen

Substanz des Kückenmarkes und verknüpfen das sym-

pathische mit dem eerebrospinalen Nerven^stem.

Diese Lehre Bam6n y CnJaTs ist durch v. Kollikcr,

Ketzius, van Gebuchten u. A. im Wesentlichen be-

stätigt worden. Fraglich ist es auch an sensiblen

Nervenfimem, da lowohl der iwischen dem aenilblen

Organ und der Gaiiglienzellc verlaufende celluli-

petale Dendrit, als der von der Ganglienzelle zum
Centralorgu leitende celloHfugale (v. Kölliker)
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Neuht uiarkttAltig sind. — Dana die Öolgi'scbc MeUiodc

90 bissent uongdininig ebvirkt, betnebtetT. K up ffer

als einen Yorag danelben, da ne »mst pnetiacb un-

brau<'hbar wäre.

U/t üchou ist versucht, materielle Veränderuugea

aa gerelatea GangliemelleD tetrastellen, die Bi-

perimente von Hodgc (1888, 1892), Va-, ISl):' wa]

Lionbert fl^^93) haben zu sehr vcrsohit d -inn Houl-

tako geführt. Müdo (96) verglich »yinpalhisclie

GaogliflBicIlen Tom KanindieD, PyramidenMllen der

Brnritide und mot<»rischc Ganglieii/ellf»ii d^r Vorder-

•tänleii dcü Lumbalmarkes vom Ilundc, auch Zt-llcn des

cOceipitallappeDs" vom Kaninchen (dies Thier hat be-

kaantUeb gar keioen Lobus occipitalia, Bef.), naobdem

die Augen entweder im Dunkpln gehalten od>'r durch

Tageslicht und flashes of light (Magneüiumbiitze'O erregt

varen. Reirang bedingte stets V ergrosserung
der Zelle, ihrer Kerne und lumkilrperchcn ; Rr-

müduiig veranlasste Schrumpfen des Kernes, wahrschi in-

lich auch der Zelle. Bei diesen Gelegenheiten ent-

deckte Mann noch drei nene Thatsaebea. Erstens,

dass die Kerne der Stäbchenzelten in der Hande-
ra ti na unter dem Einfluss des Tageslicht«» zerfallen,

«ahrend sie in der Dunkelretiiia einen achromatophilen

QnefsteaMm teigen. Zveitena enstiraB im librilUren

Pr-tpplasma der Ganglienzellen 4— 10 Corpuseula

bigemina, die sich mit Methylenblau (und Ko^inj

Sibtü, banteUSrmig ansseben, sebon bei SOOlubfflrV«'*

grSsserung sichtbar und bisher noch nicht beschrieben

sind. E)rittcn-i. dass die Kerne g< r' i/t' r Ganglienzelleti

de& (iro&sbimes .sich nicht färben, wohl aber diejenigen

rahaader Zelteo — biaber batte man aaganomnien, die

«taaglienaane idobne sich durch die Armath ibres

Krmfs an chromatophiler Sub.stanz aus, weil die

<fanglien2ellcu des Erwachsenen sich offenbar nicht

mebr tbeilen (S«f.). Mann bofft mit seinen Metboden

auch die Ld alisalion inr.tori>rher und sensibler Zonen

in der Grosjibimrinde bestimmen zu können und ver-

spricht eine ausfiüurliche Abhandlung,

Was d«B Fasarverlaaf im Centraloifan betcilR,

SA s''tzt Sohaffer (129) den zeitlichen YrrLiiif se-

randarer Degenerationen nach Hückenmarks-

dnrehadmeidung aus einander. Nach der Queriision

dsgcnerirt vor Allem und am raschesten der Göll 'sehe

Strang, ihm folgt der Pyramidenscitenstrang. während

die absteigende Entartung der Hinterstrange, die auf-

fteifende Degeneration des Bnrdaeh'seben Stranges,

des Gowr'ücben Stranges und der Klcinhimseiten-

•iir^gbaliu erst später erfolgt. — Wichtig emcheint,

dasa aus dem entarteten Burdach'schen Strange in

allen H9ben degenerirte Collateratea entspringen, ««!•

fhr insr. saramt in die Vordersäulen des Riiokenmarkr-.

etastrablen. Denn daraus folgt, dass nicht nur die

biateien Wuraeln Collateraliate abgeben, sondern aueb

die lai^n Fasern der Wnrsela und svar in allen

Etagen.

Sala y Pons(124) unterscheidet in der Neuroglia

twei Arten von Zellen: die epithelialen und die

Spinnensellen. B^MtiUeb sind letstere nur eine

Abart der crslrren, beide aber sind die einzigen COn-

Jabrnbariclti Urr ^cMoiuU-n Mcdiciu. 18»4. IM. I.

stituirendon Elemente der .\euruglia. Sowohl in phy-

logenetisdier als ontogenetisober Hinsiebt stellt die

Spinnenaclle die höhere Entwickelungastufe dar. wie es

sieh auch bei Betraehtung differenter liegenii-Mi <!<'r

Ceutraiurgauc zeigt. Beim Erwachsenen überwiegen die

Spinnentellen. Ihrer Function nach stellt die Neuroglia

ein Mittel d.vr, um die Nenrenerr^ngen ohne StSrang

und .\bweicbung ihre gewiesenen Wege einhalten su

lassen.

Nissl (108—110) saohtc Veriaderungen an den

Ursprungskernen peripherer N(!rven nachzu-

weisen, nachdem letztere durchschnitten oder excidirt

waren. Nach 8—14 Tagen zeigte sieb z. B. im Fada-

liskem eine köiuerartige Umwandlung der ürbbaren

Suhstaiizpiirtionen mit Tendenz zur Rarefieinmg oder

eine Lockerung des (lefiiges derselben, wobei die scharfe

Coutourirung verloren geht, oder eine directe Rarefici-

rung: in beiden letzteren Fällen nimmt die Tinctions-

lahigkeit ah. Die N'i urogliazellen in der rmgebung

erfahren car)-umitoti.sche Theilungen. Gefärbt wurde

mit Methylenblau B (8,75 Tb.) unter Zusatz von veae-

tianisiher Seife (1,75 Th.) narh Frank in Wiesbaden

mit 1000 Th. Wasser. Statt Ul. origani wurde

Ciueputöl verwendet. N. bestätigte, dass die moto-

riseben Nerrenteem der oberen ExtremitiU an ihrer

eigenen Seite nt^pringen. walir>'ii<l die sensiblen sieh zur

Hälfte zu den Zelleu der entgegengesetzten Uintcrsäule

begeben. Bedenklieh ist es, dass N. in nonnalen Cen-

tralorganen oonstant einzelne Ganglienxellen findet,

welehe rlie angegebenen Veränderungen ebenfalls zeigen,

ohne dass irgend ein absichtlicher Eingriff stattgefunden

hatte. Es wurde aseptisch an erwachsenen oder balb-

erwarhsenen Kaninchen operirt und letltere naohher

dureil Erhängen getodtet.

Capobianco (32) fand bei einem Hunde die multi-

polaren Zellen der Kleinhirnriade stellenweise

ma.s.senwei>e angihäuft, sie dringen selbst in die

Körnerschicht ein, welche an diesen Stellen verdickt

ist (wegen schräger Schnittführung? — Ref.)

Wawraik (148) ermittelte ein Homologon der

Xi-urogli.i der Ver'fbr J'^n in 'Ir-in Slützgewebe,

welches bei Chaetopodeu mit der bubcuticula zusauimeu-

bängt und die nenr6sen Elemente des Bauchstranges

durchsetzt.

Für den Nucleus ambiguus d-s Hef. (1876)

hat sich immer noch kein sichererer Namen linden lassen

wollen. Grabewer (65) erklirt ihn für den moto-

rischen Vagnskem und Innervatioaskem der Kehlkopf-

muski-ln.

Unter deu Ursprüngen \ou Hirnncrvcu ist der des

N. acusticus der am meisten bestrittene. Saeerdotti

(Mii) bat es mit Hülfe der Golgi'sohcn >fetliode ver-

sucht. Aufklärung darüber zu sehaffen. Die Striae

acusticae entspringen vom Tuberculum acusticum s.

laterale, der flbrige Tbeil der bmteren Aeustieuswursel,

die rieh als N. eoehlcaris fortsetzt, stammt vom vor-

deren Kern. Letzterer enthält in seinem Centrum

(Janglienzellen, die centralen Charakter seigen, an

sdner Peripherie aber solche, die peiipberen Ganglien-

seilen entsprechen: ihre Axencylinderforlsnlice treten
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uuter rechten Winkeln iu die vordere und hintere

AetutieQBvanel ein. Die Zellen des Deiters'idieii

Kenics stehen in keiner Verbindung mit der vorderen

Wur/.el, die als N. vestibularis zu betraehten ist, auch

die kleine von v. Bechterew beschriebene Zclleugruppe

am Donatraode des Coipus leetifoniie und der sogea.

hintere oder dorsale Acusticuskern geben keinen Aeu-

sticusfasern den Ursprung, sondern vielmehr Nerven-

fasern, die äich in der Formatio reticolaris verlieren.

Von den Fasern der rorderen Aensticaiwarsel stammen

aber einige auch ans dem Cerebelluiu, uämlioh vom Daeli-

keru und vom Nucleus cmboliformis, endlich solche,

die aas den Corpus restifiarme kommen. Wie man

siebt, dUeriren diese Resultate recht sehr von d^u bis-

her angenommenen. In histologischer Beziehung hel>t S.

noch hervor, dass sicher Nervenfasern direct aus Cian-

gUensellen entspringen nnd dass NeifenfiBsera mit swei

oder mehreren Ganglienzelien wibiend ihres Terlaafts in

Verbindung treten können.

Sante de Sanetis (s. oben Bericht für Anat.,

Neurologie. No. ISl) giebt eine sehr genaue Darstel-

lung des Faserverlaufes im Corpus mamillare.

Ks existirt keine Besiehung zwischen dem lateralen

G.anglion des letsteren und dem Pedoneuhis corporis

mamillaris. Die Columna fomicis entspringt fa<it gati/,

von letzterem Ganglion, zum kleineren Theilc auch

vom medialen Ganglion. Ebenso kommen von letzterem

das Vieq d*As7r'8elie Bflndel und das HanbenbOndel

von Gudden's. Der dist.ile Thi il des Corpus ma-

millare st<!ht aber weit mehr als der proximulc in Be-

ziehung zur Cktlumna fomicis. Die Harkumhüllung des

Corpus mamillare wird in ihrer centralen Portion haupt-

sächlich vom Virq d'Azyr* sehen und vom Hauben-

biindel, zum kleinereu Theile von der Columna fomicis

gebildet Das endomamfllaie Faseraets entstebt gleieb-

falls beinahe ansaeUiessUch au.s der Columna ftmiias;

diejenigen Fasern, welrhe die beiden oben genannten

Ganglien trennen, stammen aber aus den zuletzt er-

vibnten zmi Nenrenbflndeln. Ein mit X von Habaim
(9rj) bezeichnetes aus der zweiten Zone der Regio sub-

tbalamica lierstammendes Nervenbündel geht keine Ver-

bindungen mit der Columna fomicis ein.

Lagaro (84) schildert auf Grand der 6olgi*sehen

Methode die feinere Stnietur des Hippocampus.
Letzterer gleicht in allen wesentlichen Punkten einem

GroasbkngTTus mid meritvibdiger Weise lisst «leb keine

Besonderheit des anatomischen Baues mit einer etwaigen

Speeialfunction in Verbindung bringen.

Tirelli (139) untersuchte mit der Golgi'scben

Methode den Bau peripherer NerTenfasern. Der

Axen^jrlinder hat eine .'scheide, ferner ein System von

Spimifssera in der Nachbarschaft des Ncurilems (der

Sebvann'sdMn Sehdde), eine von letztcrem verschie-

dene perimfotine Seheide, das Neurilem ist Tidleiebt

selbst aus feineren J^pirrilfasi rn zusammengesetzt. N- rM ri-

fasern, die in Chloroform oder Aether gekocht waren,

gehen keine Sdiwlnungen mehr ein.

Dogiel (42) besebreibt Nerreo und Ganglien-
sellcn aus dem Herzen des F I u ssk f b ses . um
darzuthun, dass die Mujikelfasera auch dieses Herzens

nicht ohne Mitwirkung des Nervensystems sich rbyth-

mistdi oontrabiren.

D * E r c h i a (44) beschreibt microseopischc Ganglien
in der Advcntitia des unteren Endes des Ductus
chüleduchus vom Uuude, zeigt, dass sie weder mit

den Anerbaeh'seben noch mit den Meissner'sdien

Ftfiiis des Dünn'l.irras Otwas SU thi:n htb-Ms. und ver-

niuthet, dass die sie dorduetienden Nenenfasern im M.

sphineter des Ductus eboledoebua en£gen.

—

Die Beschreibung der Ganglien an den Gallengängen

durch Lee fl862). sowie ebcnsolcljer in der Advt-ntitia

des Ductus cboledochus bei Vögeln durch Mauz (IKGO;

sdieinen D*Erebia ^eidieiweiee unbekannt geblieben

SU sein.

[Betsius, Gustaf, Untersuchungen des Ganglion
ciliare. Verhandlungen der Gesellschaft d. sebwediMhen
Aerzte, den 24. April 1894. 154—156.

R. nahm den gansen N. opticus mit umgebend«*
Augenrau-sculatur und Bindegewebe heraus und firbte

die Partie im (ianzen und legte Serieiischnittf vcrtic.al

gegen die Längsachse des X. opticus. In dieser Weise
gelang es ihm, die Frage zur endlichen Kntscheidung

zu bringen. Bei drei 14 cm langen Katzenfötus erhielt

er eine wunderscbSne Färbung der Gangliensellen im
Ganglion ciliare, welche in den Schnitten in situ neben
latcr.il vurn von) dem Querschnitte des N. opticus an-

getroffen wurden. Es zeigte sich jetzt mit voller Ge-
wissheit, dass dieses Ganglion echt sympathischer Natur
ist Seine Zellen sind von rein multipolarem Tjrpus
mit einem Adisencflinderanslüufer und mehreren reich

verzweigten Dcntriten.

Die Darstellung, welche H. in den Jahren 1872—80
von ihnen gab, ist mittelst der (iclgi'.schen Methode
bestätigt worden und das in allen Theilen.

A. Fr. nin« (Stoekhotu).]

b) Kenrmendigaiigen.

1) D'Abundo, ti., La innenazione della dura
madre. Riforma med. Anno. X. No. 142. — i) Ap4tby

,

S., Das leitende Element in den Muskettuern von
Ascaris Kolnzsvrlr. .\rehiv für mieroscopische .\na-

tomie. Bd. .WXXIII. H. 4. S. 8S6— !M1. Mit 1 Taf.
— 3) .\rnstein. Zur Morphologie der secretori-

schen Nervenendapparate. Anat. Anz. Bd. X. No. 13.

S. 410-419. Mit 12 Pig. — 4) Babes, V., Leber
Nerrenscblingen. Monitm zoologico italiano. Anno V.
No. 4. p. 87—88. — 5) Derselbe, Sur luie nouvelle
forme de terminaison n» rvi usc — Anses terminales.

La Koumanic m^. Annce II. No. 4. p. 97—99. —
6) Baglneky, H , leber das Yerfaalten von Nerven-
endorganen nach Durchscbneidung der sugebSrigen
Nerven. Ytrcbow^s Arebtr. Bd. 187. H. 8. S. SS9
-404. Mit 1 Taf. - 7) Berkicy, H. .T., The Tn-

trin.sie Nerve Supply of the Cardiac Ventricles in Cer-
tain Vertebratcs. .John Hopkins' Hospital Reports.
Vol. IV. No. 4—5. p. •.>4S--l.'74. With h pU. —
S) Derselbe, The Intrin.sic Nenes of the ^^ubmaxillary

Gland of Mus musculus. Ibid. p. 275—279. — 9)
Derselbe, Thc Intrinsrie Nerves of the Thvroid Gland
of the Dog. Ibidem, p. 2S0—284. With 2 tigs.

10) Derselbe, Thc Nerve Elements of Üic Pituitan*

Gland. Ibidem, p. 285—294. With one pl. — 1 1)

Derselbe, The iotriasio Pulmonanr Nerres in Mam»
malia. Ibidem, p. 940—247. With one pl. — 19)
Bethe, A., Die Nervenendigungen im Gaumen und in
der Zunge des Frosches. Archiv für microseopischc
Anatomie. Bd. XLIV. H. 2. IS.')— JOG. Mit •-> Taf.
— 13) Blochmann, F., Ucber freie Nervenendigungen
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tad SiniiMMUea bei BaodwfiniMrD. BiologiwiMB Cea*
tnlbl. Bd. XV. No. 1. S. 14-95. — 1^ Camus.
I.. et E. Eley, Recherches experimentales sur les nerfs

des raisseaux lympbatiques. Archivcs de plusiol.

Aan^ XXM. T. VI. No. 2. y>. 4.')4-463. Avec

nne pL — 15) Ciaceio, G. V., Usservazioni chücbe
iatono allo seritto del Dogiel sopra i corpusooli nervosi

fluH ehe sonn ni.lla rornea c nella congiuntiva che

Test* il liulbu .ji ulare dell" uomo. Boll, dcllc .scienze

m?d V.-l IV. F. 11. p. 764—765. — 16) Der-
selbe, Dasselbe. Monitore zoologico italiaco. Aono V.

No. 8. p. 163. — 17; Claus, C, Bemerknagen Ober
die Nenreoeadigungen in deu Uautnaoeioinuien der

Arthropoden, insbesondere Crnstaemn. ZooT. Anzeig.

Jahrg. XVII. No. 4G1. S. 404 40S. (Gv.gm >orn

Katb.) — 18) Do^iel, A. S., Die Nervenendiguugen

am Lidrande und in der Conjunctiva dos Meusehcn.

ArebiT t mieroMop. Anatomie. Bd. XLIV. H. 1.

S. 15—85. Mit 1 Taf. — 19) Derselbe, Die Nemo-
endij:ung<Mi in den Nfbonnieren der SHiiirethierc .Archiv

f. Aii;»t. und Fhysiol. Aii.it. Ahth. il. 1 u. 2. S. ;>0

-104. Mit 2 Taf. -- l'O: Fu.sari. It., Terminai.sons

Derreusos dans divers epitbeltum.s. Arcb. ital. de biol.

T. XX. F. 2 -3. p. 279-287. - 21) Gawronsky,
X. \eii, Ueber Verbreitung und Endigung der Nerven
itt den weiblieben Genitalien. Centralblatt f. G>iiäka-

lügi(f. Jahrg. XVIII. No. 11. .S. 249—252. — 22)

Derselbe, Dasselbe. Archiv f. (iynricol. Bd. XliVII.

H. 1 ä «71—288. Mit 1 Taf. — 23) Gebuchten,
JL tuIt Lea neris dei poila. Memoires de Tacad^roie

royale de Belgique. 1898. T. XLIX. 59 pp. Aree
2 pl. — 24) Jacques. P., Tcrminai.sons nerve\ises

dans Torgane de la gustatioii. 8. Paris. 10 et 62 pp.

Avec pl. 2.')) Derselbe, Dasselbe. Bibliogr.

anat Vol. l. p. 200—202. — 26) Derselbe, Di-

slribatioii et terminaiaena des nerfo dans la trompc

sttrioe. Bibliographie anatomique. .\nnee II. No. 5.

p. 198—195. Aver 5 fig. — 27) Jendr.'issik, E.,

Neuer Beitrag z.ir Frage nach der Inntrv.ili iti der

Tbräaeodrüse. Orv.isi hetil. Jahrg. XXXVI II. S. 209.

(CoCHiadl.) — 28) Iwanow, W. \V., Ueber die Ner-

TCDesduniigeB in den bindegewebigen Häuten der

Sügeäiere. 1898. 99 Se. Mit 8 tiS. (Rassisch.) —
?9j K.-lli^chcr, (V, Untersuchungen über die Nerven
der Harnblase, des Uterus und der Vagina. Sitzungs-

her d. K. I'reuss. .-Vcadcmie d. Wissensch. No. XXXVllI.

S. 947—950. — 30) Derselbe, lieber die Nerven der

NaaeapolTpen. Aus dem 1. anatom. Institut in Berlin.

Archiv f. Laryngologie. Bd. II. H. 2. 5 Ss. Mit

2 Fig. (Oefässnenen in Nasenpolypen, mit z.dilreichen

ri' Ugebi'i'ivti :i Knil.v.st(ii, frei am Epithel auflii'.ri'nd.

durch Methylenblau dargestellt.) — 31) Kerschn* r.

L., Bemerkungen zu Herrn Dr. Angelo Ruffini's

Aoftntat Con^eraaieni eriticlie mi reeenti atudi deir

appamto nemw ael tari noaeolari. Anal Ans. Bd. IX.

No. 18 S. 6»-662. — 32) Koestlin, R., Die

Nenrcnendigtingen in den weiblichen Geschlechtsorganen.

S. Berlin. Mit 9 Fig. — 33) Derselbe, Da.ssclbe.

Fortacbr. d. Med. Bd. XII. No. 11. S. 411-421.
V«. 18 n. 18. S. 451—468. MK 9 V^. — 84) fiaog-
dn. F.inr:\ F.. The Sense Organs of Lumbricns
4^eola liitTni. Anat. Anz. Bd. X. No. 3 U. 4.

S. 114—117. — 35; Lenhoss'-k, M. von, Histologi-

sche Mittheilungen. Würzburger Sitzungshcr. No. 10.

S. 156 ' 158. (Rückenmark von Rochen, freie intra»

raübeliale Nenreneodigtingen in der Schleimhaut der

Regio olfaetoria, multipolare Zellen der Spinalganglien

de«i Hühncben.s.) — 36) Mandl, L., Ueber Anordnung
und Endigung5wei.se der Nerven im Ovarium. Archiv f.

GTnäk. Bd. XXVIII. H. 2 ,S. 376—392. Mit 2 Taf. —
87} Mnaaie, J. H., Gianda and Nerve Endings in tbe

Skln of fbe Tadpole. Jonm. ef Gomparat Nenrologjr.

Vol. IV. Apr. p. 7 -12. With nne pl. — ^H) Na-
gel, W. A., Vergleichend-physiologische und anatomi-

sdM Dnteiiaclnmgm flb^ den Genieba- und Oe-

schmackasinn ete. 4. Bibliotbeoa aoologioa. Lief. II.

H. 18. Vm u. S. 17—207. Mit 7 Tb£ — 89) Orrü,
F., La terniina/.ione noi pcli. Bollettino della U. Acca-
deinia mediea di Roma. ,\uiio XL\. F. 7. p. 762 —
767. - 40) Derselbe, Ueber die Nervenendigungen im
Haar. Moliseliott'a Untersuchungen aar Naturlebre.
Bd. XV. H. 8. S. 277—284. Mit 1 Taf. — .41)
Plan esc, G., Lcs nerfs, les rt'><'au\ ei les terminai-

sons nen'cuses du pericard«-. .\rch. iialieniie.-. de bio-

l"gie. 1893. T. XIX. F. 2. p. :n5. (Bericht für

1893. S. 70. No. 47.) — 42) Keisner, A.. üebcr
das Vorkommen von Nerven in spitzen Condvlomen.
Arcb. f. Dermat Bd. XXVII. U. 3. S. 385—396.
MU 2 Taf. — 48) Retaius, G., Die Smimow' scheu
freien Ner\enendigungen im Kpithel des Regenwurmes.
Auat. Anz. Bd. X. No. Ä u. 4. .S. 117—123. Mit
7 Fig. — 44) i{ 'di r, o.. Vergleichend-anatomische
und physiologische Untersuchungen über das mintf*
liehe Begattuogsorgan der Peliden mit besonderer Be-
rücksichtigting der NiTvenendigungen. 8. Berlin. loatig.-

Diss. -- 4.'>i üersuilic, I)a.s.sclbe. .\rchiv für Tliii-r-

heilkunde. Hd. XX. ^ü <s. mit 1 Taf. 46) |{.ju-

L;et. C, .Sur la terminaison des nerfs raotcurs des
mu<.elis stri''s, chez les Batraciens. Compt. rend.

T. CXVU. No. 28. p. 802 804. (Bericht f. 1898.

S. 70. No. .55). — 47) Ruffini, A., Di un nuovo
Organ I üerv.JM-i terminale e >ulla presenza dci i'i-rpus-

coli (iolgi-Mazzoiii nel connettivo sottucutanco dei polpa-

strelli delle dita dell' uomo. .\tti della H. Accadeniia

dei Linoei. Ci. fisica. Vol. VIL p. 898—407. Con
8 tar. — 48) Derselbe, Sur un nouvel Oi^ne ner*
vcux terminal et sur la presem-e des curpuscul' s Golgi-

Mazzoni dans Ic eonjonctif sous cutane de la pulp< des

doigts de rhoiinne. \rcli. italienues de biolngie. T. X.XI.

F. 2. p. 249 -265. Avec 3 pl. — 49) Sacerdotti,
C, .Sur les nerfs de la thyreoVde. Arcbives italieones

de biologie. T. XXL F. 1. p. 160—161. — 50)
Derselbe. Ueber die Nerven der Schilddrüse. Inter-

nationale Mnnatsschrift för Anatomie. IM .XI. II. <">.

S. 326 332. Mit 1 Taf. — 51) Derselbe, U. her

die Fulwickeluijg der ^>elllei^lzellen des Magendann-
eanalea. EbendaselbsL IL 12. 501—515. Mit
1 Tit. — 52) Sandulli, A., Les terminaisons des
nerfs dans les musclc; strii's volontaircs et Ieur> alti'ra-

tions apris la rc^ectiun des troiics nervcux. i ludii'es

cliez la grenouille. .\reiiives italiennes de biologie.

T. XXI. F. 1. p. 161-162. — 53) Sfameni, P.,

Recherches comparatives sur le.<i organes nervenx ter-

minaux de Ruffini. Communic. prevent. Anat. Anz.
Bd. IX. No. 22. p. 671—676. — 54)Smiruow. A.,

l'eber freie Nervenendigungen im Epithel des Kegen-

wurm.s. Anat. Anz. Bd. IX. No. 18. S. 570—578,
Mit 3 Fig. — 55) Storch, C, Untersuchungen über

die Nervenendigug im Hufe dea Pferdes. Oeaterreicb.

Zeitsehr. fir irissenBehaftl. VeteiinSrirande. Bd. VI.

H. 2-3. S. 81 lOn Mit 1 Taf. — 56) Tartuferi,
F., Sulla niinuta anatomia dei eorpuscoli dei Pacini.

Bulletino delle >cien/.e mediche di Bologna. 1893.

Vol IV. F. 10. p. 714-717. — 57) Tcpliacbine,
Reeberehcs sur les ncrft sjerttoires de la glande laeiy-

male. .Archive d'ophtalmologic. Annee XIV. No. 7.

p. 401 413. — 58) Timofeew, n.. Zur Kenntnis«

der Nervenendigungen in den männli' iiv u i leschlcchts-

organen der Säuger. Anat Anz. Bd. IX. No. 2.

8. 848-848. Mit 6 Vig.

Nervenendigung in deu Muskeln. Babes

(4) beschreibt Nervenfa»ersehling«n in qver*

gestnifliNi Muskeln. Ein interannulini Segment tlMilt

sieh dirhit(nmisch und bildet den .Ausgangspunkt und

Endpunkt einer Schlinge, die einerseits eine quer-

gestreifte KoakeUuer YevMngt, aodemwita aber fn

einem bindegewebigrn gesdiicbteten Kerperehen endigt.
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welches letztere die Nervenfaser in dichten Schlingen

dnrehiiebt. IM«wIIm Sdüinge gibt also eine motorische

und eine sensitive oder natritire Endigung ab.

Rouge (
'4'"^ tindet mit Methylonblau beim Triton

und beim Froüch, dass die blassen Nervenfasern der

motoriaehen Endplatten sidi hiuiig Terbreiteni,

einrollen, im Zickzack verlaufen und erklärt daraus

lie <!iireh Tschiriev (1870) dargestellten Bilder von

i:iiiiiraubcheu.

Sherrington (s. oben eeatr. Nerreos. No. 180)

fand bei Kal/< ii und AfTcn (Maoactil rhesus), da^.s

die Huskelnenen zum Drittel bis zur Hälfte nus

sensiblen Fasern bestehen, die S. iu den Muskel-

8])iAdeln «idigen liaai Jedodi enttuelt» die Augen-

inuskein niemals solche Spindeln. Die ExtremitHten-

nerven führen keine sympathischen, wohl aber zabl-

reiebe blasse Nerven, deren Qoelte S. lefder nicht

angiebt. Ks wurden diese absonderlichen He^ultate

mittelst Ni'rveiidurelischrieii](ih^'<-n erzielt und die Tliiere

14 Tage hiA 7 Monate am Lebeu gelassei). >S. fand

aueb, das» bei der Hatte und beim Alfen die Masitel-

Spindeln re.>p. ihre r\ Mitasern im M. vostus

medinli^ nach Nervendurciisehneidungen nicht degene-

riren. Sic gehören den itensibleo Nenreuvurseln an

und sind Oigane des Mustrelsinnes. Analoges gilt von

den Sehdcrvenplatlen. fRi'i <ler Fifle.'bse ist bekannt-

lieb die fettige Degeneration der JKuskel^ipindeln noch

Nenrendnrebsebneidang eehon IHlher naebgeviesen. Ref.)

Sherrington kommt als<i zu dem Resultat, dass

die Hälfte der Nervenfasern in Muskel nerven (M. sarforius,

rectiui femoris, va^tus iutermcdius und lateralis) nicht

motoiiseb, sondern sensibel ist Die Moskelspindeln

ist S. in eine Linie mit den Vntersclieu Kr.rperelii. ii und

Sebnenendplatten zu stellen geneipt. Alle stirkeren

senaiblcu Nervenfasern der Muskcluerven endigen

darin. Audi die anacbeinend rein motofieehen Hirn*

nerven enthalten sebr grosse Mengen sensibler Nerven-

fasern.

Aputhy (;2) schildert das Verhalten derVnsIcel-

nerven bei Ascaris als sdir tigenthürolich. Die

Xervcnfasern, welche in die <|uergestreiften Muskelfasern

eintreten, sind fibrillär gebaut und nur theilweise mo-

toriseh. Letztere werden von Wabenwinden, die das

Muskelplasma bildet oder Plasmaziigeu uiühiillt. Die

sensiblen FiliriUen verlaufen in der Axe -Jei Nerven-

faser, treten in radiärer Richtung in die Subcuticula

des Tbieres und werden au Subeutienlarfaaeni. A. wendet

sieh speciell gegen die Darstellung von Roh de (Bericht

f. 1S98. S. 66), der von jenen Resultaten nichts

bestätigen konnte, vorüber auf die verschiedenen

Originalirbeiten an verweisen ist.

Nervcedigung in der äusseren Haut. Tar-

tuferi (56) stellte di" seit Kölliker (1844} bekannten

intercapsulärcn l-'ascru der Vater'schen Kor-

perehen dorch sueeessive Behandlung mit Natrinm-

sulphat und Goldchlorür dar, naeh einer neuen Methode,

r. erklärt die Fasern für elastische (bekanntlich sind

sie niebt resistent gegen NatronUnige oder Essigrikue,

Bef.) und unterscheidet swei fdnste und ein grtberes

el tstisebes Nets.

Kuffini (47) entdeckte eine sehr merkwürdige

Art von Nervenendigungen in der Haut der

Volarseite der Fingerspitzen beim Menschen. Abgesehea

von Tiislkörperelien und Vater''-ehen Kiirperi'heu zeipn»

sich nach tioldchloridbehaudluug nämlich Bilder, die

gans den Sebnenendplatten gleichen. Sie liegen

im Unterhautbindegewebe und reichen vom Niveau der

peripheren Oberfläche der SchweissdrQscnknäuel bis iu

das Untcrhautbtndegewebe, wo auch die Vater'scbca

KSrperehen sidi belinden. R. nennt sie nervöse End-
platten, weil sie abjieplattel sind und ein .anscheinendes

dichtes Netz blasser Nervenfa.scrn enthalten. Zweitens

kommen Endkapseln vor, nämlich kleine, mit nur

wenigen Ldunellen ausgestattete Vater'sehe Kürpcrcben.

Ihre Innenkolben sind granulirt und darin zeigen sich

zahlreiche verästelte blosse Nervenfasern, die frei

endigen; einselne freie Bndigungen demonstriren aueb

die Abbildungen der Sebnenendplatten. Endkapseln

sind bisher hanpt^iiehlieh vnn Insectenfressern bekannt,

R. nennt sie Golgi-Mazzoui'sche Körperchen. Da diu

Vater*8cbcn KSiperehen als Organe entweder d«*

(iemeingefiihles oder als für die Aufnahme stärkerer

Druckwirkungen bestimmte Druck körpercheu ange-

sprochen Verden, die Tastkörperchen aber die feinsteu

Taatempindnogen vermitteln, so seblieert B., daaa den
te u gefundenen Tastor^raneii eine intermediäre Funetion.

zwischen den genannten beiden zukommen werde, wie

sie auch anatomiseh in der Mitte stdien. Es giebt also

oberflächliebe» tiefe undintermediäreTerminallcörperL'ben.

Die .'^ehnenendplatten dagegen gleichen sehr den in

Muskelsehneu gefundenen, die mau für rudimentui'c

moterisehe Endplatten gehalten bat

Dass diese Angaben sich bestätigen lassen VCrdOD«

dazu scheint wenig Hoffnung vorhanden. Sfameni (58)

bespricht die Arbeiten von Ruflini (Bericht f. 189S.

S. 749 tber die Endigang dar Hnutoerven beim Mensehen,

beschreibt auch Aehnlichcs vom AfTen. Hunde und der

Katze. S. findet aber dabei heraus, dass die in den

Pingerspitzen vorkommenden angebliehen Endplatten

thatsäehlich. wenigstens bei Thieren, rylindriseh

sind, wodureli sie eine bedenkliche A' liiilichkeit mit

den au diesen Körperstellen bei Thieren seit sehr langer

Zeit bekannten Endkolben bekommen würden. (Ret)

Storch {.').>) fand in den Papillen des Pferde-

hufes mit Goldchlorid cy Ii ndrische Endkolben,
in der Tiefe (Strahlkissen) ebensolche, ferner Vater'scbe

LamdüenkSrpeMben. Sogen. Taatsellen der Epidermis

cxistiren im Pferdehuf nicht, d^ch giebt es in den

Fleiaehblättcben anscheinend freie spitze Endiguugea

swisdien den am tiebten gelegenen EpidemdsteUoB.

Rcisner (42) bildet mit Hülfe der Golgi'sehen

Methode dargestellte rundliehe- K'irperchen an

Nervenfasern von spitzcu Condylomen ab, die wie

Endkolben aussehen. Niberes worde 8ber ihre Natur

niebt ermittelt

N'Tvenendigungen in Schleimhäuten. Ka-
lischer (29) untersuchte die Nervenendigungen
in der Harnblase, der Vagina und den Uterus
beim Frosch, der Maus, Katie und dem Kaninchen mit

Methylenblau, unter Zuaata geringer Mengen von
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Ammownmoarboiiat. Sehr kam iibmll gldduniasig

Tcrtbeilte Fasern bilden ein Nets in der Musoularis,

der Mucosa. nti <!eu BlutgefiiHeo, scli«B«n auch in das

Epithel eiozutrctcD.

Beaieifcenswvrdi «nduliit der BeAiod, dan die

\<r.chitd<?ncu Gegenden der Harnblase gleichmässig

mit Nerven versorgt sind, so dasa nicht etwa ihr Fuodtu

als nerrcnreicher bezeichnet werden kann.

Gawrooakjr (SS) uotennclite mit dar Oolgi'idian

Methode die Nervenendigungen im Uterus, in der

Tab«, Tagliia und im Ovarium vom Hunde, Heer-

fdratiiielien, Kaninolien, Sdiaf, aadi beim HensebeD

and oeugcborenon Kinde, und crhiolt im WeseatUehen

Ibrrall dieselben Bilder. Kinzclnc ft inste Ncrvcnfa-;i'm

trateo nämlich in das Epithel ein und endigten knt>pf-

finaig. In der Vagiaa dringen blaiae Nervenfasern

beim Menschen bis zum Epitfiel Ter. Im Uterus ent-

halten sie Ganglieti/.ellen eingelagert und endigen im

Epithel der Schleimhaut und der Utcrindrüscn frei,

ebenso im Epitbel der Tobe. Im Ovarivm umspinnen

-le die Follikel, dringen aber nicht in da^ Stratum

graoulosum ein, doch war daselbst einmal eint; Faser

bis ao die Zons pelludda eines Eies m Terfolgen. In

der Moaeularis dea Uterus beim Hunde oder Meer*

sebveinrhen liegen stpmPnnige Ganglicti/elli^n . die

btasaen Ner\'enfasem endigen frei mit Knöpfchen oder

frinea Spitien; einmal jedoeb finden sieb Nervenend-
sebeiben an /.w< i Xer\'eufa«em.

Dögiel (]^ -tiiflirtr Hif» Nervendigungen in

der Conjuncliva paipebralis beim Menschen. Am
AttgeoKdrande Cnden deb in sabireieben Papillen Taat-

körpen! ! rncr in der Submucnsa der Conjunetiva

grössere Endkolbeu. in deren Innenkolbcn ilio blassen

Neneofas-sem Netz« bilden; ihre Urnbi« gui)g:>»tvllen

k«nneo naeb D. mit freien knepfliirmigen Enden ver-

wechselt werden. In der Schleimbaiit srll)st kommen

stellenweise zahlreiche freie Endigungen dichotomisch

mivdgter blasser Nervenfasern vor und die Muacu*

laris grOeaerer Arterien wird von einem dicbten Nerven-

nit2 nmsponnen. Die Untprsuchungen wurden mit

Methylenblau angestellt und Dugicl erwähnt, dass auch

geronnene Lympbe in den Ljrmpbgeflbsea sieb blinlieb

färbt. — eine teebniaoh aieht nninteresaante Tbatsaebe

Vßef.).

Baginsky (6) stellte Durchacbneiduugsversuche

an Kanindien an, na das Veibaltea der aagenommenoi

Bndoigana der Nn. olfactorius und glossopharyngeus zu

stndiren. Es entartet im ersten Falle die ganze Ricch-

Nchleimliaut, Biechzelleu wie Epithelzelleu iobegrifien,

im sweiten Falle blmben die Oeacbmaekskneepen, Deck-

zelleti und Gesibniarkzcllen vollkommen unverändert,

gleichviel wie lange die Thicre leben. B. zieht daraus

den Schluss, die betreffende Methode sei für die Nach-

des Znsammenbaagea der Nervenfasern mit

Fndapparaten in den höheren Sinnesorganen unbrauch-

bar. Man k(>nnte jedoch vcrmuthen (Ref.), die wirk-

lichen Endorganc dieser Nerven seien aocb ganz un-

bekannt

Bethe (12) widerlegt von Neuem die immer noch

verbfeitete, vom Ref. schon 1876 besweiftite Ansicht,

dass die Bndsebeiben der Papillae fungiformes

des Frosches Gesebmacksorgane sind. Schon die

Verthcilung der Nerven zeigt, dass es sich um locali-

airte Empfindungen handeln muss, während der Frosch

seine Beute beil hinuntersebluekt, und «war mit blita-

artiger Geschwindigkeit. Im Gaumen sind /.. B. 2^0

Nervenendapparatc auf 70 Nervenfasern vorhanden und

der Frosch würde bei einer Entfernung der Cirkclspitzen

von 0,28—0,49 mm noeh getrennte Dmckempflndungen

daselbst wahrnelunen.

Nervenendigungen in Drüsen und äbn-

lieben Organen. Barkley (7—1!) untersuebte mit

der Giilgi'srh. Ii M- tli.Mjr die Nervenendigungen in

den Lungen, <ler Leber, 'leui Her/en, der Submaxillar-

drüse, .Nrhilddrüse und der Hypophysis von verschie-

denen Saugetbieren und erhielt überall dieselben be-

kannten Bilder von feinen Nenenfibrillen und schwarzen

sternr>ri!iit,fcn Zell- n, die man mit Silberclir' uiat sii

ziemlich ui allen Organen darstellen kann. Erwahuung

verdienen der Befiind von Endplatten-ibnlieben Bil*

Hungen an d- n Muskelfasern des Herzens der Kalte,

der Haus und des Hundes (7) und cigeothümlichcr

ellipsoidiscber Terminalkurperehen im Centrum

des hinteren Lappens der Hypophysis vom Hunde (10);

sie enthalten eine reichliche Verzweigung Masser Ner-

venfasern. B. hält die erwähnten Bildungen im

Bensen nicht für motorische Endplatten, sondern für

Endapparate .sensibler Nerven, und deutet diejenigen

in der llypophysis als Organe eines besonderen, freilieh

sonst unbekannten Siuuesorgaues.

Dogtel (Berieht t. im ti. 6». No. 15) studirte

auch die X-rvendigung in der Thranendrüse
des Men>elii n mit Hülfe von Methylenblau. Die

feineren .Netze liegen auf der .Membrana propria der

Adni. senden FSden ans. «elebe, letitere Membran

durchbolirend. ein Netz zwischen den DrGienzellen bil-

den, das D. trotz der sabireieben knopflSrmigcn freien

Endigungen als ein intereellulares Endnets ansiebt, wie

es in den übrigen serösen Driisen beobachtet sei.

Derselbe (i;i) >ali femer in der Nebenniere

von Haussäugethieren (Uuud, Katze, Ratte, Mcer-

sehweinehen, Hamster) Ganglxensellen, die sich mit

der Golgi^scben Metbode schwarz fiirbcn, zahlreiche

.Xusläufer aussenden und sympathischen Zellen z. B.

des Ganglion coeliacam vollständig gleichen. Die Drüsen-

seUen dea Organes werden von dicbten sehr feinen

Nerveanetien umqxNinen.

[Retzius. (iustal, Leber die Eudigungsweise der

ZahnnerA-eu. ."^venska lakaresillskapetaiSraandlingar, den

28. Ocfober. \>. 231 -23:^.

In der letzten Zeit hat IL in den Zahnen der Ratte,

wie früher bei den Reptilien, den Verlauf der Nerven-

flUcben bia an ihrer Endversweigung beobachten können.

Ks hat sich geteigt, dass die feinen varieüsen Knden

der Nervenfaden durch die Üdoutoblastenschioht heraus-

dringen, die Zellen dieser mehr weniger umspinnend

und mit ihren Endigungen bis zur Oberflache der Odon-

toblasl« nsehicht unmittelbar unter dem Dentin herauf-

reichend. Irgend ein Eindringen in die Dentinkanälchen
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hat Iiiohl b> oliaditet werden küuncu, noch irgendvelch«

spi i-ii lli'ii Kiidor^ani-. Die St-nsibilitiH (\e>. Dentin^e-

wel)c« möchte erläutert werden köniieu durch die

Aooahme des ?artleiteiis der Reiaaog mitteb der im

Dentin !« lindlieben protoplasmatischen Odontoblast-

MUbl.iuf'T hin KU den die üduutoblasten umspionenden

Kndigungeu der Ner\eDfädcbeo.

A. Pr. Iklnii (Stockholm).]
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(Ber. f. 1893. S. 73. No. .34) 19) rilliet. A. II.,

De.stnictinn cxperimentalc dcsc.-Iliik"- hepatiques. (.'otiii»t.

rend. de la .soc. de bird. 1893. T. V. No. 17. p. j<J2—
505. — 80) Schafler, .1.. Ueber die Thymusanlagc von

Petromyxoo Planen II. Vorläufige Mitthoilungcn über
den feineren Bau der Thymus. 8. Wien. M. Taf. —
21) Derselbe, Ueber den feineren Bau der Tliyunis

um! deren Beziehung zur Hliilbildung. Sitzg-bcr. d.

Wien. Acad. d.Wis«. .Math -nalurw. Cl. Bd. CIL Atilli. III.

H. 6. S. 886-841. — 22) Derselbe, Kritische Be-
merkungen über einige neuere Thrmusarbeiten. rntem.
Monatsschr. f. Anat. u. Phvsiol. Bd. XI. II. 3. .S. 167
bis 176. — 23) Schmidt, Martin B., Ueber Zeilknos-

pen in den Arterien der Schilddrüse. Virehow'.s Arch.

Bd. CX.\XVII. H. i. S. 330—848. M. 1 Taf. — 24)
Semper, C, Ueber die Ni«re der Polmonateo. Aus

dem Nachlass herausg. u. crgao7.t T. H. Simrotb.
4. Wiesbaden. M. 5 Taf. u. 7 Fig. — 2,5) Solger, B.,

Zar Kenntniss der secemirenden Zellen der (ilandula

.submaxillaris des Menaohcn. Anat Anz. Bd. IX. No. IS.

415 -419. M. 2 Fig. — 26) Derselbe, Nachtrag zu

drm .\rtikel : Zur Kriminiss der s. rernirenden Zellen

der tiland. submaiillaris d< s Mei»vchen. Kbendas. S.465.

— 27) Wildt, A.. Kill Beitrag zur microscopischen

Anatomie der Speicheldrüsen. Inaug.-Diss. 8. Bonn.
82 Ss. — 28) Zielinska, Marie, Beitrige ntr Kennt-
niss der normalen und strumu-icn Sohilddrü.se des Men-

schen und des Hundes. Vircbow'.s Arcb. Bd. CXXXVl.
H. I. S. 170-194. M. 1 Taf.

Loeveathal (18) hatte in dor 61. eubmatiUa-
ria bei weissen Ratten, Meerschweinchen, Igel zwei

Arten von Drüsenläppchen unterschieden, wie sie vom

kuuiuchen seit Hermann (1877) bekannt sind (B«L).

— Mayer (15) stellt in einem polemiselien Artikel die

übrige Literatur zusammen und fügt eine dritte \b-

tbeilung der Submn\illanlrüse binsu: sie besteht bei

der Maus, Ratte, Igel, Fledermaus aus einer mueinlieeii,

serösen und schlauchförmigen Abtheilung. M. want
auch vor Verwecli^eliiiigeii mit dir Wiiiterschlafdrüsc

uud bei weiblichen Hatten mit der hoch biiiaufreicbeu-

den Mamma, die Bermaan begangen haben soll,

(lelegentlich erklärt M. die Gcschmaekskno spcn für

liitraepithelialdriisen oder Epitheldrüsen, wie sie

F. K. Schulze (1888) uuterscbicden hatte.

Solger (95) eotdeokte in der Ol. submaxillaris

des Mensehen hellgelbe oder brnungelbe Pigment-

kürnchen, zum Theil an den Rändern Toa Vacuolen,

die aber auch frei von solchen beobaehtet wurden.

Aueh i^oht es Zellen mit diAiaer gelblieber Farbe;

alles aber nur in dem centralen, dem Lumen de.s

Acinus zugekehrten Abschnitt. S. deutet die Pigment-

kSmehen als Seeretton der SpeieheIrKhren und betont

die Unentbehrlichkeit mhi Microtomschnitten an gefro-

renen Präparaten. — Im basalen Abschnitt der Epithel

-

Zellen der Acini selbst sah S. sehr deutliche b<imatoxino-

pfaile Stübehenstmetor des basalen Absebnittes, wie sie

YOO den Zellen d< r Speichelröhren bekannt ist.

Abelous (1) nennt die sog. Blutgorässdrüsen

Drüsen mit innerer Secretion, nimlich nach innen,

was dem Bot ein sehr boaditensweirther Yonehlag au
soiii scheint.

iiürthle (6) gelang es, von den Lymphbabuen

der SehilddrGse aus, Iqjeetionsmasse unter inier-

mittirendeni Druck in die Drüsenfollikel hiooiaiupresaen.

Schmidt 2;! entdeckte Zellknospen, einen

normalen Beslaudthcil des Artuneninbaltes der Sehild-

drOse. Sie bestehen aus subeodotbelialen ZellenhaufiBn,

wel' he in das Lumen mehr '.der weniger hineinragen,

uud dürften in einer .\npa.ssung der zu weiten Röhren

ao ihre bleibende engere Beschaffenheit beim Lebergaoge

aas der IBtalen Stmetur der Drüse ia die spitere au
erklären .sein.

Scbaffer (21) sah in der Thymus ausser cod

eentriseben KSrperehen bei Kanindion und Katsen kern-

haltige rothe Blutkörperchen und Entwickelungsstadieu

der-i'llien, wie sie aus dem Knochenmark bekannt sind.

.Ausserdem freie Kerne rotbcr Blutkörperchen, ebcn-

solehe ia BieaenseUeo ehtgesehlossen und neben der
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öberwiegmdeD MehnaU dnkeniiger protoplasnuMiiiisr

Leucocyt<n auch typisebe BlH polymorphen Kernen und
> «»«nophile Lt-ucocyten, wie sie Schaffcr (Berirlit f.

6.11) iu der incnächliclien Thymus schon früher

IwMlirieben hatte.

[Mfiller, £^k, Ueber intcr- und intFacelluläre

Olimiffbifo. IiUMig.-I>iaaart. M Ss. 4. Stockholm.

Avf der 51. Seite glebt H. folgende ZoMuiiinen»

fianog: In Terscbiedenen DrüsL-n, wie in den Speichcl-

drSaea, im Puionaai, in den Driüea des Mageoaackes

und des ZwölfBogecdannes, kann man mittelst der

Golgi*schen Methode nachweisen, dasä die secernirende

Flüche nicht, wie man früher aiigi gcbcn liat. auf iVm'

äcite der Drüseneelle, welche das Lumen begrenxt, be-

sehritekt ist, aoaden daaa das Seeret aodi in feine

(länge, welche theils sieh zwischen den Zellen aus-

breiten, (heila iuaerfaalb des Zellenprotoplasmas selbst

verlaufen, entleert irird. I''ür diese inter> and intra-

oeUnlino DrUaeai^Uige sebllgt IL die Benennung

Saereteapillaren Tor.

A. Fr. Eklud (Stockholm).]
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Medie. Amoc. Missouri. Ji'fTi.'niun ''iw. l-^.'."., ji. •.".»!»
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Actes de )a mc. .scient. du Chili. Aaneo III. 1803.

No. 8. — 19) Loviot, Ovulation saus incnstruation

peadant uuc prriodc do 14 ans. au n.urs '1- Lnnn-llt il

V a en 4 gp-ssesses. Bull, et int tnMir. de la siici> t<-

c.bst. tr. ot gyn. de l'aris. 1893. p. 202. 20) M ii b i u s

.

T., Ueber Eicracster pelagiscber Fische aus d< in mittel-

atlantisdien Oceao. Sitzungsbcr. der Kimigl. prenss.

.\kadeniio d. WissctiNrh. Reriin. 1203 1210. Mit
'.\ Fig. — 21) Miraln au. l'ilx-r nrillingsucburlfn.

Miinrh<-ii. S. Inaug.-hissi-rl. 44 ."ss. — 22) Mir^ndw,
.M., Beiträge zur Frage von den Beziehungen zwischen

Menstruation und Ovulation. Shumnl abuschaslwa i

shenskich bolesnej. 1893. Xo. 4. ^Russisch.)

23) Mitrophanow, I'.. Lineas dMicnuaphroditism«- ehe/.

laGren<iuille. Paris. •'> pp. .\\ccligg. 24) .N di r i n g

.

A., l'ebcr Kreuzungen v«>n Cnia aperea uinl Cavia

cobjiya. Sitzungsber. der (ics< llsch. Naturloi-sdiender

Freande so Berlin. Jahrg. 1898. No. 10. ö. 249—252.
Zool. Garten. Jahrg. XXXV. No. 1. S. 1—8. n. No. 8.

S. Sa— I.-l. Riol. (VntralM. XIV. Xo. .i. .S, 20fi 208.
— 25) Derselbe, Extrauterin'- Ti;iiditit;kfit einer HrUin.

Deutsche .lügerztg. Bd. X.XII. Xn. 31. S. 471

2G) Pfannstiel, .1., Ueber Schwangcrschatt bei Uterus
didelphys. Fcstschr. z. Feier des öOjiihrig. Jubil. der

Geselbeh. f. Geburtsh. u. Gynaecol. zu Berlin. S. 380
bis 851. — 27) Sajaitsky. Migratio ovi et seminis

extranterioa. Mcdic. obosrcncy. Xo. 2. fRu!.siseh.;

28) Sebaefer, .\.. F'influss der Psydiose auf den
KenstmationsTorgang. .\us der psyehiatr. Klinik von
Binswaoger io Jena. Aiig. Zcitschr. f. Psych, u. psych.-

geriebtl. Medioin. Bd. L. H. 5. 8. 976—996. —
29) Sehlechtendal. D. v.. Ueber das Eierlegen dis

Ixodes- (Zeekeii-) Weibehen. .l.vhresVieriehi <]. Vereins f.

Naturkunde in Zwiekau. 1S;H. S. 11-14.
30) Schrenck. (). v.. l eber cctopische Gravidiut.

Bcr. und Arbeiten aus der Universitätsfrauerik linik au
Ooipat TOO O. Küstner. S. 773—909. — 31) Secliger,
0., Gfebt es geschlechtlich erzeugte Organismen ohne
miitterliehc Eigenschaften V Areh. f. Entwi< kelungsnieeh.

Bd. I. H. 2. S. 203—223. Mit 2 Taf. u. 3 Teitfig. -

82) SpiUner, X. Wisseoscbaftlicbe Erijebiiisse der

im Ilausthi' rgarten des laudwirthsehaftl. Instituts ange-

stellten \ ersuche der Kreuzung des brasesischen Wild-
scbvteins mit dem europitiseheu Wild- bez. Uausschweia.

Ber. d. phyaiolog. Labor, u. Yersnchsanst. d. landvirth*

sebaftl. Instituts d. Univers. Halle. R. 1. S. 80-158.
Mit C I.iehtdruektaf. ^- 33) Stevenson, E, .'^inel.iir,

Two ea>es nf eetopic Geslatiou. Transaet. üf tlic t »bstctr.

Society. Lon.ie.n. Vol. XXXV. 1H93. p. 175-184. —
34) Trouessart, E., ParLhenogeoesis in Plumicolous
Sarcoptidae (Syringobia). Joura. of the Roy. Micr.Soc.

London. P. 6. p. 677. (Abstr.) — 35) Waldeyer.
>V., Fall von ect<>piscber Schwangerschaft bei Gyno-
ei phalus lianiadrvas. Sitzungsber. d. fiesellsch. Xaturf.

Freunde zu Berlin, .lahrg. 1893. No. 9. 8. 246. —
86) Derselbe, Weitere Mittheilungen über d. Präparat

Ton eetopischer Scfavaagerschaft bei einem PaTian.
Verband!, d. Gesellseh. f. Qeburtsh. u. Gjnaecolog. zu
Berlin. Ztschr. f. Geboitsh. aodOynaeooU Bd. XXX.
H. l. S. 282—283.

B. Samen: Spermatogenese.

87) Balliiwit/. K. .1.. Zur Kenntniss <ler Samen

-

kSrper der Arthropoden. Phil. Inaug.-ÜLssert. Würz-
burg. 8. Leipzig. .H2 .'ss. Mit 2 Taf. — 38) B a l lo wi t z,

K., Zur Kenntniss der Samenkörner der Artbropodeo.
Internat Monaissehr. f. Aoat u. Pbysiol. Bd. XL H. 5.

S. 217-24.5. Mit 2 Taf. — 89) Ballowitz. E., Be-
merkungen zu der Arbeit von Dr. phil. K. Ballowftz

über die Sainenki>rpiT der Arthropoden n' list weit- ret»

sperinatologischen Beiträgen, betreffend die Tanicat'-n.

Mollusken, Würmer, Echinodemien und Cuelenicraten.

Internat Monatsschr f. Anat und Physiol. Bd. XI.
H. 5. S. 245-280. Mit 2 Taf. — 40) Cholod-
kovsky, N., Zur Fragi' über die Anfangsstadien dor

Spermatofenese bei den Inscclen. Zool. .\nz. Jahrg. XVI.
No. 445. S. 802—804. 41} Mari, M., De spermato-

S>nii regenerationc in Telpbusa fluviatili Labr. Zool.

es. Ann. I. No. 1. p. fl—27. Com 1 tab. - 42)
Mor. r''. .1. E. Sonie Points in the Spermatogenesis

«if Maiiitn.'ilia. Froin the Htixley Research Laboratory

R, •'.Ile;;e uf Sc. l.ninieii. Iiilernat M^natsschr. für

Anat. u. Physiol. Bd. XI. H. 3. S. 12;*— ir.6. — 43)
R e p i a c Ii off, W., Spermatogene.sis of Turbellaria. Journ.

R. Mier. S>e. P. I. p. 65. — 44) Sabatier, A., Sur
<|uelf|ues points de la Spermatogenese chez les S^lacicna.

Trav. fail ä la stat. zoel. de Cette et au labor. de
rinslit. de zool. de Montpellier. Ompt. rend. de l'ac.

de sc. de Paris. T. CXX. No. 1. p. 47—50. - 45)
TcUyesniczky, Ueber die Sertoli'scben Zellen und
Ebnerschen Spömatoblaaten. Verb. d. Anat Gesellsch.

auf der S Vcrsamml. /u Sirassburg. 2.^2 23fi. —

•

4r.j Toyani.i. Kaiiiebaro, i'n the Sperma logenesi.s of
ihe .Silk-Worm. I>dl. of Agricult. Iinp I iiivcrs. Tokio.

Bull. Vol. II. Xo. 8. p. 125 l.=>7. With 2 pls. -
47) Vcrsiiu, E., Zur .Spermatogenesis bei der Seiden-

raupe. Zeitachr. l Zool. Bd. LVIII. U. 2. S^ 303 bis
313. Mit 1 Taf. ~ 4«) Waldeyer. W.. Pn^sent.ilion

de la pholMi:raphie d'une preparation de i' H ikI.i

demonstrant rexistence de tibres spirales dans les sper-

matozoaires deMus inuseulu- Areh.ital. de biolog. T.XXI.
F. 3. p XVIL — 49) Wilcox, E. V., Spormatogenesis
of Culoptenus femur^rubrum. Anat Ans. Bd. X. No. 9.
S. 808—804.

Ueber Spermat.igeni'sc liegen in diesem Jahre uur
wenig Arbeiten vor, insbesondere »ehr wenig über solche

bei Wirbeltbieren. Es wird daher für dieses Jahr auf

einen Berieht aus diesem Gebiet voniobtet

Ki: l>iliil(liiii^', hürfiruiii:. Px'fiiiilitiiii^.

50) AUessandrini, G., Coutribuzioue alla conos-
eensa dello srituppo delP ovario nel peiiode dell* ia-
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lanxia. 11 PolicHnico. p. 892—398. — 51) Bam-
brke. Ch. van. Contributions a l'histoire do la

frtistitmi' ii de l'oeuf, — II. Kliniinatiou d'i'k-mcnls

I ui l.air. s «laus l'oeuf ovari<'ii de Sorpai iia scrofa. L.

\itfa. de BioL T. XUI. F. 1. p. 89-124. Atoc 2 pb.
— 58) Berielbe, Die Stnictur des KeimblSsehens in

<>varia!ci von Triton tafniatus. Aus der 'iitwioklungs-

g.schiohtlirhrü Abthi ihin^; ^ aiiatoinisclu'd Instituts

XU Breslau. Art-h. f. n.i. r An li-3, XMIl. II. 1. S. 1 79.

— 53) Born, G., Slructure of thc Nuclem iu thc

Ovariaa Onun of Trito (Molgo). Abstr. in Joum. of

the Bojr. mierosc. Society London. P. 5. p. 545—546.
— 54) Brauer, A.. Zur Keuntniss der Reifung des

pirtii^n 'genetisch sich entwickelnden Eies von Arlemia
»alina. .\us dem zooi. Institut zu .Marburg. Arch. f.

mierosc. Anat. Hd. XLILI. H. 1. S. ir,L>-2i2. —
Büb 1er, A.. Beitrag aar Keaataiss der £ibildaog beim
Kaaincben tind der IfarkstrSoge det Itocstoeks beim
Pucbs un'l M- nsrhrii. Zeitsrhr. t SSool. Bd. LVIII.

H. 2. S'. 314 H3It. Mit 2 Taf. — 5fi) BuntniR.
Marti. a, The Urigin of the Sex-celLs in Hydractinia

aad Podocoiyne; and the dcrelnpment of Hydractinia.

JowD. of Morph. Vol. IX. No. 2. p. 213-S86. With
.1 pl5. — .57) Cavazzani, E., Un ca-so di frauimenta-

;i iic del vitello in un uovo di coniulio iion fi condaio.

Bull soc. vcni't. trcnt. sc nat. T. V. No. 4. p. 204
bis 205. — 5S) Oi ty. C, Contribuzione alla oonos-

<<o«a dcir ovario dci cbirottcri. Ric. Labor. Anat.

Nom. Rom. Vol. III. F. 8. 221—289. Con 1 Ut.
— 59) Foot, Katharina, Preliminnry note on the Ma-
ruralion and Fertilization of the Egg of Allobophora
• ' tida. Joum. oi Morph. Vol. IX. No. 3. p. 47.j—484.
With 8 figs. — 60) Dieselbe. Ferlilization in AUo-
b^mhora foetida. Amer. NaturaL Vol. XXIX. 62—68.
Ubstraet) — 61) Gateo, F., Cbei rAxolotl led^-
"• ppement normal di- l'oeuf et le scxe sont tont .i fait

rjd> pendants du m-nibrc des neraa-spermes qui se sont

]!,«inui s ilans !a sph« n- vitL'llino. Areh. ital. d>' liiol.

T X.\I. F. 3. p. XXIU -XXV. — fi2) Graf, A., Eine

rückgängig gemachte Furchuiig. Zool. Anz. Jahrg. XYll.

Xo. 462. S. 424—428. Mit 9 Fig. — 68) Hacker, V.»

Tcber die Bedeutung der Centrosoincn. Nach Beob»
acbtangen am Winterei von ."^ida crj-stallina. Auszug
^on Fr. Hormann. Zo..l. Centralbl. Jahrg. I. No. 1.

? 4—5. - •>4> Der selbe. Die fntwickelung der

Wintaraier der Daphaiden. Autnig von B. S. Bergb.
ZeoL Centratbl. Jabrg. I. No. 16. S. 686. — 65)
Henni'guy. I.. F., Recherche*, sur les follioules de
ttrsAf chez bs MaininitVios et quelques autre> Verte-

br»^s Joum. de l'anat. XXX. No. 1. p. 1 40.

— 66) Uenneguy, F., Hecherches sur Tatresic des

föllieales de Graaf chez les Mammif<'-res et quelques

«utre» vertebr^ Eztr. de Tutcur. Bibliogr. anat. T. II.

V. 2. p. 55. — 67) Holl. M., Maturation of the

. jm hl Maintualia .\listr. in .lourn. nf the Roy. Micr.

^<<. London. F. b. p. 541— .'>42. — 6H) de .Saint-

J-'Seph, Note (»>raplimentaire sor les oeufs du Gobiot

aiantus L. tu, minor Heiako (Gobiat micropfl) KiSeger
M Senwnaea tor quelques aotres oeafii a« |K»issoM

>s!>eni. Bull, de la »oc. philomat. di' T'nris. Ser. YIII.

T. V. Xo. 4. p. 189-195. — fi9) Julin, C. Structure
• d/relopp- nient des glandes sexuelles, ovogcD' se. sper-

Latogeoese et f^coodation cbes SQ'clopsis grossularia.

BnlL fdeotif. de la Fraoee et de la Belgique. 1898.

.\iui^XX\'. p. 93—154. — 70) Julin, Gh.. Stnicture

tx d^reloppement des glandes sexuelles, ovogcnise,

•p'-rmatogeri'-c <'t f''condation chez .'siyclopsis grossu-

lim. .\uszug vun A. Brauer. Zool. Centralbl. Jahrg. I.

X. 12. 462—464. — 71) Mertens, R., Recherches

»or la signÜication du Mi|ii Titellin de Balbiani daos
i^role des mammif^res et des oiseaox. Trav. du lab.

!
• :*t.,log. normal, de runi\*ersit<' de Gand. Ard). d«

;;:oiog. T. XIII. F. X p. 389—422. — 72) Mondino,
et Aeqoisto . ."sur dfs phi nomi-ncs de maturation de

.jelqiNi oenfe. Arcb. ital. de biolog. T. XXL F. 8.

p. XIX.-XX. — 78) Moore, J. E. S.. On thc ger-

niinal RIastcnia and thc Nature of the so called „Re-

duetion division" in thc cartilaginous Fisbes. Anat.

Anieig. Bd. IX. No. 17. .^47^ 5 .2. - 74) Raco-
vitsa, E. G., Notes de biologie. 1) Accouploment et

fiteondation ehet TOetopas Tolgaris Law. Areh. de
zool. cxpcrimcnt. et gi'nrr. S. r. III. T. IL Nu. 1.

p. 21 — 4;>. — 7.5) Derselhe, Fecundation <>f (»«topus

vulgaris. Abstr. in Joum. of the Rov. Mierosc. .^oc. of

London. P. '). p. 554. — 76) Rilcy'. C. V., The Eggs
of Ceresa bubalus Fab. and Abose of C. taurina Fiten.

Proc. of the Entoni. soc. Washington. Vol. III. .No. 2.

p. 88—92. With 6 cuts, (26 «gg.). — 77) Hossi. M..

I "'Milributo alld -t.i'lin d> lla strnttiira. <ii ila maturazitint-

e della dislru/ione dellr uova dif,'li antilii ."^aiaman-

drina perspicillata (i« otriuin fuscus). Monit. z.ii»log.

italiao. Aano V. No. 1. p. 13- 28. No. 2. p 33-41.
— 78) Rüekert, J., Kar Eireifung bei Cop, poden.
Anat. Hefte. 1. Abth. Arbeit, ans anat. Institut. H. XII.

(Bd. IV. H. 2). .S. 261 -851. Mit 5 Taf. 79)

Derselbe. Die Chromatinreduction bei der Prii-

fuiig der Scxualaellen. Encbn. der Anatomie und
Bntwieklungsgesehiehto. BiT III. S. 517—588. —
SO) .'^ch illinger, A., Beobacbtuo|iBn über die Be-

frucbtxinir der Krebscior und Vorschlage Sber die Zci(«n

des Vi.Tlnit. ^ lies Kr' V-t'anuos (Russisch). Uebers. in

Anzeiger liit Fisi bcreiiudustrie. Jhrg. I.\. No. 1. S. 86
bis 40. 81) Stauffacher, II., Eibilduüg und Für«

chung bei Cyclas comea L. inaug.-Dissert Zürich. —
82) Derselbe, Dasselbe. Vierteljahrssehrift der
Naturforscher « icsill-chaft zu Zürich. Jahrg. .XXVIII.

1893. U. :|4. S. 361-370. —83) Trinchese. S., Sul

protovo ed i globuli polari del IWnipborina CMcruIca

(Santo). Rcndic. Sess. Real. Accad. Sc. Im>tit. Bologna.
1898—94. p. 120-m. - 84) Derselb«, Nim«
OSSI nazione suHe vesrieote directriei. Monit Zool. it.

Anno V. No. 4. p. 70.

.\ 1 e s san d ri n i
'.')(); untersucht das Waclisthum

des Ovahums bei Kindern und berücksiebtigt dabei be-

sonders das Verhalten der Marksubstans. Dieselbe

nimmt stetig zu (mm 8. SchwaogersehaltBmonat an)

bis zum neunten Lcbensjalin- . während die Masse der

Kiudcnsubstanz relativ constant bleibt. Im 8. Lebens-

jahre trird die Marksubataas des Orariums besonders

oontpact and erroicbt im neunten JdirB ihre definitive

Gestalt.

Mit der Bildung der Eier und der Graaf ücheii

Follikel bei Siugethieren beschäftigen sieh die Ar«

beiten von Holl (Titel bereits im vorigen Jahresbericht

.*>. 7!>) und \on Bühler (.').')). Die Untersuchungen

Hoil's betreffen die Haus, die Bühler's das Ka-

ninchen (daneben sueh den Mensehen and Foebs).

Beide .Vutnien leiten die Dreier au^ den KciOl-

epithel her. B. l;i-st die l reizellc durch eine eani'o-

kiueti.sche Theilung einer KeimepitbelzcUe (mit senk-

recht zur Oberfliehe stdiender Axe) berrorgeben. Auch

die jungen üreizellen. die nun unter dem Keino pithel

liegen, vermehren sich noch durch Mitose, so da&>

mehrere Ureier neben einander liegen. Beide Autoren

vennissen Pllügei'adie Scbläncbe.

Das Follikel, pithel leiten II. und 15 M-n ganz

\ ersihierlemr (Quelle ab. Beim KauInclHii konnte

ersterer mit Sicherheit deu Lrsprung von Keimepi-

thel nachweisen, bekn Fnehs und Menschen fand er

Anseieben für die gleiche Ursprungsweise, obwohl die

Eiballen (aus Ureiem und FolUkeUelleu bestehend)
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hier uoxweifrihftfle Veibindungeo nit den epitheliden

Markäträngen (den Itcsteti der Uriiic-ro) eingehen.

H. dagi-gen Ifilet (irriger Weise. Ref.) die Follikel-

cpilhelieu wieder einmal vom Struma ovarii her,

indem er die du Ei umgebeodeD, anfangB itaik abge*

plAtteteti Kpitholzellen mit den bindegewebigen StaromaF

Mllen verwechselt.

Die Arbeit H.'s behandelt sugleieb die Eireifung

bei der Maus bis zur Bildung der Bichtungskörper.

H. rindet, dass Fiztlli- wie Ki iinl>l;isrht'n im Laufe der

EntwickeluQg allmälig bis zur mcbrfacheu (irü&se her-

anwaebsen. Dabei Teigr9ssem sieb die KemItSiperdien

Mierst, um sich später v i : i aufzulösen. Da.s chro-

matische Fadoiiwrk wird rbtnf.ills anfangs stärker,

dann schwächer, bis «s ganz verschwindet. Dagegen

bilden lich S4 duromatisehe Ballen im Kern aiu» die

innige Beziehungen zur Bildung der i rstcn Kiehtungs-

Spindel baben. — Üie Bildung der letzteren wird erst

an der Hand einer im Ersclieinen begriffenen anderen

Arbeit im niduten Jdiresbeiieht bespcoehen werden,

(lieferen t.)

Mit der Follikelatrcsie besonders bei Säugern
besebiftigt aieh Renneguy (65). Di« üntenoehiingen

beziehen sich hauptsächlieb auf die Ratte, dant-ben

auch auf .Maus, Spitzmaus, Fledermaus, Katze.

Sie bestätigen im Wesentlichen die von Flemming
«aerst geflindene Tbatnebe, daai Eier hinflg nnter

Bildung von Riihtungsspindeln zu Grunde gehen.

Die letzteren macht nun H. seltsamer Weise verant-

lleh für eine Art parthenogenetiscber Furchung.

Die IUebtnngs6garen sollen kendUmlidie nieilstOek«

liefern, welche sich in f:!f ifhfa!!s von einander abge-

schnürten Abschnitten der üazelle tiudeii und wieder

eine Art nidimentirer Kerattieilungstigiiren liefern

M'Ilen. Die Eier können dureh chromatolytisebe,

hyaline und auch fettige Degeneration zu Grunde

gehen. Am längsten erhält sich die Zona pellu-

«ida.

Mehrere .\rbeiten attS diesem Jahre, welche die

Eireifung hei Wirbellosen, insbesniid'-re (^njiepöderi,

unter Berücksichtigung der sog. Chrumaiiureduc-
tion behandeln, konnten in diesen Beridit niobt

mehr auf|ienoniineti werden, sollen aber, wenn mi'iglieh,

mit anderen denselben Gegenstand l>ehandelnden Ar-

beitra, wekbe im findidsen begriffen sind, im idchstm

Jabre nbgelundelt werden.

Die Eireifung des Amphibieneies, und zwar

im Wesentlichen mit den Vorstadien der Eireifung be-

handelt eine umfangreichere Arbeit von Born (53).

Der Kern desUraies von Triton taeniatus, der erst

einem gewohnliehnn Gewehsk^m gleicht, bildet sich —'

nach Art einer beginnenden Mitose — in einen

Ksauel dnrcheinander gewundener Cbromatinfäden
um: dabei wird die Kenimenibran achromatisch, ver-

schwindet aber nicht, in iler Nähe der Kemmembran

erscheinen intensiv sich färbende Nuclcolen, um diu

Qiromatinfiden herum flndet man HSib donkelkSmiger

Substanz. Die letzteren werden im weiteren Verlaufe

der Entwickelung breiter, die Cbromatinfäden dagegen

Bchmäler, bis schlie&ülich nur noch „allerfeinste Fäd-

eben* nrflekbkiben. Die Keimbliaehen scheinen jetst

(ausser den N'ucleolen) auf den ersten Blick gar kein

rhromatingeriist mehr zu haben. Das Cbromatin ver-

schwindet nach B. nicht, sondern betindet sieb nur in

dnem sebwer firbbaren Zustand (selten ürbt lidi das-

selbe auch n. h in Gestalt Ton Xüneni ia den H&fen

um die Chromosomen).

Wenn das Ei '/i. mm gross ist, lagern ddi in der

Peripherie die Dotterbestandtheile ab und das

Chromatin sammelt sieh im Ceiifnim des Kerns wieder

zu Strängen, die aus eiuzcli'cu Fäden bestehen und

von einer ganx ehromatinfreien Zone umgeben sind.

Dieser Zustand wird noch deutlieber, wenn die Eier

bis zu ^4 mm angewachsen sind. Um diese Zeit

wandern auch die Nucieolcu nach dem Centrunx des

Ses und verlieren immer mdir an Firbbaikeit

Nähert sich das Ei seiner definitiven Grösse (1 mm),

so rückt das Keimbläschen an die Uberfläcbe. Der im
CcDtrum gelegene ChromatinMenkniinl wird mmimmnr
kleiner und in jedem Strang coneentzirt sieh das (3hrD>

matin zu einem Aienfaden, so dass schliesslich aus

jedem Strang ein einziger glattconturirter Faden wird.

Je Bwei «rsdidnen meist um dnainder gewunden. Dabei

wird die iussere chromatinfreic Zone immer breiter.

Dieses .Stadium ist nach B. der Anfang der Mitose

bei der ersten Kiubtuugskörperbildung. Die

einsetnen Fidra sbd als ans einer Bdbo getrannter

Chromosomen zusammengesetzt zu denken.

Die früheren Entwickelungsstadien des Keinü*

bläschens erklärt B. als mit dem Wachsthum und der

Ausbildung Uta Biselle pasallel verlaufende und diese

beherrseh'-nde und leitende Vorgänge. Demgemäss er-

reicht — wie das Ei so aucJi — das Keimbläschen eine

ungewShnHohe OrOsse. Die Ausbildung und das naeh-

trägliehe xTdlige Versehwinden der Nueleolen erklärt

B. dadurch, da» die^e Gebilde für die individuelle Aus-

bildung der Zellen und also auch der Eizelle von bober

Bedentung sind und deswegen aueh wShrand des Wadm-
thums der El/ellc zu nngewöhnliober QlQsse sich ber-

anbildcii. Mit der Furtpflanzung sollen aber ge-

rade die Nueleolen nichts zu thun haben und des-

wegen geben sie aueh gegen das finde der Hreifting

— wie bei der Mitose — völlig su Gznndo.

Was das Verhalten des Chrom atins anlangt, s..

seigk sieb dasselbe während des einfachsten Zellwachs-

tbums der Eiselle in fnnst verthdlter Snbstans in

einem besonders activ auf die Zelle wirkenden Zustand,

und verdiehtet sich während der Ablagerung der Dotter-

schollen zu Fadensträngen unter der Teudens, eine

grts8tm8gliehe Oberflidw su bdudten.

R. glaubt, dass -chi n die Fadenkiiäiielhildung,

nach der Ureiform auftritt, der Beginn der Mitose
sei, welche da« erste Biehtungskörperehon lietoo; das«
die Mitose jedoch dureh die weitere Ausbildung der Eä-
zelle (Potterablagening etc.) verhindert würde, abzu-
laufen und nun während dieser Zeit ein latentes

Stadium durdimaebe, aus dem sidi dann spiter

mittelbar die weitem eaiTokinetiseben Yoig^bge an-
schlics-sen könnten.

Bei der Bildung des Bicbtungskörpercbenü findet
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MV wm ODivdftilhtft« ReduetioB der Ansahl der

TCdMT im EtMtMmben vorbandeneo CbromeMniieii

-tatt. B. hält es für wahrscheinlich, dass die gepaarten

aneinander gelagerten Chromosomen lu einem einzigen

TereehBMlsen.
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1) Assbeton, U., A Re-investigatiou into thc
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journ. of micr. sc. Vol. XX.WII. No. 2. p. 113-164.
With 5 pl. — 2) Derselbe, Oii the pheiiomcn of tfae

Fonon of the Epiblaetic Layen in the Kabbit and io

the Fraf. Ibidem. Vol. XXXTn. No. 2. p. 165—171.
With 1 pl. — 3) Derselbe. The Primitive Streak of

Ibe Rabbit: the Causes which may detcrminc its.

Shape, and the Part of tho Embryo fomicd bv its Ac-
üvity. Ibidem. Vol. XXXVIl. No. 2. p. 191- 221.

With S pl. — 4) Derselbe, Uu the Growtb in Length
' f the Free Embryo. Ibidem. Vol. XXXVII. No. 3.

P 258—248. With 2 pls. — 5) Bambeke, Ch. van,

I.t -nll' ij m>'dian ou raphe gastrulaire du triton alpestrc

Arch. de Biolog. T. XVII. F. 2. p. 147— 162. Avec
l pL — 6) Ebner, V. v., Die .lussere Furchung des

Triton-Eies und ihre Besiebung zu den Haaptricbtunceo
desEmbno. Peetschrift Ar A. Rolteti Jena. 1898.

Gr. -1. l'i; .^s. Mit lith T:if. — 7) Hubrecht, A. A.

W. On streut het truplioblrwst der Zoogdieren. Versl.
' tt wis.seu nat. Afd. K. .\kad. Wet. .\m3terdam.

Iäddd4. p. 4—8. — 8) Derselbe, Spolia Nemoris.

Qvari joän. of Ibe mier. se. Vol. XXXVI. P. 1.

p TT 125. With 4 pls. — 9) .Tordan, E. O and

A. C, Eycleshymer, On the Cleavage of .Vmphibian

vT.t. Journ. of Morphol. Vi>l. V. \o. 8. p. 407 -110.

With 1 pl. - 10) Ka.st-.heiiko, N. Th.. Vorläufige

Mittheilang über die Furchung der ."^i lacbicrcier. Tagebl.

d. aool. Abthifi der Geeellach. der i^imde der N*tur-
eisaenMh. xa Voikaii. T. U. No. 1/8. S. 1—4. Mit
I Fig. (Russi«!-]! 1' ^ 11) Derselbe, .Aus welihera

Tbeii des Plasi .di rines bildet sich der embryunalc

KSrper der >..l.i< hier. Ebenda, p. 6— 10. (Russisch.)

— I
fi

Keib el, F., Zur EotwieklaogMeaebichte des

PrinltlTStrelfette beim Sebwein. Veritand!lung. der anal
(Jr^ells.-h. auf der 8. Vers. .mi Str.xssbnrp. S. 15S— 150.

— LS) Derselbe. Hie Kn?'« irkiiiiii; des Mesobla.st.s

!>eim ."-ebar. KtiMi'Li l.')7. - - 14) v. Kciniel.

Ueber die Vergleiehuug der Furchung des Säugethicr-

eies mit denjenigen der übrigen Amnioteo und
Anamniereier. Sitzber. der Naturf. Gesellsch. bei der
Inirersität Jurjew (Dorpat). Bd. V. H. 2. 1898/94.

S. 226. - 15) Kol Iniann, J., Spina bifida et canal

aeurenteriTU-'. Arch. sc. phys. et natur. C. R. trav.

T*; s<->^,. -o<- helv. .i Lausanne. Sept. 1898. p. 188

bts 133. — 16) Locy, W. A., Hetamerie Sepaentatien
in Ae Mednlluy Felde- and Embryonie Bein. Anat.
.\r>i. Bd. IX. Xo. 18. S. 393 415 u. Abstr. .Tounial

f The R..y. Mier. Soc. of London. P. 5. p. 542. — 17)

Lif. ff. I? . Pii- Bildung der primären Keimblatter und
die Entstehung der Chorda und des Mesodenns bei den
Wirbeltbieren. Bull, de la soc. imp^r. natural. Moscou.
So. 1. p. 57—187. — 18) Derselbe, Dasselbe, (Forts.)

Ibidem. No. 2. p. 160—252. Tafelerkl. S. 258—256.
Mit 3 fzu> R Taf. — 19. Mitsukuri, K., On the

process "f Ga^trulation in Chelonia ("ontributions to

the Embryolog)- of Reptilia W.). Journ. of the Colleg.

'4 Sc Tokio. Vol. VI. P. 4. p. 827—878. With 8 pl.

— SO) Derselbe, Oaatntlatien in Chelenia. Jonra. of

tfae R.:y Micr. .'=ociety. London. P. G. p. Mi. (Abstr.)
— 21;' Morgan. T. H., The Development of Balano-

ii «sus. .loum. of Mor|ihol. Vol. IX. No. 1. p. 1—86.
With 6 pla. — 22) Derselbe, Dasselbe. Abstr. in

Journ. B. Micr. Soc. London. P. B. p. 573—574. —
23) Derselbe, Thc Formation of the Embrro of the Frog.

Anat. Anz. IX. No. 23. S. 697—705. — 24) Pol . j a eff,

N., Sur la i>igoiliea1ieai!j«täntique du fcuillet moyen et.

de la carte du eoipa. Cengr. inten, de zoolog. 2 sess.

k Hoeeon. 1898. p. 8. 1898. p. 841—858. — 85)
Samassa, P., Zur Kcnntniss der Furchung bei den

Ascidieti. .\rch. für microscop. Anatomie. Bd. .XLIV.

H. 1. S. 1 15. - 26) Derselbe, Dasselbe. Auszug
V. 0. See liger. Zool. CeatralbL Jahrg. I. .\o.21/23.

S. 850 - 859. — 27) Sobotta, J., Ueber Mcsodcrm-,

Herz-, GefSas- und Blatbilduag bei Salmoniden. Verhdig.

der Anat. Gesellsch. auf der 8. Vcrslg. zu Strassburg.

77- S4. — 28) Todaro, F., t >b^^rvatilD'. rf r< ii. xions

sur la si^inentation de l'oeuJ et sur la lurmatiou des

feuillets ^eriiiinatifs du Seps efaaleides. C. K. sect.

anat du U. congr. intern, des .sc med. a Borne. Arob.
ital. de biolog. T. XXI. P. 2. pag. I—VI. — 89)
Weys.se, W., On the Blast' .dermic Vesirle of Sus

scrofa domestie. Thes. fnr Depr. Doct. Phil. Proc.

Amer. Acad. of Arts and .sc. Vol. XXX. p. 288—321.
With 4 pl. — 80) Will, J., Die neuesten Arbeiten

über die Keimblattbildung der Amnioten. 2k>elogisches

CentralbL Jahrg. 1. No. 4'5. S. 129-139. Xo. S.

S. 297—304. - 31) Will, L., Das.selbe. Zuisammen-

fasscnde Uebersicht. Zoolog. Ccntralblatt. Jahrg. I.

No. 9. Ö. 337- 340. - 32) Wilson, H. W., Primitive

Streak and Blastopore of the Bird Embrvo. J. Elisha

Mittch. ll sc. Soc. 1898. Year XL. P. 2. p. 69—74.
— 88) Zoja, K., Solle SYiluppo dei blaitonteri iiolati

dellc uova di alcune Mednae. Anai Aaieiger. Bd. X.
No. 6. p. 195-198.

Die Keimblättcrbildung bei den Wirbei-
th ieren überhaupt behandelt eine ausführliche Arbeit

von Lwoff (17, 18). Ueber die bisberigeu Mittheilun-

gen dieses Forsebevs in Betveir dieses Gegenstandes ist

bereits früher (s. Bericht f. 1898. S. 81 und Beridit l

1893. S. 86) beriektet wordeo.

L.*8 Untersuehnngen erstreeken sidi auf Am-
pbiozus, Petromyzon, Axulotl, einige Telco-

stier (Labrax, Julis, Oobius) und Selachicr (Pristi-

unis, Torpedo) und Lacerta. Sie sollen die Beweise

geben flir die frfUier ansgesproebenen Unatursideen L.*s,

wi ] h alles bisher über die Gastrulation Bannte über

den Haufen werfen.

Die Untersuchungen selbst sind eutttcbiedeu

sui^same gewesen, aber ne wurden erstens, wie unten

noch gezeigt wird, ganz und gar von einer irrigen

Auffassung beherrscht, da I.. die Thatsaeht-n oft pewalt-

sam unterzuordnen .sucht, zweitens an einem für

die Entseheidung der bebandelten Prägen sidierUeh

unzureichenden Material unternommen. \\'>i dnu

Verf. 'las letztere mangelte, h.it d;.' Literatur helfen

müssen, und aus dieser wurde nur do^ ausgewiililt, was

sieb einigennaassen mit den ten vernberein niebt vor-

urthcilsfreien Gedankengang L.'s vertnig - gb iebiiültig,

ob diese Untersochungcn der späteren Kritik Stand

gehalten hatten oder nicht, ja selbst (4»ne Rttekliebt

darauf, ob die Angaben etwa von ihren eigenen IV
hebern später widerrufen oder berichtigt wordf-n w.aren.

I' n zureii' h e n d war das Material L."-. wahrschein-

lich bei den Amphibien, sicher bei den Teluostiem

(wo einige schwer sn untersuekende pelagisehe Bier

da.s einzige Beobachtunj^smaterial lieferten, während die

grossen Salmonideneier, bei deneu L. auch bei noch so
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vorgcfass(«r Meinung Dicht in unten besprochenen Re-

suItaU;n h»tt<> kommen können, gänzlich unberQek>

sirlitigt Mi-biiil. Sclaohicrn uud fieii Aninioten;

für letztere standen L. nur einige Stadien von Lacerta

sur Tevfilgnng.

Was die ausfiihrlichrti Angaben L.\ über die Am

-

phioxusentwickelung betrifft, so klingen dieselben

gegenüber den in der vorläufigen Mitthi^ilung gemach-

ten Angaben erheblich raMnirter. L. veicibt eigent-

lich - vim mehn-ron klrinon Diffin^nzen abppst'hcn —
nur in einem Punkte noch vun den älteren Angaben

Kownlewski's und Hntschek'a nb. i. l in der

Eiistenz der sm Urinundrande geU-t^enen l'>>lzcllcu,

welrhc nach liatscltek und RabI die Bil<1n>'v H( s

(peristonialen) Mesodenus .sind. L. bat diese Üilduiigcn

nicht wiederfinden kSnnen und, da er nieht bloN op»

iiecbe, sondern oueib wirkliche Durchschn itte unter-

sucbfe, kann man viel'.eicht scitnMi AiifjalMii filauben

.schenken. Von den übrigen kaum thal.->äclilichon biffe-

raiipunkten sei nur hervorgehoben, dass nneh L. die

Gaslra! - Ki n s t ii 1 p II n^, die nicht geleugnet wird und

es auch nicht werdeu kann, mehr durch ein actives

Wachsthum der Zellen der obem Keimblaaenwand (der

Mieromeren) zu Stande kommt, altt dureh eine selbst-

ständige Bifli<nligiing: der Macromen-n.

Alle übrigen Abweichungen h. s sind keine virk-

liehen, sondern sind nur durch verschiedene aber ent-

schieden irrige Auffassungsweise bedingt. L. glaubt:

1. da>s die Untorschciduiic /wischen l']i'(..- iiiid E?)to-

derm schon durch die Furcbung beim Amphioxus er-

folge, dass nimlieh die Mieromeren der BlastnlaEcto-
derm, die Macromeren Entodertn seien; 2. dass man
nur einen solchen Vorgang als (iastrulation be-

seiduen dibfe, bei welchem /.ur Bildung einer «irk-

liehen Darmlarve komme, d. h. dundi den nur der

Dam gebildet winl. ^Di<^ erste AufT.issMng L.'s ist ent-

schieden eine willkürliche, aber diese willkürliche An-

nahme beherrscht seine lenzen Betrachtungen aueh in

der übrigen Wirbetfhienrdbe. Die zweite Auffassung

ist hi'i Wirbellosen gewonnen, bei iliMion in d'-r That

durch die Gastrulatioa nur der Darm gebildet wird und

auch nichts anderes gebildet werden kann. Nun hat

man aber — uud mit Recht — in der Rnibrj ologie den

Vorgang der Einstülpung d< r Keimbla^e. welcher die

Bildung der beiden primären Keimblätter einleitet und

weleher dem bd Wirtiellosen beobaehteten Prooess gans

analog verläuft, ebenfalls als Gnstmlnlion bezeichnet.

Die hSberan Oiganisationsaustände der Wirhelthiere

bringen es aber mit sidi, dass bei diesem Vorgang nicht

bloss der Darm und das Darmentoderm gebildet wird,

sondern aueh die Chorda [die bei den meisten Wirbel-

losen ja fehltj und das Mesuderm, welches bei den

Wirbelthieren sehr früh eine Bolle spielt und abeihaupt

in seiner ganzen Entwidcelling und Ausdehnung sieb VOB

dem wirbelloser Thiere auszeichnet. Hcf.)

Üa nach L. die Keim blase des Amphioxus in

ihrem oberen -/s ausEctoderm, in ihrem unteren Va

aus Entoderm besteht und. wie er vielleicht mit Recht

annimmt, die Einstülpung, dl«- in gleicher typischer

Weise erfolgt wie bei den Wirbellosen, ziun grossen

Tbeile die „Bctodermzellen'' betrüR (so dass diese die

dorsale, dieEntod« rin/j llt n die seitliche und ventrale Wand
der — auch von L. nicht gi lougnetru Urdarmböhle

bilden), so ist die Wand der Invaginationshöble zum
Theil ectodermal, tum Theil entodermal. Ana dem dor-
>,il>Mi i'ctodermalen Abschnitt entwickelt sich Chorda
und ML'soderm. aus dem ventralen - cntodermalcti

der Darm. Eine scharfe Urenze zwischen beiden Keim-

blSttem in der Wud der UrdarmhShie esistirt natBr-

lich nicht. Nach I.. sollen nun bei diesem Vorgange

svci Processc combinirt sein: 1. der palingenetische

Proeess der wirklichen Gastrulation, dnreb den das

eigentliche Ent<jderm und der D.-imi entsteht, und S. der

(•ai'not'''"*t'''chc der .dcrsali-n Kinstülpung*, WO«
durch Chorda uud Mesuderm gebildet werden.

L. hatte in seiner ersten VerolfentiiiAnng &ber dem
Amphioxus (s. Bericlil f. 1.S92. S. 81) jede BetheUigong

der IJrdarmhöhle bei der Bildung drr < " i' 1 o m s ?i e k <

in Abrede gestellt. Seine jet/.igi' Darstellung des that-

lidien Verhaltens ist nun so, dass nur eine absiditliebe

Ycrkennung der Verhältnisse zu solchen .'^chHNsrn füh-

ren konnte. L. hat typische Urdarmdivertikel beobach-

tet wie Hatsehek, glaubt aber, dass dieselben erst

secundär durch die (nach unten erfolgende) Verdickung

der Medullarplatte entstehen. Dieselben schnüren sich

uuu aber auch vom Urdarm ab, liefern auch zunäch.st

die Wiriielboblen, aber die primitive H9blnng geht su
Grunde uud macht einer neuen secundären Platz, die

mit der untenan nichts zu thun haben soll. — Man
braucht kaum in skeptischer W'eise die Angaben und
Abbildungen L.*8 tu betrachten, um su dem Sehlusae

SU kommen, dass die .abgeschnürten l'rdannventrikel

eine Zeit lang eine ideeile Höhlung erhalten, die später

erst wieder deutlich wird und dass die secundären

UrwirbelbBhlen des Amphioxus dasselbe sind, wie die

primären, also von der Urdarmhöhle stammen — Ref.

Bei Petromyzon sollen nach L. die grössereu

dotteibaltigen Zellen der Keimblase, die später den
Darm bilden, \un den kleinen Mieromeren umwachsen

werden dadurcli vollzieht sich die .Sonderung in

Ectoderm und Kntoderm. üaaz unabhängig von

dieser Umwaehsung sei der bisher als Gastrulation be-
si lit ii I i UP Pnu - di r Einstülpung der Keimblase,

Weicht' nur die .Eclodi'rmzfllen'' betrifft und nur die

(Chorda und Mesodcrm liefernde; „dorsale Platte* dar-

stelH. Dadurdi entsteht naeh L. keine (Ur-) DarmhOhle.

Die letztere entsti-ht vielmehr durch Spal tbildung
iunerbalb der Entodermsellen. Die letzteren

nehmen aber, soweit sie an die doisal« Platte greusen,

ebenfalls an der Mesodcrmbildnng Theil. Das
letztere ist also gemischten Urs[irungs.

Was die Amphibien betrifft, so verfügt L. nur

über Beobachtungen am Axolotlei. Die Anuren-

entwickelung stndhrt er um so eingebender in der Ute-
rainr. und aus der fibemichtn Masse dir ItHztfrcn

glaubt er vieles für seine Anschauungen Günstige zu

finden. L. leugnet bei den Amphibien jede Inva-
gination. Er nimmt hier wie bei Petronyson
eine VerwachsTing an. L. nennt wiederum ganz will-

kürlich die pigmeutirten Zellen der oberen Hälfte
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der Keimblase Ectodcrm, die unleien dotterreiclien

Bntodern. Der Ton Mbenn Autoran ugenornnMoe

tiiiitrulationsvorgang lieffrt nanh I.. wicdpnim nur die

.dorsale Platte". Der Darm entsteht durch den-

»elbeo nicht, sondero durch Yersclnebuug und Ausein-

aadenreicheD d«r Entodermzellen.

L. irendct sich dann in seinen theoreti>cht'ii \i<-

txachtuogen besonders gegen Roux und vor allem gegen

0. Hertwig. Bs «oll hier nur erwihnt Verden, dMs
iusbii der abweichenden Auffiuiung auch die tbatsich-

lif-heti Anp.ibcn L.'S s.elb->t betreffs des Axolotls irri(?e

sind. Da dieselben von anderer Seite nächstdem «ider-

Icft werden, soll hier aieht veiier dannf eingegangen

«erdett. Gerade auf den beim Axolotlei gewonnenen

Erfahrungen beruhen, wie L. angiebt. »eine AulTassun-

Da denselben jeder tbatsächliche Boden auch hier

fehlt, ao ist die Uehertraguag ioibesoBdore «nf die

eroUastiacben Kicr um so verMilter.

ToUfcOttmen irrige Ansohaaungeo bat L. über die

Teleostierentiriekliing, Anadunniogen die »elhit

doreb das ungiinstige Beobachtungsmaterial und die

% • 'rgefasst« Meinung nicht gerechtfertigt wi rden k">iini n.

L. nennt die auf der UberAacbe des Dotters aller

MTohlastisdiMi Wirbelthlereier TOD geneimsiBem Pro-

toplasma umgebenen Kerne (Merocj'tcn, Dottersyncy-

tiam) Dotterkerne. Er leitet dieselben mit Recht

ron den Furchuogszel len her. Diesen Zellen

»ehrdbt nun L. eine aetive mid twar hSefaat ioten»

sire Bctheiligung am Aufbau des Embryo xu.

Er »tiitzt sich erstens auf die alten Angaben van

Bambeke'a, v. Beneden's und Klein'», die zur Zeit,

wo der Paimblaat noeb in den KSpfea der Enhcjo-

logeo spukte, entsteodeii sind, sveitens auf eigene

l'ntersuchungen.

L. geht bei den letsteren — ohne aueh nur eine

Spnr von Berechtigung — »o weit, dass er den ge-

furchten Keim als Ectoderm, den Dotter mit

den Dotterkernen als Entoderm bezeicbaet. (Die

Beneren Angaben In der Uteratar, dan die Meroeyten

der Knocben6.<tche ebensowenig als die anderer Vertc-

braten einen Antlii-ü an der Bildung des Embrjo

hatten, bah L. für irrig.; Dem Umschlag des Blaato-

dcronrnadea der Teteoetier, der ausser Mesodem nnd
' horda thatsächlicb auch das eigentliche Entoderm

li^^ftrt. schreibt L. nur die Bildung des Ersteren su.

(Da« Entoderm ist allerdings auch bei den viel gfinsti-

feren Salnumidendem anfangs sdivar an erknnnen

und kann leicht fibersehen werden. — Ref.) Die .An-

gabe L.'s, dass das Entoderm direct aus den Dottcr-

kenMO eatstshe, bwnht anf numgdnder Beobaehtung.

Der ganse Teleosli«dotter ist von einer protoplasma-

tischcn in gewissen .Abständen Kerne zeigenden

HiUle umgeben, welche (in Bezug auf beide Bestand-

dMOe) anter der Embryottahnlsge am dichtesten ist

Aof eine kfinstliche Abhebung dieser Schicht unter

desi Keim ('m extraembrionalen Bereich h.it I.. nur

die Kerne erkannt, nicht da» l'rotopia^ma} hat L. sich

verleiten laasen, die Bildung des Entoderns surSolc*

tafihren!

Das Mesoderm der Teleostier soll nach L. nicht

bloss aus dem Umschlag am Blastodermraud, >ündcru

audi aus den Entoderm, also indireet aus den
Meroeyten entstehen. Ja aus h-tzteren .soll sich so-

gar die Leber bilden! L. schliesst daraus, erstens

dsss die Lcbor- nnd Dotierkeme nach Wilson einander

ihnein sollen (bei Salmoniden ist ihr AassdiM das

denkhar verschiedenste. — Ref.), zweitens dass die

Bildung der Leber (die auch unmittelbar an den Dotter

grenaen soll) und Tenchwinden des Dotters Hand in

Hand miteinander gehen. (.Auch die |rt/.tere Angabe
ist irrig und wäre auch absolut kein Beweis für dii-

kühne Hypothese L.'s. — Kcf.) Trotz der umfang-

reiehen oifanbildenden TUlti|^elt der Meroeyten,
die ja, da sie auch einen Theil des Mesodemis liefern,

wohl nach L. die Hälfte des Teleostiercmbr}-os aufhauen

müssen, hat L. keine Vermehrungscrscheinungeu
der letsteren beobachten kdnnen osd daher ihre nor-

male lappige Gestalt «Is ebe solefae auflassen su mOasen
geglaubt.

Bei den Selaehiern huldigt L. ganx ähnlichen

Anschauungen. Auch hier sullen die Dotterkerne
den Darm hilden. L. stützt sich auf «-igi-ne Beobach-

tungen und auf die Angaben Kückert's, der in der

That früher einer ihnlicben AnJbssuog huldigte, seine

Ansichten jedoch völlig geändert hat und nunmehr wie

die anderen Autoren den Meroeyten gar keinen Anthi il

am Aufbau des Embi^'o zuschreibt. L. acceptirt jeduch

die iltere Angabe R.*s, «eil sie ihm su seinen An-

Sebanungen besser passt. Eine invagination leugnet

er natOrlich bei den Selaebien. Die Abgrenzung der

Blastomeren vom Dotter stellt bereits die Abgrenzung

des Eetodenna und Entoderms dar. Das Mesoderm ent-

sleht wie bei Teieosiiern theils aus d«m Betodem, IfaeiJs

aus dem Entoderm.

Für die Amn toten kommen bei L. einige Stadien

vonLacerta in Betracht. Z. gr. Tb. müssen auch hier

(namentlich die älteren) I.itteraturangaben aushelfen.

Die durch die Einstülpung gebildete Hoble wird

keine UrdarmhSble. Der PrimitiTStreifvi hat

mit der Gastrulation nichts zu thun, sondern stellt eine

Ectodermvcrdickung dar. welih.- Mesriderm lielirt

Das letztere entsteht abt^t auch aus dem Entoderm,
velehes sdnerseits iriederum grdsstentheils von den

Dotterk< rncn gebildet wird.

L. glaubt mit seinen Untersuchungen beweisen zu

können, dass eine wirkliche Gastrulation nur beim

Ampbioxus vorkomott, aber aueh Iiier adion modilleirt

durch gh'ichzeilige Bildung der d o rs a I e n . M e s o d >• r rn

und Chorda liefernden Eiu^«tüipung. Beialleu

andern Vortebraten giebt es nur den letsteren

Process. Der Darm entsteht bei diesen durch .Aus-

e i n a n d
i rweich en der Dotterzellen, ist also auch

kein Urdarm mehr. Das Mesoderm der Vertebraten

ist überhaupt keine einheitliehe Bildung; Min axialer

Theil (bei Aniphioxns und Petromyzon angeblich der

einzig« entsteht durch <lie dorsale Einstülpung mit der

Chorda ^usauimeu, das übrige eutHtebt secundär aus

den (nieht durch Einstülpung entstandenen) Entoderm.

L. glaubt, dass unsere .Vrischauangen über die

ersten Entwieklungsxustibide der Wirbelthiere einer Ke-
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form bedürften. Ob dieselbe durch die oben berichteten

üntenadnnigMi L'i iMrlMigifühit trwdeo kSnneiif viid

ja difl Zokiioft lehien, dSrfte wohl aber Niamand bialier

angenommen haben.

Daae die Bdwuptnngeo 1/s nir Keptilica eben-

fUls nieht stiehbaltig sind, beweiit aneh ««in« bemerkens-

werthc Arbeitüberdi« Gastrulatioosrorgängebei einer S e e-

schildkri tt^ (Chrlonia rannana"; dieron Mitsuturi(19}

vorliegt, einem AuU>r, der bereits früher mehrfach die Früh»

Stadien der EntwiekeionK Japanisoher SehildkrSten

ontersurht hatte. Die thatsricli liehen Befunde lassen

sieh in Folgendem ziuanimcnfassen: Nach Ablauf der

FurchuDg besteht das Blastoderm au S Lagen,

dem oberfliebttdton Epiblast (Ectoderm) au& qpitheli-

aliii Zt'llün, und der unteren, wahrscheinlich nicht

contiQuirlicben äcbicht mit sternförmigen Elementen.

Diese Trainnng in 9 Lagen hat nieht statt an einem

kleinen Felde am Ilinten nde des spätem Embrj'o. Hier

hesti'lit erstlich keine DifTereuzirung in Keimblätter,

zweitens findet sich hier ein durch Zuwachs aus dem

Dotter (IferoeTtenlager?) entstandener dioker Knopf, die

Primitivplatte oder der Primitivknopf.

Iii di r Mitte des Priui i ti vk ii npfes i-ntstf-ht eine

in vaginationshöhle, das Archen teron (.Urdarm-

höhle). Die dorsale Oeibrang desselben ist der Blasto

-

porus. Gleichzeitig mit der vorderen Verbreiterung

des Primitivknopfes debnt sich die Urdarmhühle nach

vom aus. Dabei erli&It das Dach der Höhle, welches

an der vordem Blastopomslippe eontinniilieh in das

Ei'todemi üliergeht, einen >• p jt h el i alen Charakter

(von vorn nach biuteu). in der Medianlinie entwickelt

sieh aus dem Dach dar H9b1e die Chorda, tn beiden

Seitmi das gastrale Mesoderm.

Der Buden der UrfiannhÖhle zerfillt in '2 Theile:

der hintere liefert das peristomalo Mesoderm,
der vordere wird ganz und gar eingenommen von jenem

Zell igen Netzwerk, welches unter dem l'rimitiv-

knopf anp.hiiuft liejrt, und welches eine Verbindung

der Invaginationsbühle mit der weiten subgerminalen

HShle im Dotter bewerkstoDigi

Zugleich rückt der Primitivknopf gegen die Peri-

pherie d<s Fmhnonalschildes hin. Sein Vorschrciten

ist in spaicrun Sladicu gekenoMichnet durch eine Zone

des Zellnetswerks mit einer eompaeten oentnlen Stelle.

Ist die ganze eentrale FlSdie des Embr>-ona!schildes

(epithelial) bedeckt, so hilt der Process inne. Das

Zellnetswerk verwandelt sieh später in compacte Zell-

Die Kopffaltt! kommt eine Strceko weit hinter

dem vordem Ende des Embryonalschildc^ sur Eni-

wiekehmg.

Der künftige Embryo und auch der blei*

bende Darm wird ganz und gar von dem Bezirk ge-

bildet, welcher ventral von den vom Primitivknopf

stammenden Zellen bedeckt wird.

Vom Ectoderm des Bmbiyonalsehildes entsteht

das Ectoderm des Embr}'0 und sr'::i n' ii\ritt In Jer

Gegend der Primitivplatte und ihrer vorderen Verbrei-

terung bildet sich die InvaginationshohlOt der

Dotterpfropf, gastrales wie peristomales Meso-

derm, da« definitive Entoderm und seine Deri-

vate. Die primitive «ntere Lage des Kehnes bfldnt

die DottertftefcWMd und steht mit dem künft igen

Embryo Oberhaupt nur insofern in Verhi M 'i II n g,

als ihre Zellen ohne (ireuze in die desPrimitiv-

knopfes übergehen.

Die Untersuchungen M.'s stehen also im schroffen

Gegensatz zu der Auffassung von Lwoff.

Eine U«ihe von Untersuchungen über die Kanin-
ehonentwieklung veriliimtliiAt Assheton (1—4).

(Die Angaben iilicr die Fcstheftung fies Kies im Ttt-ms

werden erst im nächsten Jahresbericht berücksichtigt

werden können.) Bei der Furebnng findet A. im swei-
seiligen Stadium (tritt S4 Std. post coit. auQ steta

Grössenuntersehiede zwischen den beiden erst'Mi

Furcbungskugeln. Schon 2 (!) Stunden später solleQ

rieh die beiden ersten Forehungskugeln wiederam fteilea,

so dass 4 ungleiche (2 grossere, 2 kleinere)

Thtnlungsproduetf entstehen. 28 Stunden post coit.

tritt die 3. Theilung auf, die aber nicht bei allen

Zellen gldehseitig gefolgt, so dass man Stadien von 5
und 7 Furehungskugeln findet. Von 8 Zellen

können 4 grösser sein oder auch all'' glrich gross.

Sonstige Differenzen zeigen sie nicht. Im weit«rcu

Veriaof wird die Forehung noch nnregelmisriger, so

dass die Abkömmlinge der beiden ersten Kurehungs-

kugeln sich mischen und in der Morala von einander

zu unterscheiden sind.

A. kann also die Angaben van Beneden's betreffs

der ungleichen ersten Furchung bestätigen, di«-

Auffas.sung als entodermale und ectodermalc
Furchungskugel und di» AbstMsnmag der inneren
Sehieht der Keimblase von jener, der äusseren
von dieser dagegen nielit stützen. Auffällig (und

wohl irrig — Ref.) ist die — auch von älteren ab-

weiehende — Angabe, dass dss Stadiom von 8 For-

chongskugeln nur 2 Stunden bestehen solle.

Am 4. Tag nach dem Coitus bildet sich die

Keimblase. Die Höhle tritt zuerst als äp alt in der
Morula auf; der sidi vergrönsert nad seUiesslidi eine

Keimblase erzeugt, denn Wand einschichtig ist und
der an einer Stelle im /ellhaufcn, die innere Zell-

raasse (Eutodenn v. B e n e d e
n

's) aufsitzt. Die inneren

Zellen ndtmen an Zahl nieht sn (werden aber kleiner),

während die äusseren sich stark vennehren. Die bei-

derlei Zellen zeigen gar keine Unterschiede (gegen

V. Benedeo). Bei weiterer Ausdehnung der Keim-

blase plattet sieh die innere Zeihnasse ab und ihre

Elemente gehen alhnilig in die iossere Sciddit der

Keimblase über.

Dieselben stellen dann im Anfang des 5. Tages
efaie linsenfSrmige mehrsebidttige Yerdiekung der

oberen Kdmblasenwand dar. Eine Trennung in die

beiden primären Keimblätter existirt nach A. aurh jetzt

noch nicht. Die v. Ben cden 'sehe (Archi-)üaslrula be-

steht daher nieht sn Beehi Aher andi die Bildmig

des unteren Keimblattes erfolj.'t nicht auf dem Wege
der G astrulation. Von einem Blastoporus ist

auch später nichts zu entdecken. Vielmehr lösen sich

vom Rande der linsenförmigen Verdiekang der Keim-
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bUsenwand ciozelnc Zellen los, welche wie die

Zdlen der loiMimi Wand staik abgepUtlet «erden

iiid allmülig über fiwt die ganze Innenwand der Keim-

bla-- >.ioh zerstreuen, so dass diese zweischichtig

wird (uur der untere Fol bleibt einschichtig). Diese

Zdlen stellen nndi A. dM Bntoderm dar; rie Ulden

aber keine continuirliche Lage, sondern zeigen Lücken

(in der Area extraembryon. gani isolirt). So lange sie

aorh in Contact mit der Area embrj-on. der Keimblasen-

vaad »nd, Todiencn aie nach A. die Beieidmung

Entodenn noch niebt, aondem erst, wenn sie ksgelöst

sind.

Zwischen dem so entstehenden Entoderm and

dem Ketoderm bleiben etnielne meist ganz un>
insani menhängende Zellen, welche ebenfalls aus

der ehemaligen inneren Keimblasenmasse stammen, aber

sieht snEtatoderm werden, sondern einesweite(tiefere}

Betodcrmschicht darstellen. Sie Inlden tinen Fleek
jnt«>r dt-r .\riM embn-oualis.

Die ursprünglich völlig runde Keimblase nimmt

allmili^ eine etwss modifieiite Oestnit an, daas eine

Hori/ontalebene, welche durch den grnsstrn Durchmesser

der Blase gelegt wird, nicht durch den Atquator geht,

M>udern naher dem oberen Pol. Der Umkreis dieser

Ebene ist erst nand, wird dann aber oraL Das breitere

Ende desselben entgeht dann den qrilteren Hinter-

eode des Embr>o.

Am 6. Tag erfährt die Kcimblase keine wesent-

Sehen Yerlndemngen. Dagegen treten bemerkenswerthe

Verändeningi n am 7. Tag ein. Die Zellen der innen n

Ectodennlage, welche bis jetzt nur ein kleines i,0 cm)

antsr dar Area embr^ on. gelegenes Feld einnahmen,

•idi aber bereits dnreh ihre QrBsse »nd niebt abge-

plattete Form vor den Zellen der äusseren Effodenulaj:''

und des Kntodenos auszeichneten, fangen an zu wuchern

nnd emieben bald die dreilSMhe Ausdebnnng der dar-

aber gelegenen äusseren Lage. Die Zellen der

letzteren werden dadurch gedehnt und zerreissen,

so das» die Lage aufhört, eine continuirliche zu sein.

El ist das die bekannte Bnvber'sebe Deeksebiebi
Die Zellen dexsdben gehen nun al er nach A. nicht

verloren, sondern nehmen, nachdem sie frei geworden

sind, eine mehr rundliche Form an und ver-

lebme Isen mit der tiefen Eoiodermsehtebi Sie

sirid innerhalb der letzteren doieb dunklere FtlbtUIg

au'h >p,iier noch kenntlich.

Das Entoderm bildet um diese Zeit unter de^

Aren eBbcjroo. eine oontinniriidn Lage, die sieb naeh

den Seiten hin allmälig in zentreute Zellen auflöst

Unmittelbar hieran schlicsst sich die zweite f.1)

Arbeit Asäheton's über den Primitivstreif des

Kaaioehen's. Naeh VerNbmelsong der beiden Eeto-

dmüagen wird der Rand der Keimscheilie sihärfer und

nrar besonders im vorderen Umf.nip. Die Keimscheibe

ttt oToid mit dem längsten Durchmesser im längsten

DnichBMsser der Keimblase. Wihrend der Torders

Band der Keimscbeibe sehr scharf ist, ist der hintere

mehr nnregelmassig infolge einer mehr und mehr in die

Enebctnong tretenden durch Zellproliferation des Ecto-

4enns bedingtan Verdiekimg: Kese ?n)l{fetation lieCnt

das Mesoderm und stellt die Anlage dea Primitiv-

streifens dar. Der letstere wächst dann in die LInge

und erhält eine Purebe, welche, nachdem die grösste

Länge des ?tr>'ifens erreic-ht i>.t, wieder verschwindi-t.

Au Stelle der Furche tritt uuu ein Ural. Der Primitiv-

strdfen wird dann wieder kbier, verMdiwindet aber

nicht vüllig, bevor sirh nicht die erforderliebe Ansahl

von Urwirbeln gebildet hat.

Das Primitirstreifengebiet liefert nach A. die

Urwirbelregion des Embryo, wihrend der vor dem
vordersten Urwirhn 1 gelegene Theil. als'i im wesent-

lichen der Kopf nicht von dem Primitivstreifen,

sondern von dem Torher angelegten Theil der

Area embryonal, stammt.

Ausserdem liegen aus dem (Jehi't der ersten Ent-

Wickelung ((iastrulation) der Säuger von S Attto*

ren znm Theil nnterelnander reefat differente und aueh

von früheren Angaben abweichende Untersuchungen vor;

von Keibel (12, 13) beim Schaf und f^chwein (s.

auch Ber. f. l^^'d. S. 85) in (iestalt vorläufiger Mitthei-

Inngen und TOn Weysse (89) ebenfalls beim Sebweln.
Beim Sehaf hatte früher Bonn et das Mcsoderm

nicht allein aus dem Ectodenn des Primitivstreifens,

sondern auch aus dem Entoderm am Keimscheibenrand

beigeldtei Keibel konnte diese Befiinde nidit be-

stätigen : er fand nur eine Abstammung des Mewderms
vom Ectoderm des Primitivstreifens.

Beim Schwein knüpft K. an seine früheren Beob-

aebtnngsn an. Er kommt su der Ansiebt, dsss die vor

dem vorderen Ende des Primitivstreifens auftretende

Meduliaiplatie ursprünglich nahezu ganz auch im Ge-

biete des' letrteren lag. Man findet dann hier sogar

eine deutliche ventrale Medullnrnabt vor dem Pri-

mitivstreifen, wHhrrnd sich die Medullarwülste bereits

dorsal zu schiiesscn begionneo. Die Stelle des Canaiis

nenrenterieus verMbiebt sieb dnbd eaudahrirtL K. ted
femer einen mdir oder weniger mit dem Eetoderm des

Primitivstreifens zusammenhängenden Pfropf, welcher

von der Aftermembran ausgeht und gegen das Coelom

vorwueheri Bs ist der Best des bei anderen Siugem
beobachteten, hinter dem Gebiet der .\ftermem-
bran gelegenen Abschnittes des I'rimitiv-

sreifons. Damit würde die Annahme, dass der Pri-

nitivstreifen dem gansen Blastoporus entspreebe (ef.

Ber. £ 189ft. S. 86) Mlen mOsien.

Weyssc beobncliti^ti- .'^O zum Theil recht junge

Keimblasen von 4 Schweineu, die 10—11 Tage nach

der CopuUtion getödtet wurden. Von den Kdmeii

wurden Oberflächenbilder gezeichnet und Durebsebnitte

gemacht. W. glaubt eine bi«iher noch nicht entdeckte

Bildung gefunden zu haben, die er aU „Brücke*
(bridge) beseiebnet. Dieselbe entsteht am hinteren
Ende des Keimes als eine zunächst in der Median-

linie gelegene Faltung des Ectnderms (angeblich

mehr durch Nachschub aus dem extraembr>'onalen Ecto-

dermX su der sieh 9 gesondert entstehende, la-

terale Falten ^ llr:i. die mit der mittleren zur

-Brücke" verschmelzen. Die Brin ke bedingt auf der

überfläche der Keimscheibc eine haibniond- halbkrei.«-

ISnnige VertieAuic, besteht auA einer immer welter aus-
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wachsenden ßetodermdttplicatur and ISsst unter sieh

(über dem übrigen Ectodcrm) etue allmälig tiefer wer-

»iendf ll"!ilr, die in der .Medianebenc (w« luch dir

Falte ihre grösste Entvickelung besitzt) am tieften ist.

Dlewlbe tritt auf dem Oberfliehenbilde gegen den brei-

teren vorderen Thcil der Keimscbeibe hin zu Tage and

wird, je w<Mt'T dii' Faltf tiJ>>>rwachst. um so mehr vcr-

ricckt, so daaa die äus*>erlic)i sichtbare \ crtiefuug schliess-

lich mehr and mehr nach dem Torderen Rand derKeim-

acheibc ver>eh<iboii wird.

All 'Irni ;il testen von V\ . beob.iehtet' ii Stadium

der pLirueke' nun fand bich unter dei'sclbett, und zwar

unter ihrer Wonel, ein gans feiner Canal (? Ref.),

WelcluT < ine Verbindung hi'i>.UlItii m'II /wischen dem

unter der Brücke gelegenen Kaum und dem zwischen

Ectoderm und Eotoderm (am hinteren Rand der Keim-

schöbe) befindlichen Spaltraum. Die Spitie der Brflelce

ü'-g-t in rliesi'iti St^tdiiini tuTeits gus nahe dem vor-

deren Kand der Kvimäcbeibe.

An den ältesten beobachteten Keimblasen fand

W. die ursprüngliche Brücke der Oberfläche der Keim-

seheibe arifrelajjft'rt und mit ihr verwaeh>en. Die unter

derselben gelegene Bühle, »owie der verbindende Caoal

deraelbflo gehen also verloren.

W. deutet nun seine in mancheti Punkten (nament-

lich in Bezujr :iuf den CanaP sii-lit-rlii'li im-ht un-

zweideutigen Befun<le daliin, dabs der freie Uaud der

Brfleke dem Nearoperas des Amphioius, der Canal

dem neun.' uteri sehen Canal entspreche. (Der

Sprung vom .Xuipliioxus zu den Säugern ohne Berück-

sichtigung der meroblaütischeD Sauropsideneier, insbe-

sondere der Reptilien, mvss entsehieden als ein sehr

gewagter bezeidinet werden. Ref.)

Unter dem Namen gSpolia nemoris" beschreibt

Hnbreeht (8) in grossen Zügen ffie auf einer Reise im

ostindisehen Arehipel gesammelten »ehr sahbeiehen.

Kmbr)onen seltener Insectivoren, l'rr>simier und Eden-

taten (Tup^ja javaoica, Nyctieebus, Galcopithecus, Tar-

sios und Manis javanica). Bis jetzt liegen nar KQtthei-

luiig' ij alljii iii'-iiu r'-r Art vor (zum grossen Thcil giebt H.

tlicoiviisclif Hetrai'litut)fi:en über die zwciblaitrifc;c Keim-

blase und Angaben über die Placenta), sowie zahlreiche

Abbildungen der Uteri, Embiyonen und Lage der leta-

teren im Uterus. Die bis jetzt angeführten Thatsachen

können erst später nach Veröffentlichunff der ausführ-

lichen Bearbeitung des Materiales hier berücksichtigt

werden.

B. lilnlwi< keliin^^>?ii<M h;iiiik und KxjKTiiiieiitclicb

aus der KiitwickcUingsgescliiflitc.

84) Born , (J., Neue Compressionisversuche au

Frosebeiern. .lahresber. der Schlcs. (i«-sellseli. für va-

terld. Cultur. Zool. bot. .Sect. (10. Mai.) U) —
35) Derselbe, Die künstliche Vereinigung lebcndi i

Thnlstäicke von Amphibienlarven. Jabresber. der
Schienseh. Oesellseh. für vaterld. Cultnr. Wedidn.
Scction. Sitz, v s Juni 1894. S. \. nr-lan. 13

Ss. — 36) Kdwards, C. L., Experiment.al Kiubryulog}-.

Tran.sact. of thc Tex.xs med. Associat. (Jalweston.

Vol. XXVL p. 404—408. — 87) Endres. H., An-
stiehvenaebe ao Piosehsicni. Jahieaber. d. Selike. Ge*
sellseh. f. vaterld. Caltor. Zool. bei Sect. Sitx. r.

15. X. 16 Ss. (S. A.) - 88) Viri, Ch., Note aur
riiifluenri- de la temperature sur rincubation de Tofuf
de {ii'ulc. .foum. de Tanatom. \nnee XXX. No. 4.

p. 3')2 3t;.'). 89) Der sc Um-, De rinlluence de la

nicotiae iiyectde dana l'albumeu sur rineabatioQ de
Toeuf de ponle. Compt rend. de la soo. de biol. S^.
TL T.I. No. 1. p. 11-13.-40) Derselbe. N.to sur
rinfluencij des vapeurs mereuriellles sur lo dcvelopp'.

mcnl de l'einbrvon de poulet. Compt. rend. de la snc.

de biol. Ser. .\. T. I. No. 11. p. 282-2vS4. — 41;
Derselbe, Note sur les differences des elTets des vi-

brations m^caniques sur Tcvolutiun de Tembryon d>-

poulet suivant l'cpoquc oii elles agisscnt. Compt.
rend. d- la .sor. de bi"l. Ser. .\. T. I. .N... 1-2. p.

3iy 323. — 4'2i Derselbe, Note sur des mouvemcuts
de flexion laterale du tronc chez l embryon du poulet.

Compt. reud. de la soe. de biol. Ser. X. T. 1. No.
18. p. 459—460. — 48) Derselbe, Note sur los

diffcri'iin's Hi's cfTets de> atrents toxiqucs et fl'^s vibra-

tions mt canii|ue-. sur l'i volution de l embry on de pi iib i

suivant repo«|ue ou elles agisseut. Compt. rend. de la

soeictc de biol. Ser. 10. T. L No. 18. p. 463—465.
— 44) Derselbe, Note sur rinfluence de la dtJshy-

dration snr le dt'vcloppcment de Tembr^on du poulet.

Otmp. rend. de la soc. de biol. Ser. X. T. 1. No.
24. p. C14-(;i8. — 41); Derselbe, Fr-sentation de
poulcLs vivants provcnaitt d'oeufs ayant subi des in-

jections d'aleool ethviiquc dans l'albumcn. Compt. rend.

de la .soc. die biol. Ser. X. T. I. No. 25. p. C,4G.

— ACt) Giacomini, C, Influenza dell' aria rarcfatt.a

sullo .sviluppo deir ovo di pullo. Gioni. dell H. Accid.
Med. di Torino. No. 11. U", |,], S A.) con l Hg.
— 47) Derselbe, Intluence di f iir rarefie »ur le

d^veloppement de Toeuf de poulc. Instit anat. de
Turin. Arch. Ital. de Wo!. F. XXM. T. 2. p.
lfi!>-18:5. 4S) «iebhardt. W., Ueber die Ba.>t.at-

dirung \«u K.ina esculciila uvA I'ana arvalis. (Ein wei-
terer Beitrag zur Basi u iMiii^; . wischen den einhei-

mischen Annrenarten.) inaug.-Dtss.. 8. Breslau. 66
Ss. Mit 1 Tal. — 49} Herbst, 0., Ueber die Bedeu-
tung der Reizphysioliigie für dir causalo Auflfassuntj

von Yorf(ängen in der thierischcn Ohte^ene>e. 1.

Bioli-K'. Centrbl. Bd. XIV. .\o. LS. fi.'iT-tSCr.. No.
19. f.8;i- f.97. bO) Hertwig, 0., Ueber den
Einfluss äusserer Bedingungen auf die Entwiekelung de.H

Froscheies. Sitzber. d. Künigl. Preuss. Acad. der
Wissenscb. Berlin. XVII. S. 811—817. — 51) Der-
.selbe, Xeu'T-j Kxperiineute über das Regeiieratiuns- uiifl

(iestaltunjrsvern);'j.;en der Orjjanismen. Vortrag, geh. in
der Ilufeland'schen (iesclLsch. 7. .luni. Bcrl. klin.

Wocbonschr. Jahrg. XX.Xl. N... 40. S. 908—ÜO«. —
52) Derselbe, Beitrüge zur experimentellen Morpho-
logie und Entwickelungsgescliii.iiir. I. Die Fntwickel\ing

des Froscheies unter dem Einilu^s schwäelierer und stär-
kerer Kochsalzlösungen. Arch. f. micr. Anat. Bd. XLIV.
H. 8. S. 285-344. Mit3 Xaf. — 58) His. W., Ueber
mecbanisehe Gmndvorginge tbieriseber Formenbildatif^.

Arch. f. .\nat. Anat. Abtheil. H. l ?. 1
—

— hi) Derselbe, l eber die Verwaelisuu^ von ."^i-la-

i'li^erkeiiiicn. b''-eiiiiir> über die Untersuclnmir von
Urmuud und Primitivstreifen. Verhandig. Deutsch. Na>
torf. Bd. II. Abtb. 2. S. 400-401. - 55) Der-
selbe, Ueber die Vorstufen der (lehirn- und Kopfbil-
dung bei Wirbelthieren. Der anat. Section des inter-
nation. med. Ci'i.^,Te^>es in Horn mitgethcili. Die Bil-
dung der primären Kopffalte und die F>'lßen ihrer
Xieiierliahung. Arcli. f. .Anat. u. Phvs. Anat. .\bth.

H. 5/6. S. 218—286. Mit 1 Taf.— 56) Hjort, J., Nycrc
ndviklings medianisice studier. Norsk. Magaz. f. Laegc-
vidensk. Christiania 1803. IV. R. B. VII. p.
Wb—97Ü. — 57) Loeb, .1., l eber eine einf.iche Me-
thode, swei oder mehr zu.sammen|rewacbsen< Embryonen
aas einem Ei hervorzubringen. Archiv lür die ge-
sammte Physiologie. Bd. LV. H. & 5S5--5Sd.
— 58) Derselbe, Ueber die relative Empfindlichkeit
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\"U Kischemhrynii. il >{vj;' n m. rstoiTtnaiigrl uiul W.vsser-

fntziebung in verschiedenen Entwicklungsstadien. Arch.

für die ffM. Pbriiol. Bd. LV. H. 11/12. S. 530- 541.
— W) Derielbe, Ceber die Entwickelung von Fisch-

•mbnronpn ohne Kreislauf. Atuizng von F. Schenck
Zool.' Contralbl. Jahrg. I. No. 12. S. 490 41)1. —
fiO^Merk'-l, R.. Menschliche Embryonen verschiedenen

.Uten, auf MediansehDitten uatenui^lit. Ein Beitrag
tm Mecbanik der Entwiekelun^. 4. Göttin^n. 89 Ss.

.1 Taf. — fill Minjrazziiii , P., ."^'ulla ilogiMu razione

Npfrimentale della ova nellc Kana esculenta. Santo.

Vonit. Zool. IUI, ,\nn. V. No. 4. p. 86—87. —
6i) Morgan, T. H. and N. Taud«, The OrienUtton
«r the nog*s Bgg. Qnart. jouro. of a. ee. No. 189.
V ! \X\V I*. 3, p ^7:5-40«. R.-^: Morgan,
T H . KxporimenUMle Studien an Kiioclieiitischtioni.

N^iiirw. Rundschau. Bd. IX. 109 -IIU. iAuszug.)
' <>4; Koux. W.. Die Methoden sur Erzeugung halber
Froschembryonen etc. Ausaug v. F. t. Wairner. Zool.

Centralbl. Jahrg. I. No. 16. S. 651—653. - 6.'))

Derselbe, Ueber die activc Nahorun;: isolirter

Furchungsz. llen dr- braunen rrust bcs gegen < inander.

Vrrbandlg. Deutsch. Naturforsch. Bd. II. Ablh. 2. S.

404—405. — 66) Derselbe, Einleitung zum Archiv

fir Entwieklungamecbanik der Oiganismen. Bd. L H.
I. S. 1—42. — 67) Derselbe, Ueber den Cyto-
in.pismus der Furchungszelli ii «li-s Grasfrosches (Rana
fu-ca). .\rch. f. Entwicklungsmech. Bd. I. II. 1.

43— 68. — 68) Derselbe, leber den Cytotropisnms
der FarchuafszflUea des Grasfirosebes (Rana fusca).

rieblass.) Areh. f. f^Btvieklang91nedl. der Organ. B<1.

! n. 2. IT.;» 30.^. Mit '> Taf. i'.it Suhi. 1...

Kipiriment*'ilf rntersuehuugeu über die Reifung und
R'-tnirhtuii^' d< r Eier bei Ascaris megalocephaU. (.\us

d. IL aaat. Institut.) Arch. t, mier. Anat. Bd. XLIV.
H- 8. S. 439—498. Vit 5 Tafeln. — 70) Sebaltze.
II. üeber die unbedingte Vbhängigktit iiormaler

hiprischf-r <«>'.slaltung von der Wirkung der Schwi r-

k-af- Vrrh mdlg. der Anat. Gesellsch. auf der S. V. r-

sammlK Strassburg. S. 117—132. — 71)Derselbe,
L'eber di« Bedentang der Sehwerirraft für die organiwbe
Gestaltung <ny:ip über die mit Hilfe der .'Schwerkraft

m'>g!if h'' künstliche Ki-Z' Ugung von Doppelmissbildungen.
\

' rhandig. der plivs. medic. Gesribch. zu Wiirzburg.
.\ F Bd. X.WIII.' .No. 2. 22 Ss. — 72) Derselbe,
l>i-.' künstliehe Erzeugung von Doppelbildungen bd
Froseblarven mit Hilfe abnormer Gravitationswirkung.
krth. f. Entwicklungsmecban. d. Organismen. Bd. I. H. 2.

S 269— .mV Mit 2 Taf. -- 78) Derselbr. Ober die

Einwirkung niederer Temperatur auf die FntwiekeluDg
df-ü Frosches. Anatom. Anzeig. Bd. .\. No. 9. .S.

2dl—294. — 74) Ziegler, U. Ueber Furchung
unter PreMODf. Verbaadlg. d. wai Qwelkcb. auf d.

^ V r 1^' in Straaibiiif LKS. 18S-14fi. Mit 18
AhbilduogeD.

Auf denOeUete der Entwickelungsmechanik
in diesem Jahre woid soviel gearbeitet woni'Mi wie

iL.iuui 10 einem anderen. Der .Ausdruck dieser Erscheinung

:«t nnter anderem eine aea« diesem Oegonitaiid gevid«

aete Zeitschrift, das , Archiv für Fntwickclungs-
mechanik der Organismen'' herausgegeben von

U. Koux.

Die Arb«iten, «elebe der Mechanik der Entvickelung

rnrhgvhen, zerCUlCO in 2 Gruppen. Die eine folgt

der von Bis auerst angewandten rein pby sical iseh-

nieebaniichen Betrachtungsweise, welche die Bildung

der Bnl^ooallbrmen mit den FoniiT«rSnderung«D

lebloser (Jegen^tänd >' auf iii'-ebanisrh"' »icwaltcii

liio Tergleicht, — eine Anschauungsart, die fa.st nur

i-..Q ibmB Urhobar selbst getbeilt vird und nicht bloss

«akrabartrt« 4m gMSMlM IMirla. IIM. Bd. I.

wenig .Vnklaiiu. -'• udern directe .Angriffe von i^eite^

andarer EmbrA ologen erfahren hat.

Die erste Arbeit His's (53) aus diesem Jahre

liefert ein eclatantes !? ispiel für die oben bcsprorben.-

Art der Entwickelungsmechanik. His geht von der

Faltungsldire der Geologen ans, welche die Reliefe der

leblosen Erdoberflächr il\ire!i experiuientelle Faltungen

und Verschiebungen i bcnfalls lebloser K'Tper nachzu-

ahmen und zu erklären versuchen. Die Lehre passt

zwar auch nadi H. nur in beschriaktem Maasse auf

den cmbr}*onaIenKi>rper, abcrll. stellt entsprechendeVer»

suche mit im wesentlichen biegsamen i lastiscben Körpcn»

(Papierstreifen, Hleclie, Gelatine- und Gummiplatten etc.)

an und sudit die Faltenbildangen des Embryo
namentlich des .^elachicrk oi mes damit sn erkliren.

Die Anwendungen, welche II. auf die letzteren macht,

lassen sich in Kürze hier leider nicht wiedergeben, so

daas auf das ja leicbt erreichbare Or^al ferwiesen

werden muss.

In einer zweiten Arbeit (5.j) über di"- VorstufVn

der Gehirn- und der Kopfbildung bei Wirbclthieren

Anden wir aeben Shnliehea Betrachtungen Erareitemngen

der von H. von nunmehr fast 20 Jahren aufgestellten

Co ncreseenz lehre. H. glaubte bei ."^elac hier-

und Teleostierembryouen gefunden zu haben,

daas der Embryo aas 2 ia der Mittellinie snsammen»
wachsenden Hälften gebildet wurde und dass

beide Hälften von beiden Seiten her aus dem Keimhaut-

rand entstünden. Der Embryo sollte also au.s den

beiden sosamraengelegten Kdnhaatrilttdcm bestehen.

l)i'>si- Anschauung ist von Seiten vi-ier Embn,nlogen

entschieden abgelehnt oder direct bekämpft worden,

von anderen dagegen, vor allem von 0. Hertwig, filr

Amphibien MHieptirfc worden. Indess bat Hertwig
der ursprünglichen Auffassung von His eine wcsentü. h

andere Form gegeben. His nahm eine Concresceuz nur

für den Bompf an, während der Kopf des Embryo ohne

Concresccns entstehen sollte. Hertwig nimmt dagegen

an. dass der ganze Kmbryo durch Concrescenz
entstünde und zwar durch ConcresccnzderUrmunds-
lippen.

Gegen diese .XuflTassung wendet sidl nun II is selber.

Nur der Rumpf der .*^elachiercmbr>'onen ki'iMn durch

einen Verscbmelzungsprozess der Bla»toporuslippe

n

entstanden gedacht werden. Der Kopf (wenigstens

die Vorderkopfregion) entstünde durch eint- zweite

Alt von Liingsverwachsu ng, durch I'rimitiv-

lippeuverwacbsung. Unter Phmitivlippen versteht

His die Ränder der Prinitivrinne. Die Prinitivriane

führt nach H. W einer „durchgreifenden medianen

.Spaltung derKeimsch ich ten so dass Ec tode rm

und Entoderm hier mit einander vorübergehend

verwach«L »Die Primitivlippen erfahren nur eine

Wied' I v<^rwaehsung und liefsm die definitiven Axial*

gebilde des Embryo'.

Die sweite entwickelnngsmechanisohe Richtung

SttAt das Entstehen des Embryonalkörpcrs auf aetive

Thätigkeit d'-r K m bry on al zel I e n s.-lb>,t zurück-

zuführen. Die Bcobachtun^»weis<^' hat sich seit einigen

Jahran hier finat ausschUcHSlirb auf das Eiperiraent c<»n*

**•
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ceDtrirt uixt zwar auf *i&s Kxperimcnl am Ampbibieiiei,

an dem durch solebes Rons nach d«r eio«a Seite,

0. Hertwig nach der aadenn ihn oft diaeotiiten Resul»

täte gevnnix'n.

Auch die Literatur tlie»es Jabrcs beschäftigt sich

fut ansachliesUeh mit dem fVosehei. Von einer ge-

moiosamen Besprerhiing ;illcr in Betracht kommenden

Arbeiten muss .-cliMti dos Kaiimcs wcpen hier abgeseheo

worden. Es sollen daher nur die Resultate einiger

Arbeiten hier mitgethdlt verden, welebe bewnderes

Interesse bieten.

Zunächst sei enräbut, das^ Endres (37) durch

Wiederholung der Koux'schcu Anstichversuche

der einen der beiden ersten Fnrefanngskngeln von Rann

fuen und cscul'-nta zu einer vol I kom m < u f n Ue-

stitigung der J^rgebnissc B.'s (Zuaaiumenfallen

der Ifedianeliene dei Embfjro mit der eittein Fndie)

gekommen ist.

Mit der iutcressantesti' Erfolg ciperimenteller Ver-

suche am Amphibienei dürfte der von 0. ächultze

(71, TS) i«n. Seb. gelanges fast eonstant die aonst

so seltenen Doppelbildungen vom Fro»eh /.u er-

halten, indem er Kroscheier erst n ;i c h v u 1 1 c n d i- 1 u r

Zwcitheiluug in die Pfiigcr'sche Zwangslage
(weisses Feld naeh oben) brachte. Es entstand also

aus jeder der beiden ersten Furelinngifcvgeln eine

kleinen' i>'l< r grüssero Strecke weit ein ganzer Embr}-o.

kein Halbcmbryo. Solche Doppelbildungen züchtete

Seh. bis stt sebwimmenden Larven. Seh. ver-

wcrthet seine Befunde nicht gegen die Roux'sche Ansicht

sondern kommt ebenfalls zur Anschauung, •ia-^'^ die

Medianebene des Embryo, die Symmetrieebene der

Homla und Rlastuta mit der ersten Fnrohe susammen»

fallen.

Was die fiotätebung Ton spontanen Doppelbildungen

übeibanpt betriit, so ae^ ach Sdi. der Ansicht su,

dieselben als llemmnngsbildangen aofnifassen, be*

dingt durch eine iinvollkommenp Th' iinng der

das Bildungsoiaterial liefernden Klementar-
orgaaismon (ahm der Eiaellen vor der Befruchtung).

Nicht minder interessant sind dicTenmeheBorn's

(84). Er durchschnitt Amphibieneier (Rano, Bombi*

nator. Triton etc.) im liaütrulastadinm oder auch

spüter und sab, dass die durchschnittenen Theile leicht

und vollständig «iedor snsaamenheilton. Besonders

leicht geschah das bei abjirsihniltenen .''chwari?-

stücken sweier Larven, welche sich von selbst durch

die FUmmerbewegung nahem und von selbst mit-

einander verwachsen. Ks erfolgt das sogar noeh sehr

prompt, wenn das Hers bereits schlägt, «ueh war

es gleichgiltig, wo die Larven durchschnitten wurden.

Die so eneugteo Doppelbildungen and andere Mon-
struosii.iten wurden z. Th. lange am Leben erhalten
und wuchsen nicht unbetr.Hchtlirh.

Ja, was das merkwürdigste an dem Born'schen

Versuohe ist, es gelang sogar Tbeilstfleke verschie-
dener Species (H.ma und Bombinator. ja sogar Haria

und Triton (?), also Annren und Urodelen) aneinander

zu heilen.

Born konnte folgendes' ersielen : I) Vereinigung

vuü liiuterstückeu derselben .'«pccics, 2; von Vorder-

stSekm, 8) doppelte Vereinigung niebt ganz durch-

schnittener Larven. 4 i Vereinigung des VorderstUckes

einer liane mit iltui Iltntcrstück einer andern (gelang

bisher nur unvollkommen), 4) Vereinigung zweier

Froschlarven an der ventralen Seite. 5) Vereinigung

von Vord'Tstiicken von Rana mit Iliuterstucken von

Bombinator und umgekehrt, Vercioiguiig riner Larve

von Bombinator und von Kana an den Bauchseiten.

C. IlisiiojL'L'iieso und Kopencration.

75) Ascarelli, A . Hamatologischc Untersuchun-
gen über den Hühnerenibrv'o. rntcrsuchung zur Xaturl.

des Mensch, und der Thiere. Bd. XV. H. 8. S. 255
bis S76. — 76) Derselbe, IKeerehe ematologiebe suir
i mbrinne di pollo. Boll. dell. R. .\ccad. med. di Roma.
Anno MX. No. 7. p. 7«8— 7,S9. — 77) Acquisto,
V., Ueber die Technik der BIntuiitersuchung und die

Histogcnesc des Blutes. Untersuch, zur Naturl. des
Menschen und der Thiere. Bd. XV. H. 3. S. 241 bis

254. — 78) Barfurth, D., Ueber die Regeneration

der Keimblätter. Sitzbcr. d. Naturf. Gescilsch. bei der
Universität .lurjew Dorpat). IS!).', I>1 TM. X. II. •_».

p. 221. — 7Jt) I). rselbi>. Dir experimentelle Uegenc-

I itioii iiln-rsehiissiger (iliedma.s.sen (l'olydactylie) bei

den Amphibien. Aus d. vergU anat Inst. d. Kais.

Univ. Jurjew (Dor|>at). Areb. f. Entwickelungsmeeh.
Bd. I. II. 1. ."i:. ;tl llß. m Derspitu., Sind

die Extremitäten der Frösche regeneratiuusfähig. Arch.

f. Entwickelungsmeeh. Bd. I. IL 1. S. 117—128.—
81) Derselbe, Die experimentelle Beseneration Aber*
sehüssiger (Hiedmaamentheile bei Ampnibien. Aussug
v. Fr. V. Wagner. Zool. Centralbl. Jahrg. 1. \o. 21
bis 23. S. 8ß8—870. — 82) Derselbe, Kegeneration

und Invohition. Krgebn. d. .\nat. u. Kiitwickehing-sgcHch.

Bd. IIL S. 132-206. — 83) Bizzozero, Ct., Wachs-
thum und Degeneration im Organismus. Vortrag ge-

halten in der 8. allg. Sits. d, XI. internationalen

med. Congr. m Rf»m. Wien. med. W'ochenschrift.

No. 16. S et? -r>;»!^ No. 17. S. 744—747. Wiener
med. Bl. Nu. Ib. 17') 17fi. No. 17. S. 211

bis 218. — 84) Colella, K., Sulla istogencsi dclla

nevnigUa nol midoUo spinale. Laboratoho del C. Golgi in

Pavia. Annatt di ncvroiog. Anno Xr. F. 416. P.4S5—499.
S.*)) Cullen, W.. Taternal Impressii.n-,, ,i Pon'.ideration

of the male aml female Elements in Kepreduetion.

Provinci.il med. .1. Leicester. VoL XIU. p. 17".»— 184-

86) Engel, C. G., Die Blutkörperchen des bebrüteten
BQhnereies. Verbandig. der phvsiol. Gesellsdi. su Berlin.

Arch. f. Anat u. Fbysiol. Phvsiol. Ahth. II 5 fi.

S. .')4:^ -546. — 87) Derselbe, Die Hlutkörpcreh. n im
bebniti-ten Hühnerei. Arch. f. mier. Anat. Bd. XLIV.
U. 2. S. 237-247, 248. Mit 1 Taf. — 88) Der-
selbe, Zur Genese und Regeneration des Blutes. Vor-

trag, gehalten in der Abtheilg. für innere Medicin der

Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in

Wien. Wiener iiiedie. Presse. No. ')\. S. 1953

bis 1957 und Allgitn. medic. Centralzeilg. No. .S2.

S. 1091— lOO.j. Sit) Derselbe, Mieropliotogratnme

aur Veranschauliehun^ der Blutentwickelung bei der

weissen Maus und beim Mensehen. Internat. Mediein.

Photogr. Monatsschr. Nu. 10. S. 2S9 -291. Mit 1 Taf.

u. lO' Teitabbildg. — 90) tinronowitsch. N., Er
widerung gegen Prof. C. Rabl. .\nat. Anz. X. No. 13.

S. 419—422. — 91) Uarrison, K. £ctodermal or

mesodermal Origin of the Bonos of T^leoste. Anat.
Anzeig. Bd. X. No. 3 -4. S. 138 142. 92) Der-
selbe, The Devrlopnant 'if the Fins of TcleostS.

Johns Hopkins" l iiiv. Circ. Vol. XIII. No. III. p. 59—
61. — 98) II offmann, C. K., Untersuchungen über

dem Ursprung des Blutes und der blntbereitenden Or
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gase. Vorbandlg. d. K. Aead. d. Winenseb. Amster-
dam. 2 Sect. D. III. No. 4. 1893. p. 1—26. Mit
4 Taf. — 94) Klaalsch, H., lieber die Herkunft der
Scleroblasten. Ein Beitrag zur Lehn- von der Ostoo-

gnese. Morpbol. Jabrb. Bd. XXI. H. 2. S. 153 bis

340. Vif IT tti. u. 6 T«ztflg. — 95) Derselbe, Zur
hfriDtniss der Bi't!i'ili!:urig d<'s Ert-oderms am Aufbau
iLuerer >ki'lelbi]iliiiigea. Scliriltl. Mittheilg. Verhandig.
der Aoat. Ge.sellsch. auf der 8. Versaminig. zu Str&sa-

burg. S. 170—172. — 96) Laguesse, E., U nte
cst-elle d*origine eetodennique ou memdermigoe? 8^.

Paria. 66 pp. Avec fig. — 97) Lugaro, E., Uebcr
die ffistogcnesc der Körner der Kleiohirnrjndc. Au-s

dem histol. I.ab. der l'nivirs. Palermo. C. Mondino.
Anal Anz. Bd. IX. No. 23. S. 710-713. Nach-
trag. No. 24-25. S. 722. - 98) Der.se Ibe, .Sulla

iatotNMMi dsi graouli daUa oorteccia cerebrale. Monit
sool. italian. Anno V. No. 6—7. p. 152—158. Con
1 tav. - 91» Dorsel be, Nota al suo sludio: Sulla

i>t(.geiiesi dei granuli del rervcletto. Ibidem. Anoo
V. No. 0 e 10. p. 289. 100) Maurer, F., Die
Elemente der Kumpfmuakulatur bei Qyclostomen md
bSberen Wirbelthieren. Ein Beitrag aur Phrlogenie der
quergestrriflen Muskelfaser. Morphol. .lahrb. Bd. XXI.
H. 4. 47.^—019. Mit 4 Taf. — 10!) Merkel. F.,

I ebcr d.vs Bindegewebe der Nabelschnur. Verhandig.

Deutacber Naturibrscber. Bd. IL Abtb. 2. S. 399
bis 400. — 10S) Prenani, A., Contribation h l.6tnde

da döveloppcnient orgatii'jue et histologirjuo du tt)\ nuis,

»le la glandc thrrüid-- et de la glando cari''.i'Jieiun'.

La Ollule. T. .\. F. 1. p. S5— 172. Avir 4 pl

103) Kahl, C. I'eber die Herkunft des Skclets. Ver-

handig. der Anat<Mn. üescilscb. auf der 8. Versig. in

.Straaaburg i. E. S. 163— 169. Disniss. K.ihel u.

Roeae. — 104) RabI, II., Ueber die Herkunft des

PigmeneU in der Haut der Larven der urodelen Am-
phibien. Anat Anz. Bd. .\. So. 1. S. 12—17. Mit
1 Fig. — 105) Ribbert, Beiträge zur compensatori-
sehen Hypertropbie und xur Bcfeoeratfen. Mit einem
Absebnitt über die Regeneration der Niere von Peipers.

1 Tafi I. Aus den path. Inst. d. l'nivers. Zürich. Areb.

f. Eiitw.-mfch. Hd. I. H. 1. .S. 69 — 90. lOtli

Scbaper. A., Di'- morphologir^che und histn logist hu

Eatwickelung des Kleinhirnes der Teleoatier. MoiphoL
Jahrb. Bd. XXI. H. 4. S. «95—708. Mit 4 Taf. —
107) Derselbe, Einige kritisrhe Bemerkungen zu

I.ugnro's .\ufsatz: .Ueber die Histogcne>c der Körner
<i-r Kleinhirririndi;"'. Anat. Anz. Bd. .\. No. 13.

.S. 422—426. — 108) Souli^, A., Sur le d^veloppe-

ment des fibres ^lastiqnos dans le flbroeartilnge du
eOf|kS cliquotiTit ehr/, le foetus du cheval. Labor.

d'biatoL oe Li la' uit. de med. de Toulouse. Compt.
rcnd. de la soc. de biol. T. X. .'^••r. I. No. 10. p.

256—S68. — 109) Valenti, G., Contributiou ä l'hLsto-

gtD^ de la cellule nerrense et de la nevrogüe dans
eerreau de quelques poissons chondrost6ens. Arch.

ital. de bioL T. XX. F. 2-S. p. 188-195. Atti

Soe. ToiO. 8c. Nat Pisa. T. XIL

Mebrer» bistiogaiietisebe Arbeiten Aber den Ur-

»pmng der Bindesub.stanzen liegen aus diesem Jahre

ror, Untersuchungen, die die raesodennale Arkunft der

letsteren su leugnen versuchen und sie (mehr oder

«caiger diteet) la eetodermeleii G^rildea stempeln.

Es sind aus die-^^i^m .I;ihri' d:i' Aibfitin vm(i .T. Platt

(«. ISfflbr. d. Koplcs) und DamcuÜicb von Klaatüch (94).

BeieHe im rorigen Jalm luite Gorenowitieb
(Titel im Ber. t. 1888 S. 91) behauptet, dass erstUeb

r.irdcren Körperende eine Verschmelzung
zwischen Ectoderm, Mesoderiu und Entoderm
bei jungen HObaerlteimeD tUk finde und das» hier

direet Zeilen des Eetederms dem Heeoderm bei-

gemengt wQrden: sveitens daae beim Hohn und bei

Teleostiem aus dem Betoderm des Kopfsa sieh direet

Mescnchym bilden solle, drittens aber, dass das

feste Bindegewebe skeletotder Uebilde de»

Kopfes sieh ans der Nerven- oder Ganglienteiste

bilde, ja. da&s die letztere an der Bildung der Gauglicn

und Nerven überhaupt nur in sofern bethciligt sei, aK

sie deren Stützsubätaoz liefere, mit anderen Worten,

dass sogar aus der Substans der eetodermalen Me-
dullär anläge, au.s der sich Ja die <iant;Ucnlcistcn

bilden, nicht allein das Nervenrohr, sondern auch

Bindegewebe entwickele.

In gans ibnlieber Weise liest J. Platt bei

Necturas die Kopfknorpel aus der Neuralleiste
entstehen, ohne indess /.<.i biliaupjcn, dass diese nur

Knorpel nicht auch daiabeu ihatäachÜch liaugliensub-

stana liefen.

Am allerwdtesten gebt Klaatsch (94), dessen

.Arbeit diesem flegenstande allein gewidmet ist: er lässt

Zahn- und Knucheogebilde direet aus dem Ectoderm

hervorgehen und folgert, dass allgemein dieselben direet

eetodermaler Herkunft seien. Kl. benennt die Osteo-

blasten und Odontobhtsten mit dem ^jcmcinsamcn Namen

„^cleroblastcn''. Schon ihre epitheliale Form mii-sse

für eine Hericanft aus einem der beiden primlren Keim-

blatter, nicht aus den Bindegewebe sprechen.

Kl. untersuchte die Bildung der Placoidschuppeii

der Zähne und der Hornstrahlcn der Flossen bei

Selaehiern, die Bntwickelnng einiger Knediengrappen,

der Flossenstnihlen und Schuppen bei Teleostiem
(nebst Andeutungen über (ianoiden) und l.lsst einige

BcmerkuDgcn über gleiche Verhältnisse bei Amphibien
und Amnioteo feigen. Die aosAhrlidiaten Angaben

sind die über Sclachier.

Der Dentinkeiroder .Selacbierscbuppen bildet sich

naeh Kl. aas der „subepithelialen Kell&cbicht*. Die

Zellen der letzteren entstehen nun nicht in loeo im

subcpidermoidalen Mesoderm, sondi-rn ^ir I.U.mi sich

von den unteren Schiebten des Ectoderms los, indem

der Basalsaum des Epithels in einem gewissen Ent-

wiekclungsstadium undeutlich und durchbrochen wird.

.\uf diese Weise gelangen auch später noch Ketndcrm-

zellen unter die sum „Schmelzbezirk" vergrösserten

basalen Epithellage und stellen bald dieke Zell-

conglomerate dar, velehe den subepithelialen — nur

scheinbar mesodermnicn - Dentiukeim bilden. Letzterer

sondert sich erst allmälig vom Centrum der Anlage

gegen die Peripherie hin Tom übrigen Betoderm. An
der Peripherie bleibt ein Zusammenhang lange be-

stehen. Kl. macht für seine Auflassung — ganz mit

Unrecht — geltend, dass man Mitosen in den basalen

Epithelsellcii fnde, deren Theiinngsaxe aenkreobt aar

Grenze /wischen Ectoderm und Mesod-rm stehe.

Da»sclbe findet Kl. bei der Zabnbildung der

Sei ae hier (Musteltts).

Ganz ähnliche Verhältnisse glaubt Kl. bei der Ent-

wickelung der Ilornstrahleu der Selachicrtlusse ent-

deckt SU haben. £r leitet dieselbeu vou der meso-

dermfreien Eetodermfnlte des Flossenaanmes

her. Dieee Stelle soll aueh spater, wenn die ecto*

uiyiii^cQ by Google
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dermal« Anlag» tod ihrem Bildungsbeerd sdioa ab-

geschnürt isi. finc R«iintone für das Scleroblasten-

material dar8t«llen.

Bai Tcleoatiern unterauebtc Kl. ausser den

Sdioppen und Flossenstrablen aneb Knoebengebilde,

nämlich dip 'Icr II rvii < si n ti -'S htj; tii r und dio M^tr-

Zabnknochen und zwar mit dcnm- Iben Erfolg wit; bei

Selaobiem. So soll das SqnamOBam des Lachses eine

Zeit lan^; mit einem Ende noch in der Epidermis

sfeolo ri. mit seinim nn'lcn n Ende aber ein perirhondrales

i^kelctAtück darstellen, und auch die Zahnkoocben sollen

vom Eetoderm stammen. Die PlossenstrableB sollen lu

einer Zeit entstehen, wo die Flossenanlagc rein ccto-

dcrmal i'dnhfi ist die erst« Anlaffo der Flosse der

Telcoätier rein mesodermal, die Betheiligung des Ecto-

denns iit eine seeundära, ef. aaeb Corning in diesem

Ber., R«f.) ist etc.

Die Ansehaiuingen Kl. 's ><ind ent-^chieden irrige und

bereits kunc nachdem Kl. die^ielbcD ausgesprochen hatte,

vwrdea dieselben aaeb Tielfiseh beriditigt Obenan stebt

die Entgegnung Rah Ts C103\ weli-lier iiachwi--- . da-xs

Yon einem Schwinden des Basalsaumes und einem Ucber-

treton von Epidermiazcllen in den Dentinkein bei

SelaeUem keine Bede aeu kSnne. Die TbeUungsliguren

in der iinf-rfii Kpidfriinsschichl seien von Kl. ganz

fal.scii gedeutet worden, sie kämen in jedem geschich-

teten I^thel an dieser Stelle vor and fObrten zur Ver-

dickung des Epithels selbst Gans irrig sei auch die

Ilerleitung der Flossenstnbleil Ton der m^'^ivlermfreien

Ectodennfalte, die sich bei last allen Wirbcithicreu (auch

VSgeln und SSngem) an dem Extremität^nstammendo

finden.

In Sbnlichcr Weise «idi l ioKt Rabl die Ausicbteo

von Goronriwitsch und .1. Platt.

Ebenso vendet sieb Harris on (91, 98} gegen

Klaatsch und erklärt das Pdilen des Ba.snlsaumes durch

Schiefschnitte bei Flossenstrablen und Hautknocben von

Teleosticrn.

Eine umfassende Arbeit Ober die Histiogenese der

quergestreiften Muskelfasern — vom phylo-

genetischen (ii'sii-ht.spiinkt hntr.ichtet liejjt voti

Maurer (100) vor. Die Untersuchungen erstrecken sich

fiMt auf die ganze Reibe der Wirbel tbiere und be-

ginnen bei den Cyclostomeo. M. mh I i Ii i iptsäch-

lieb 8 Fragen zu lösen: 1. wie sich aus ihm Epithel

der medialen Urwirbellamelle die Muskclkast-
eben der Petromysonten (die inrimitiveren Mus-

kclelemcntc d.-r niederen Wirbclihierc) bilden, 2. wie

aus den Muskelkästeben die höher entwickelten

Muskelfasern benuMten sind und S. wie der Zu-

sammenhang zwischen Muskelfaser und Epitbel-
zelle ist. i>l> difsclbr -ich ans einer elniigen Zelle

oder aus einem Zellcomplex entwickelt.

M. untersuchte von C^elostomen: Petromjrxon
(junge Stadien und AmmoeoetON) und Myxinc: von

(tanoiden: A cipcnser sturio: von Selachiern:

Torpedo, Heptanchus, Mustclus; von Teleo-

stiern: Salmo salar und Idus miniatns; von

Amphibien eine Reibe Anuren (Rana und Bufo-
arten) und Siredon; von Amniutcn: Reptilien

(Tropidonotus und Laecrta), Vögel (HObncbeu),

und .Säuger (Kaninchen).

M. hält — und wohl mit Recht — die mediale
Urwirbellamelle für den alleinigen Ort der Muskel-
bildung; aueb die lateral vom pctmiren Seitenmuakel

;:elcfr,'neTi Schichten entstehen aus der nv 'linlcn. nicht

aus der lateralen Lamelle. Die mediale Urwirbellamelle

ist bei den meisten Ananmiem einscbicbtig, bei Teleo-

stiern und Anuren nehrscbiehtig. An der Basis der

mehrschichtigen medialen Lamcllr tritt nun besonder>

deutlich bei Petromjrson (und auch Acipeuscr) eine

vielfache Paltenbildung auf. Es sind Längs-
falten, die durch die ganze Läng' d. > Musk. Isi ^rmcutes

gehen. Diese Erschein utif,' ist n.icli M. der Typus d<-r

Bildung quergestreifter Muskelfa.sern bei allen Verte-

braten.

Es kommt bei diesem Vorgang entweder zur Ver-

schmelzung benachbarter Zellen oder zur reinen Kern-

(heilung iuuerhalb einer ciuheilliciiun l'lasmamasse. £s

entstehen also durch die Palten ^itbelbeziibe. Die

ersten contractilen Fibrillen bilden «ich nun an

der Basis des Muskclepithels aus und sind an der gan-

zen Oberfläche der Plasmamasse den Einfaltungcn cnt-

Spreebend in einfacher Scbiebi angeordnet. Diese

Faltenliildungen tragen nach M. zur Oberflachenver-

grössurung bei und damit, weil die Fibhlleu anfangs

nur an der Oberfläche auftreten, zur Vermehrung der

oontraetilen Elemente. In die Falten «äehst dann
sp;tter erst (mit Ausnahme der Amnioten, «0 von An-

fang an) Bindegewebe ein.

Indem sich die Falten und das in ihnen verlaufende

Bindegewebe laieralwärts vereinigt, kommt es bei Petro-

myzon (und ähnlich auch bei .\cipenserlarven > zni Bilflung

horizontal übereinander liegender Epithelbezirke, welche

mit den von S tan nius so benannten Muakelkästchen
identisch sind und auch die spätere Rumpfmusculatur der

Petromyzonteu darstellen. M. nennt die (lebilde ihrer

Fonu wegen nicht Muskelkästcheu sondern Muskel-

bänder. Aus der einfadwn Pibrillenlage wird wie bei

Bildung eines mehrsehicbtigen Epithels aus einer ein-

schicbtigcu eine mehrschichtige, indem Fibrillen wie

Kerne ihre Zusammengehörigkeit zu ursprünglichen

Zellen erkMoeo laaaen. Abgeschlesaen werden die

Bänder (Epithelbezirke I. Ordnung) durch eine "itructur-

lose Membran, das Sarcolemm. Letzteres ist nach

H. der Basalmembran eines Epithels bomolog.

In diese Muskelbänder dringt später (bei Um-
wandlung des Ammocoetes in Petromyzon) von der

Peripherie her Bindegewebe ein. aber nur in die ober-

flächlichsten Schichten. Dadurch entstebeii die parie-

talen Primitivbftndel Gruaaeber's, mlebe auch

Sarcolemm besitzen. Es «iod dtt naeb H. Eptfaelbe-

zirke U. Ordnung.

Der letztere Vorgang trifft wahrscheinlich erst in

späteren Stadien der Entwiekelung die ganzen Muskel-

bänder von Myxine, sn dass hier die gesammte Mus

ciUatur bereits in einzelne Fasern zcrlallt. Von diesen

aiad aber die eberfläcbliefaen (ohne äussere Kerne) auch

beim erwaehaenen Thier von der tieferen, ganz mit

Fibrillen erfüllten und mit äusseren und inneren Kernen

y u,^L.L. i.y Google
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K rx.InMu h ttoi li /.II !iijl« rsi-lKid('ii. Die Mu^I^••!fa^.l i n

TOQ Mrxine sind alao bereits Epithelbuxirkc 2. Urdiiung.

Bei den Qaooiden (Acipenser) eutvickebi sich

ebenfilb dureh einen Faltungtiifocess MuskellNiiider in

il'T medialen Urwirbpllamelle. Da aber dii- KaltfH oft

Dicht gaot durcbschoeideo, so euUteben 3, 4 oder mehr

Bindern entspmdiend« contiactfl« Gebilde. Die Fibrillen

treten in einiiebtf Lage stets an der l'eripherie auf.

An der latpralen Kan(«> <\vr Bihider (nicht aber von

der lateralen UrvirbcIlamelle) schnüren »ich nun dreh-

runde Fasern ab. Sdiliesslieh serßllt in solche die

gelammt«; Musculatur. In<]es.>4 kann man auch später

ri'ch 2 grtrenntc Muskelsc-Iiii'htfn untcrsclififlfn : eine

ueff mit gleicfamässig vertheilten Fibrillen und inneren

Mnri[elkemen und eine aebvichere oberfltehliehe

lit peripherisehem l*ntOfllwm<i und p< r
r

i ;
' h<<ii

Kernen ohne innere Kerne und mit zu .Säult n an^ji oni-

iieteu Fibhllcngruppen. Die Muskelfasern entstehen

also aueb bei Aeeipenaer dureh Zemehnflmng der Mas-

kelbinder.

In ähnlicher Weise entstehen die Mu.skelf.isem der

Teleostier aas Epitbelbezirken. Die ersten Faltungen

treten aneb bier tonldiat ohne Betbrnligang von Binde-

;;cirebe an ibr medialen Urwirbtllamelle auf. Die

Fasern entstehen aber hier nicht durch Zerklüftung

der Muskelbänder, sondern durob Annraduen einselner

Epitbetaellen unter KemTermebning. Später bilden

vi' h itin^'e Patern aurh durdh LäagSSpaltUDg heran»

gewAcbsener ^Ueptancbus).

Bei Teleostiern finden gleiebfiills nach M. Ein-

Mttmgen aus der medialen Ur»'irbellameIIe statt. £i

»«'blicsst sich hier der Urwirbelkeni an das Muskelblatt

aa. Gleichfalls anter Auswachsen einer Epithelzellc

nnd KernTenneihniog entstehen Muskelfasern. Die Fi-

brillen treten anfangs nicht als cireulärcr Mant' I. ^ u-

'\'m ' inseitig in der Faser auf. Alle Fasern, auch lii»'

iAieralcu, die sich wie die Fanetalfasern der C'ycloslo-

men und die oberiUUdiliebeo MuskeUasera von Aeei>

penser reibalten, entstehen aua der medialm ürwnbel-

lamelle.

Unter den Amphibien scbliessen sich die Anu-

ren eng an die Knodienilsehe an. Bei denselben kommt

s nicht eigentlich zu einer Fallung, sondern die

Miskelbänder entstehen von voniherein durch Aus-

wachsen einer Stelle und serschnüren sich dann zu

den aeenndinn BeziiltSfl, dea Fasern. Die oberlUhdi-

V.<-h'-n Zellen der mehrschichtigen Muskelplatte wachsen

dagegen selbständig zu Fasern heran. In letiteren

rittd die Ffbrillen ebenfhils urspningli«^ «inseitig an-

geordnet.

Bei den L'rodelen findet man primitivere Zu-

ilände und zwar einen deutlichen Faltungsproccss.

Aach bildet sidi gleieh «n oontianirlieber peripheri-

*eher Fibrillenmantel. Die später gebildeten Fasern

h\ben allerdings häufig auch einseitig angeordnete

i'ibrillen.

Bei Amn loten bildet sich das Mnskelepitiiel erat

aaeb Ansstosauog des Ürwirbelkwuss uad der medialen

Lamelle als Seierotom Durch das platt*- Aufliegen der

L'rvirbel auf dem Dottei (resp. auf der Keinihlase bei

dfii Siiuj'erii) und durch <\\v niäehtig«- Kutwickelung ile>

Bindcgewebskeimes blieben die Ursprutigsverhältnisse der

.Musculatur bi^ dabin vwdeokt

Durob die starke Bindegewebaentwiekelung vird es

auch bedingt, dass von Anfang an Rindegewebe es

ist, welches die Treunung der Muskelbäoder herbei-

führt. Innerhalb der Bänder liegen didkt susammen»

gedrängte Fasern mit je einer Längsreibe von 3—

4

Kernen. Jedes Band liesteht Mm \nfang an aus

Fasern, die je aus einer Epithelzelle hervorgehen. Wie

bei HeptancHnis treten aueb bei Amnioten (nnd aufb

dem Men>. hrii) Längsspaltungen von Fasern auf.

Die Kpithelbezirke erstiT 'irdnung erhalten si,'h .As

Muskülelemeute nur in dem grüä«ten Theil der Uunipf-

musenlatur von Petromyson als Muskelbänder. Alte

iilirigen Vertcbratcn haben Muükelelement<\ die Epitbel-

hezirke II. Ordnung darstellen, die sidi dureh weitere

Theilung in noch kleinere Bezirke üieilen können. Das

Sarcolemm ist eine Outieula und moiphohigiseb als aus

der Basalmembran des ursprOnglidiea Huskelepitbels

hervorgegangen zu denken.

Bei niederen Formen kommen äussere und innere

Muskelkeme vor, von denen die letzteren bei den

h'iheren Formr-n oMit>'riren.

Die Bildung von Muskelfoseni durch direetes Au.s-

wachsen einer Zelle resp. die Bildung aus mehreren

tusammengelagerten Zellen sind nach M. caenogeneti-

ebe Vorgänge. Die dureli \iior<inMng der Kerne, Ver-

halten der Fibrillen, Dicke und </uer>lreifung verschie-

denen Muskelhsem sind morphologisch gleiehwertbige

Gebilde, die nicht durch verschiedene Fntwickelung

entstehen, sondern selbst in l inander übergehen können.

l'eber Ilistiogenese des Kleinhirnes liegen von

2 .\utoren Arbeiten vor: eine ausführliche, welche die

gesammte bistologisebe Entwiekinng des Teleostier«

kl-'inhirnes behandelt, von .'^eb.iper (lf>fi s. auch S. 95),

eine mehr specielle, welche lediglich die Entwicklung

tukd Bedeutung der superfieiellen KBrnerscbieht

berScksichtigt. von Lugaru ('H, 90).

Aus der Arbeit Seh 's in Betreff der .\ngalien über

die erste Entwickelung und Diäerenzirung des Medullar-

robres der Knoebenfisobe mag nur bervorgeboben werden,

dass eine von Sch mit Goronowitsch angenommene

wirkliehe (breite) Furehf unter di-r epidermoidaien

Deckschicht auf ein Kuuslproduct zurückzuführen ist.

Seb. leugnet die SpeeificitSt der Keimsellen von

Bis. Die letzteren sind junge in Theilung be^rifrenc

Epithelzellen, die wieder neue Epithelzellen liefern,

welche von einem gewissen Zeitpunkt ab eine Genera-

tien indifferenter Zellen produeiren. Die letzteren

wandern von der Limitans interna 'an w. lcher sieli die

Keimzellen finden) durch die Epithebchicbt des Me-

dullarrohres nach der Peripherie su und bilden hier die

MaatehMne. Aus diesen iadiftrenten Zellen ent^stehen

später Xerven- und (Miazellcn, und zwar im Kleinhirn

viel später als im Kückenmark.

Sek hält die RpitbeUelten, welche ursprOng^

lieh den Hauptbeatandtheit des ge>amnit<'n Medullar>

robres ausmachen, für ein t ra n - i t -r is. h-'^ . uiItvi -

nales Stützgerü.st Ca von dem lui Kl-iiiUiin nur

Digiiizea by Google
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dem BiiiiuMirauin iie> Hirnrolin"» l>« n irlilmrlcii Zelli n

erbalteu bleiben und zu Eiic-ndy tu zollen Verden.

Ad Sielle der fibrigen, di« ni Gnude gehen, treteo aus

den it)difFi.TOii^ n /i-llfii hcn ort;i'^MTij;< r,i.' (i I i n ellcil,

am denen das detioitive Ncurogliagcrütit wird.

Die Elemente der tranntoriaelien superfieiellen

Körneriehicht des Kleinhirnes t-nUlclK ii da, wo dif

Kloinhirnsulisfaiiz in «itif fi!ifaph<- i'.[iitli<l>rhirht lilii-r-

geht oder wu die ursprüngliche EpitlieKschicht crliall<'U

und mit der Obcrllaebe in Verbindung bleibt (un

l eli- rgang ins V- luiu nicdull. post.. in der L'in(;ebung

der Recess. lateral, und in der Derkplalte dor Median-

furche, cf. 6. 95). Von da aus verbreitet sich die

Sehteht Ober die ganze Kleinhinllich«. Die Zellen

dcrs :1" :i sind wie die der Manlelzon'' indifTercntfr

Natur innl li<'fpni Ni rvenzellen sowohl wie (iliazcllen.

Das Yerschwindcu der oberAiichliehen Kömer-

ehicht am Teleoetlerkleinliini (dieselbe mirde auerst

bei Säugern als eine vor der Geburt <I<;iitlii-hc, >pät>T

bald verschwindende Bildung entdeckt — Bef.) beruht

auf einer allmäligen eentralwSrti gerichteten Aus-

«aobaoag ihrer Elemente. Die letzteren betbciligen sich

dann in völlig ^'leirlier Wcisi- wie di»* der Mantelzone

an der Bildung der Klciuhirnsubstaiiz.

Die Moleeularaehieht, irelehe ungeffihr sur

»elbeo Zeit auftritti VO dir Kürnt-rschii-lit vcrsrhwitidet,

hat mit dieser geneti'-cli iiiclit> /u tluiii. Kine Anzahl

der ursprünglichen iiidiflerenten Zellen uutcriiegt keiner

Metamoipboee und bleibt in diesem Zustand bestdien,

um Nerven- um! Mi /eilen für den späteren Aufbau

des Kleinhirnr-> /u lu i rn resp. eventuelle RegeneratioDS*

erscheinungen einzuleiten.

Das gesammte Nearogtiagerfist des Rleinhiniea

ist ectodi^rmaler Herkunft. Diu wirklich binde-

gewebigen Kiemente, welche man in dem Organ findet,

gehören den Gefässen an.

Lugaro gewinnt sane Besultate mittelst Oolgi-

metho'lf an Klt-inhimen von Saugern Olen.sch und

Katze;. Sic betreffen lediglich die superficiello

KSrnerscbicbt des Kleinhirnes und gehSren — weil

rein histi logi-cher Art nur zum Theil in diesen

Bericht. I.. nimmt an, dass die ganze til- Itn iidc KCrtier-

scbicht aus den superficicllcn tran.sitorischeu Kurnem

hervorgehe, befindet sich darin aUo in einem gewissen

Oegenaats lu Scheper.

D. Dottersack, £ihäutef Flacenta.

110) Ashhi lon, lt., Iho oauscs wliirli Icad

to the .Mtachenient f<f .Manwiialian Einbrvo t" tln' Walls

tif I terus. Quart, journ. of micr. sc. N"l. .X.XXYII. N'k.

2. p. 172—190. Witb 1 pl. - III) Dobbert, Th.,

Beitrfige xur Anatomie dar Uterusschleimhaui bei eeto»

pisehcr Schwangerschaft. A. d. Peter PaulsUospital in

IVtersburg. Arch. f. GynScol. Bd. XLVIl. H. 2. 2-24

bis 2-i2. - 112) Duval, M., Lc placenta d< > rarnas-

sien (Suite). Journ. de Tauat Ann^e XXX. No. 2.

p. 189—240. No. 8. No. 6. p. 649-717. - 118)

Fraenkel, E., Untersuchungen über die Dccidua
circuniflexa und ihr Vorkommen bei Tubenschwanger-
schaft, A. für (Jynäcül. Bd. XLVII. II. 1. S. 139 bis

188. — 114) Fuelleborn, F., Bcitröse zurEotwicke-
lung der Allantois der Vögel. lnaag.*Disi. 8. Berib.

42 Ss. — ll4a) <ialloi.s, E.. BriiM ii- nbvdue du e<Tili.ti

umbilical, ses coiisequenccs. Dauphine med., lirenoblc

1898. Aunee XVII. p. 24.J -249. 11.')) Uasco, F.,

n n'y a pas de placcnfa che/, Ics (>i>tnux. puis.|uc lc

sac de ralbnni' i[ il.ui-> (•Mnsti(uti"ii t dans sa Tinc-

tion est independaut dt- lallantnide. Arch. ital. de
biol. T. XXI. F. 3. p. X.WI. - 116) Guldberg and
Fridtjof Nanxen, On the Development and structuro

of tbc whale. Part. T. On the Development of thf
Dt iphin. Bergi'tis Mus.mn V. ^t. 1' Bi rgi-n. 70 pp
With 7 pl.s. — 117) V. Ul i Ii, »i., IJ.mcrkungen zur

Anatomie und En(wicklurif:sgi si hichtc di r Placenta cir-

cumvaltata (mai;ginala). Fcstscbr. der Kgl. Univ. Halle

V. d. • Natnrf. G«sellBcb. zn Halle. S. 229—256. —
IIS) Hirüt.i. S.. On tli«' Sero- Amniotic Connection am!
the F'H tal .MrriibraiH ^ in the « liick. The journ. nf lln-

eollcg. of sc. liiiper. riii\. Ttik\<i. Vol. VI. T. IV.

Mit 3 Tal. und Textf. — 11») Uu brecht, A. A. W.,
Studics In Mammaliaii Rmbryolog}*. III. Tho Placen-
tation uf the Shrew (Sorox vulgaris L). Quart, journ.

of micr. sc. Vol. .XXXV. T. 4. p. 481— .V23. — 120)
Derselbe, Spolia Nnnoiis. t/iiart. j.nirn. of the micr.

sc. Vol. XX.XVI. No. I. p. 77 120. With 4 pls. —
121; Keilmann, A., Der l'laccntarbnden bei den deci-

dualen Thieren: eine verglcicbeiid-embq'ologiMbe Studie.
8«. Dorpat 1898. 91 Ss. — 192) Derselbe, Ueber ver-

schiedene Formen der l'lart-nta beim Menschen. Sitzber.

der Naturf. «iesellsch. bei der L ujvers. .lurjew (Dorpat).

Bd. X. H. 2. 1893 f)4, S. 386—888. - 12:$) Kiers-
nowski, A.., Ueber die Frage nach der ItegeneFation

des Zellfn-Epifhels in der Nachgeburtsperiode. Inaug.-

Disscrt. .lurjew. .S. 73 pp. 1 Tafel. :
Knssisrh )

—
124) Derselbe. Zur H>'^'>'iierati<>n d'-s rtcniNepiih-ls.

\nat. Ib fte. Abth. 1. H. l.J. IM. IV. II. .3. S. 4SI .-,:i().

— IS.'i) Mars, A. und J. Nawak, 0 budowic; rozwoja

loijska ludzkiego. (Veber den Bau und die Entwickelung
des mensehliehen HutteÄuehens.) Anseiger der Acadcmie
der Wissenschaften zu Krakau. Juli. p. 284—287. —
12(5 M.hnert, E., Irin Entwickelung, Bau und
Function des Amnion und Amnionganges nach Unter-

suchungen au Emvs lutaria taurica (Marsilii). Morphol.

Arbeit Bd. IV. H. 2. S. 207-274. Mit 4 Talein. —
127) Wertbens, .T., Beiträge zur normalen und patbo-
1 igi I 'i' i; \i;ai"i:ii.- fji-r menselilichcn IMaeonta. Vu>

dein piiiml. an.itoin. Institut von Langhans in Bern.

(Sclilu>'> } Zeitschr. f. Geburtsh. u. tivnäcol. Bd. XXXI.
iL 1. S. 28-76. Mit 4 Taf. 128) Morot, Cb.,

Trois dtats nouvean-nfe rimia par leurs cordons ombi-
licaux entrclaces. Conipt. n nd. siu-. d. biolog. Ser. \.

T. 1. No 23. GUÜ— 1;02. - 12St) Ncumcisfer, H.,

l'i b- r die Kischalenhäute von Echidna aeuleata , s. Ii> -ti ix)

und der Wirbeltbiere im AUgemeineo. Zeitschr. 1. Biol.

Bd XXXI, N. P. B. Xm. H. 8. 8. 418—480. —
130) Nord mann, F.. Ein Beitrag zur Lehre von der
Bildung der Decidua. Verhandlung, der phvs. medic.

(iesellschaft zu Würzburg. N. F. Bd, XXVlil. No. 3.

\^ .^s. — 131) Paladino, 0., Contribuzionc alla cono-
sei n/a della decidua della donna. Monitore zoöl. italian.

Anno V. No. 9 e 10. p. 202—205. — 182) Eavn, E.,

üeher die Art. omphalomesenterica der Ratten und MKuse.
Anat. Anzeiger. Bd. IX, No. \X S. 420- 424. -
133) Derselbe, Zur Hntwiekelung des Nabelstrangcs
der weissen .Maus. Arch. f. .Anatom und Physiologie.

H. 6/6. S. 293-312. Mit 1 Tafel. - 13i) Semoo,
R.» Ueber die Embryonalhflllen und den RmTnyonRl-
kreielauf der Amniotcn. V'-rhanrlhiiii^cn d'-r Deutsch.

ZOOlog. licsellsch. 4. .iahresver.sanunlung /,u .Miiiuhm.

S. :)l .'»5. — 13.')) Derselbe. Die EnibryonalhiilleM

der Honotrenien und Hasurpialier. Zool. Forschungs-

reisen in Austral. und d. malayiseben Archipel. Denk-
schrift d. med. naturw. Gesellsch. .Icna. Bd. V. Lief i

4. 18G) Strahl, H., Die Regeneration der L'terin-

schleimhaut der Tlüiidin nach dem Wurf. Anat, .Vn/eig.

Bd. IX. No. 21. S. 662—664. — 187) Derselbe,
Uterus post partum. Anat. Hefte. H. la Bd. 111.
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II. .i. S. 5*1—526. — 188) Tauriu, Plaeentaiinonnal
irriguUerement etalc eii coun^iiuc soluti rr-<|uateur de
l'ocuf, Ics dcux bords ex(r^me.>. iiV'-tant M'par.-s l'un de
Tautrc <i\ir p.ir nn pont memlir.uirii\ il<- 'AJy irnihn.

Bull, et mem. d. I. soc. obsti^tr. et gvn. de Fatw. IbäiJ.

p. 165—168. — 139) Derselbe," Fiaccnt» anormal
iiTÜmliäreiBeot etale etc. B«v. obstrtr. et gyn. Paris

18^. ApnfelX. p. 846-849. — 140) Vernhout, J H..

Uebcr di<- Plao nt.-i do-i Maulwurfe.* (Tnlpa curopaca I^ ).

A. d. zool. instit. in l trecht. Anat. Hefte. H. 14.

(Bd. V. H. 1.) S. 1—49. MitSTaf. — 141) Virchuw,
ti^ U«ber das Dottersyocyüum und dea Keimbautraad
d«r SalmoDidcD. Ywhandig. der Aoat» (fesellseb. auf
d. 8 T«nlf. SU Strusbuqg. S. 66—77.

Ueber di« Eibäut« der Vögel liegen 2 bemer-

kenswerUie Arbeiten Tor V9n Htrota(117) und Fuetle*
born(114). Dieselben sind iinabhänjrig voneinander

entotonden und beide Autoren auf tarn Theil recht

versebledenem Wege ta dem gleieben R«9u1tat
gekommen. Von Hirota liegt bereits die au-sführlicbe

VeröfFentlichung vor: sie behandelt die Se ro- A m n i<i -

tic Connection" und die Eihäute des Huhnes und

verdankt ihre Entetthung baupMeblieb den gleiehen

resp ähnlichen Befunden Mitsaknri*8 bei Schild-

kröten, wo die Verhältnisse der scroamniotischen Ver-

wachsung besonders deutlich sind. Die Arbeit Fuelle-

born*9, die bbher erscfaieneo iit, bebaodelt im Wesent-

liehen nur die Allantois der Vögel überhaupt und

nicht des Huhnes allein; über die weiteren umfang-

reichen Untersuchungen F.'s in BetrciT der Eihäute und

dea SHos des T«cb1b im Si Hegen bisher nur einsehie

Mittheilungen vor, die sieh tum grossen Theil mit denen

Hirota's deeken.

Beide Arbdten bilden eine sehr vesentliche und
bedeutungsvolle Erweiterung unserer Kenntnisse fiber

eine der schwierigsten Fragen der Embryr.IrfTie des

Huhnes, welche seit den ersten Untersuchungen K. £.

Baer's erst dnreb DvTal (Jonm. de Tanat 1884)

und H. Vir ehe w (Dottersaek des Hnbnes, Festschrift (Br

R, Virchow. Berlin 1891) von neuem aufgenommen

wurde. Die Untersuchungen H.'s und F.'s ver>-ollstän-

digen nidit bloss die Angaben der letxtgenannten Avto>

r>-n. sondern führen in die Betrachtung der Eihäute des

Huhnes einen wesentlichen neuen Gesichtspunkt ein, es

ist der Umstand, dass die Verbindung derAmnios-
naht mit der Serosa sieh bis snm letsten Be>
brütnngstage erhält. Darin liegt der ganae Schiassel

f3r die Topographie der Eihäute des Huhnes, insbeson-

dere die Erklärung für das Waehsthum der Allantois.

Diese wichtige Thatsaehe ist von F. unabhingig

von H. ''iirid wilir-flieinürh auch früher) ciitdeekt wor-

den, und zwar durch sorgsames Studium der Eihäute

der Vögel, während H. die durch Mitsuknri bei Scbild-

krnten gemachte gleiche Sntdeeknng am Hnhn nach-

prüfte und wiederfand

Noch eine dritte kleine Mittheilung kommt hier in

Betaaeht tob Oasee(115X die indess mit den Anfaben
F.'s und H.'s, zum TbeU aush denen H. Tirebow's in

Wid'^rtpriich steht.

Nach einigen einleiteudeu Bemerkungen über die

EnMdiaaf des Amnios (mit Vei^eiehen der Beilüde

Mitsnkuri's bei CbehmiiO beqnricht Hirota den wieh-

tigstirn llidl mincr Befunde: die Bildung und Zu-
sammnnsctzung der Amuiosnaht. Das Amnios
entsteht bekanntlich durch eine Fallung d- r Srro'.a beim

Huhn, und auch nachdem e:^ sich voUsUindig gcächlosseu

hat, ist diese Abstammung noeb dadureh kenntlich,

dass es mit letzterer durch eine SerosadupUeator, die

Amniosnaht, in Verbindung bleibt.

Iii der Amniosnaht fuidet sich in der Kitt« eine

eetodermale Schiebt, welche einerseits mit der Se«

rosa, andererseits mit dem Amnios in Verbindung steht.

Ausser die»em ectodermalen Kern besitzt die Amnius-

sorosaVerbindung noch eine allseitige Uesodermhüllc,
wdche in ähnlicher Welse das Mesoderm der Serosa mit

der des Amnios verbindet.

H. weist nun nach (und /u denselben Resultaten

ist Fuelleborn selbststaudig auf anderem Wege ge-

kommen), dass diese Verbindung nicht, wie biiher an-

genommen wurde, sehwindet, sondern das-, sie h bis

zum l»'tzt<-n Tage der Bebrütung erhält, beide .\ut.iTen

haben die Wichtigkeit dieses Befundes, der Duval
rSIlig nnbeksnnt geblieben war, erkannt, insbesondere

den Einfluss, den die Erscheinung auf das Waehsthum
der Allantois und des Eiwe isssack es hat.

Die ursprüngliche coiiiiauirticbe Kctoderm.schicbt
'

der Serosaverbindnng des Amnios wird vom 6. Tage der

Bebrütung an vnin aiiji:renz''iid<'i> M >sodcnn durehbroehen

und ist am 10. Tage vi» 11 ig durch dieses verdrän>rt.

Indem die der Amoionserosavcrbindung beuachbarteu

Partien des Amniosmesoderms und der Serosa ver-

schmelzen, nimmt die erstere die Gestalt einer Imiten

Mcsodermplattc ao.

Die letstere wird nun Tom 11. Tage an völlig durch

aaUreiche Oeffuaagw durchbrochen, bis schlieaaUeh

nur noch einige strangartige Heste von der ehemaligen

Platte übrig bleiben. Es tritt also wiederum das Ecto-

derm des Amnios in Verbindung mit dem der Serosa.

Die Stelle der ehemaligen .S er osaamnios Ver-

bindung, die jetzt siebartig durchlöchert ist, ist

nun zugleich die .Stelle, wo die Spitze des Eiwcis:«-

saekes liegt Dureh die entstandenen OelTnongen tritt

nun Eiweiss ans dem Ki w< i sssack in die .\mni0B-

höhle. so das« man in der letzteren thatsäehlich einige

Tage nach dem Auftreten der Durchbrechung der Sc-

rasaamniosverinndnng Eiweiss innerbslb des Amnios

findet.

Die an der Serosa entlangwachsende Allantois

findet nun bei der Serosaamniosverbindung ein Hinder-

ntss, welches sie nur dadoreh fberwtnden kann, dass

sie die Sernsa in (iestalt einer Dupliratur TOT sieh

herstülpt. Der Eiweisssack erhält dadoreh einen

fVhrenartigen Ansats.

H. bestätigt femer die Existens eines Dotter-
s ae k n a he I sack es (von Duval beschrieben, von H.

Virchow bei BrutofcMciern vcrmisst) und beschreibt

die Septa der Allantois und ihre Bildung.

Da dieselben Bildung"'!) m d< r .Abhandlung Fm « 1 1
,>

borns weit eindrillender licsehrielx-n werden, .so solleii

diese Befunde Uirota's bei der Besprechung der

Arbeit F.*s mit berücksichtigt werden. Der letstere

behandelt hauptsichlirh A»t tiefässHjsteui und die

Digiiized by Google



88 SOBOTTA, £NTWIOEBLimaBOIBOEnGiITB.

bistotofischu Slructur der Allantois, aber auch

die Gestalt dts Kiwcisssackes und den Modus der

KiwcissrcsorptioD und giebt zum bchlius eine kum,
sehr kUre Dantellniig der Aoordnani; der Haapt-
beetandtbeile des Eies.

Die Allantois bf^ilzt 2 Arteri'Mi. von diin-n

die eiue, die linke Art. uiubilicali^i, bei weitem stärker

ist als die reebte, und eioe Vena umliiUeaUs. Die Oe-

fa>s<; ))• si-hrcibt auch II., vervediaelt aber coostant die

linke iiud rerlitc Arterie.

Die linke Allantoi:>rirlene Ihcilt aich im iiiiiert-ii

Blatt dee Organe» in 8 Aeate, fon denen der eine Iropf-,

der andere steisswärts zieht. Die Arterii n biegen an

dem dem Embrv>> nbgowandtcn Allantoisraud auf das

Äussere Blatt über (6. Tag). (Das äussere Blatt der

Allanteis ist bekanntiidi deijenige Tbeil der aeriisen

HQIIc, welchi.T mit d''m nach der lüschalr zu;.'i'k''hrten

sog. inn> rt'ii lilatt der Allantois, der eigeullicheu Wand
des urgaucs, verwächst} Die reebte Allantoiaartsrie

liegt anfiinga dicht neben der Vene, verliaat dieselbe

ab'T'lanti, um ziim äusseren Hlatt zu tn'ten. Dif st(,'iss-

wärls gelegene Hälfte des dem Embryo zugewandten

Allantoisabsrhoittcs (und den benachbarten Theil des

abgi'^.uKitvu Abschnitt«!.) versorgt der zveitgenanute

Ast der linken Arterie, der erstgenannte den ganzen

übrigen dem l^imbryo abgewandtcn Theil. Die reebte

Arterie Tersorgt den kopfwirta gelegenen Tbeil der dem
Embr)-o zugewandten Hälfte. Beide Arterien versorgen

auch mit Zweigen das innere Blatt.

Die staike A 1 lau toisvene läuft antäugs neben

der sefawacheien der beiden Arterien und biegt tinge*

rähr der Mitte der AmnionienMavcrbindung gegenüber

auf da^ äussere Blatt über. Diese Stelle bleibt gegen

den übrigen Hand der Allaatoia beträcbtUch zurück

und dadundi entatebea Diq^lieatann der Allantoleiraod,

wrlche von Hirota als Septa bezeichnet worden sind,

aber auch scboa voo K. £. v. Baer beobachtet wurden.

Die einander xugekebrten Binder der AUantoisdnpli-

caturen verwachsen nun, wie H. richtig beobachtet hat,

miteinander. Das f^ilsstc di r .Septa" liegt an der Vena

umbilicalis, das kleinere au den grösseren Arterienstämmeu.

Die Sepien trelFen an der Stelle, wo daa Eiweiasorgan

aum Verschluss kommt, in einem Punkt lusammcD.

Arterien und Venen des äusseren (eigentlich

respirireuden) Allan toisblattes ,,greifeu wie die Finger

der gefalteten Hände ii| einander* und svar die kleinen

Aestein derselben Weise wie die grösseren. Di*; ersteren

enden in ein äusserst feinmaschiges Capillarnotz (bisher

nocb nicht beobachtet ; von D u v a 1 als cubiscbes Epithel

abgebildet!). Naeh dma Bande wa «erden die ÜMeben
weiter und gehen snbliesslirh in d:is weitmaschige Netz

des inneren Blattes über, welches beim weiteren

Waohsthum der Allantois inuaar noch veitmasehiger

wird.

Ausserdem hat das innt're Blatt noeh andere

kleinere Venen, meist ci>nutiintes.

Nach dem 6. Bebrü tuugstage beobachtete ¥.

eine noeh attrkere Attsbildnng des respiratorisolien Ca*

pitlametzes des äuss-m Mlantoisblattes, femer Ana-

atouuseu der einzelnen Artcdeaäste unter einander (eben-

so auch venöse). Auch laufen Arlerieo luid Veuen jetxt

liäiili^'i r neben •inandi r. Fitn- besonders starke Vcr-

grü.sseruug erfährt nur diu Vena comit. art. umbil. sin.

Währenddessen wird das Capiliameti des hiaeren Blatts

noch weift r nU es friiber sdion war, nur an zwei Stellen

wird 'S ziemlich nnvennitteh engmaschig, nämlich an

der Auinion-Allantüisverwaehsung und au der Ciweiss- -

saekallantois.

Die Allantoisgefä.Hsc des innern Blatts geben längs

di-r \miiioii- Mlantoisvcrwaclisunc auf das Amniosübr-r

und una.stümo8iren hier utit den \on der Bauch wand
des Embryo stammenden Amniosgefässen. Femer
conimuniciren die A 1 lan loisgefässo in auagiebigcr

Weise mit den Dot tersackgcfäs.sen.

Die Gerissvcrhälluisse bleiben im Wesentlichen .so

auch In den letsten BebrQtungstageu, nur wird die Art.

umbil. dexlrn sehr klein, verschwindet aber nidht ganz,

wie aiieli Hirota richtig gesehen bat.

L V m p bgefässe zeigen sieh naeh F. in der Allantoin

deutlich am 7. oder 8. Tage der BebrQtung. Sie liegen

p e r i v a s c n ! ä r namentlich an den gri">-..M ren GefTiss-

stämmeu neben perivasculäreu kleinen Venen, folgen

aber auch den kleinsten Gefassen. Auf dem inneren

Blatt bilden Arterie und Vene gemeinsame Stränge, um
die sich allmälig völlige . I, yniphcylinder* idurcb

i^uerauastomoscn der begleitenden mpligefässe) bilden.

Aufdem äusseren Blatt trennen sieb die feineren Lympb-
gefässc von ihren zugehörigen BlutgefissLn und bÜdan
ein eigenes LymphcapilLirtietz, das oberflächlich gegen

die Allantoishiihle hin IiegL

Die gleichen Verhältnisite finden sich bei anderen
Vögeln.

Was die histoiogisebc Structur der AUantobi

anlangt, so besteht dieselbe vor der Verwaclu>ung mit

der Serosa (dem sog. äius«ea Blatt) aus einem ein-

fachen cubischen Entodcrmepithel upd einer äusseren

mehrfachen Mesodermscbicbt. Vom Augenblick der Ver*

waehsung mit der Serosa an ergiebt sich einolNftians

im Bau zwischen dem nun entstehenden Susseren und
dem inneren Hlatt. Das letztere zeigt vom T).— 6. Tage

au zaiüroiche papilläre Excrescenzen an der Innenfläche,

ist an andern Stellen aber gana dftnn. Das Entoderm

ist eioe plattzellige Lage, das Mesoderm besteht (au

den verdickten .^teilen) aus einem sulzigcn (lewebe und

einer plattzelligen äusseren Lage, der .Mcsodermgrenz-

sehicht" (an den dflnnen Stellen aus der leteteren

allcio). Die papillären Excrescenzen verschwinden später.

Um dieselbe Zeit (8. Tag) bildet sich dann eine Mus-

culatur im inneren .Vllautoisblatt aus.

Mit der Allaatws verwiehst oonstant vom 7. Tago
an das Amnios, und zwar in ganzer Ausdehnung, so-

weit das letztere und das innere AUantoisblatt sich be-

rühren. An dem Anfangstbeil der Vena umbil. und Art.

umbil. dextra unterbleibt die Verwachsung. Hier bleibt

ein Raum, in den (bei allen Vögeln, ein zungen«
förmiges Dottersackdivertikel hineingeziriUlgt

wird.

Audi daa Amnios beritat eine snm grilaiton Thril

zu zierlichen Sternen angeordnete Musculatur.

An der AmnioaaUantoisverwacbsuQg verwacbseu auch
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die Mimciitatunru beMcr Organe. Dieae NusonUlur*

Verbindung schwindet aber in der /weilen Hälft« der

Belinittii';,' fast vollständig. In dm allitlotztrn Be-

briitungsstadieo verschmilzt daa ioaere Blatt der Ailau-

tojs MMb mit dem Dottemek und wird ebenso wie der

dem inDereo Blatt fest anliegende Rost (Iis Ei«eii».s-

>ackes mit dem D>>tt<-rsackrest io die Bauehböhlo nul-

genommeD (gegen Duval).

Die «Septft* der Allmtob (Hirot») und doreb die

li'.tiissi- gebildete Duplicatoreu, alao .Gefäss niesen-

terien*. Die Z< lleii des imieren wie atiilt dts äusseren

Blatts erleiden in den letzten Bebrütungstageu einen

starken Zerfall.

Du änsserc Blatt der Allantuis Insteht aus

Kntodemi, Mesodcm und auch Ectoderni. Das Meso-

dcrm besteht natürlich au.s einer aus zwei Lagen ver-

sebmolienen Sdiiebt Das Betodenn ist in der Begel

zweischichtig, über den respiratorischen Capillaren da-

gegen düoo-einschichtig, so dass die Zellen schliesslich

von der Capillarwand nicht mehr su unterscheiden

sind. Das Entodenn des Süsseren Blattes ist platt»

zeitig. Dns Sclileitngewebp des MesodemS ist an VCT-

scbiedeaeu Mellen sehr ungleich dick.

Die innere AUanttrislamelle aeUebt Ae Seroan
in Gestalt einer Doplioatur fiber das Biweiss hinweg,

.so dass der Theil der Allanti>is, welchem sie an^'ehlirt,

sowohl auf der äusseren wie auf der inneren Lamelle

einen Serosaflbenog besitzt. Diesen Tbeil nennt F.

«Biweisssackall ati t<>is' Dieselbe steht auch in

Bezug auf die Structur in di r Mitte zwiischcn äusserem

und innerem Blatt, ihre Wand ist dicker abi der

fibrife Tbeil des inneren Blatte«. Das Bctoderm der

EiwdsssiMkallantois und der Serosa, susamnun als

.Eiwcisssackepithcl' bezeielmet, ist zweischichtig.

Die Zellen enthalten ult au/geuommoucs Eiweiss. In

der Nike des Hesodennrinfss bildet das Epithel sotten

artige Hen-orragungen, die sich bei anderen Vögeln

(Siag-) im ganzen Eiweisssack finden. Dieselben ent-

halten aber weder Bindegewebe noch Gefitsse

(gegen Dnval).

Den Dot tersack nabeisack erklärt F. mit

Du Tal für eine constante Bildung normal bcbrüteter

Eier. Der Verschluss des Eiweissaackes erfolgt auch

nadi F. (ebenso wie Hirota) am 19. Tage. Daa Ei«

weiss ist am 16. Tage bereits bis auf eini-n Rest ver-

schwunden. Ebenso wie H. fand F. den üüwcisaaack

fon ^krugfürmiger* Gestalt, die thdlwsise doreh

die SeroaapamniosTerbindung bewirkt wird (Duval war

diese Form vollständig entgangen). Betreffs der

Eiweissresorptiou nimmt F. (s. Th. mit Hirota} an,

dass dasselbe dordidieSerosa-amniosTerbindung in

die Anniosh üble gelangt und dort resorbirt wird.

Die Yon Duval als echte Zotten angesprochenen go-

fässlosen Epithelverdickungen der Eiweiässack-

oberttebe kSnnen jedenfalls nieht die Besoiption be-

wirken, wie das Duval annahm. (Damit erhält die

Eiweissplaccnta dies- s Aul den Todesstoss Ret.)

Gasco (116) hält den Eiweisssack für uoab-

hingig rtn der AlUntoii «ad i^bt, daas din Ter*

«aiehsung der Biweisasaekaarosa mit der Allantois auf

rein lopograpliische Verhältnisse Sttrüduufuhran sei.

Er leugnet auch die von P. stets beobaohtete Verwach-

sung zwischen Amnios und \llaiitois.

In dem letzten Abschnitt seiner Arbeit weist F.

kun naeb, dass die Schemata im DuTarsehen
Atlas d'embr\ ologie, die Kihäule und die Anord-

nung diT Eibcst.ihdtlieili- : Kmlirvo. Dotter. Eiwriss be-

treffend, in mehreren funkten ungenau sind. Duval
nimmt an, dass die Eier anf dem spitsen Pol stehend

bebrütet werden, und dass vom 7. Bebrütungstage an

sich Eiweiss. Dotter und Enibrvo in 3 Etagen über-

einander anordnen, so dass der specifisch

sehwerste Tbeil« das Eiweiss naeh unten (spitser

Pol) zu liegen komml. F. seigt. d.ass das Ei von der

Henne in annähernd horizontaler Lage bebrütet

wird und dentgemäss die Trcnnun^sUuie zwischen Ei-

weiss und Dotter ungefihr vom unteren Rand der

Luftkammer bis zum spitzen Pol des Eies verläuft. Die

Anordnung erfolgt thatsUchlich grösstentbeils dem
Gesetz der Schwere naeh, so dass in gewissen

Stadien der Embrjro mit dem Amnios oben liegt

Indess kommen noch auden- - hr l omplicirte mechanischf

Factorcn io Betracht (über die in der vorläufigen Uit-

theilong noeb nichts Genaueres angegeben wird), so

dass sogar zu Zeiten der Embryo mit dem Amnios
oben liegt, (ibwdbl er zeitweise sehwrer ist als

die umgebenden Dotterbestandtheile.

Ueber die Bihlate der SebildkrSten, specieH

fiber die Entwiekclung des Amnios und Amnios-
ganjres handelt die Arbeit von Mehncrt (1'2(V Die

Arbeit stützt sich im wesoullichen auf Untersucbuugen

on Embryonen von Emys tanrica, bebandelt aber

auch iit veifkiebender Weist Ii. Amniosbildang und
den Amniosgang anderer Amniotcu.

Das Amnios von Emy.s besteht eigentlich nur aus

einer Kopffalte, eine Sdhwantfalte fiahlt gans, ebenso

selbständige ."^eitcnfaltcn. Der mediane Theil der Kopf-

falle wächst nun weniger schnell als die seitlichen Theile,

se dass die letzteren retroem bryonal in der Mittel-

linie versdimelsen. Der Amnioaraad stellt Jetzt efa

ovales über dem Sohwau des Embrjo ge-
legenes lioch dar.

Bis tu diesem Stadium bestand die Amoiosfalte aus

beiden Lagen des Ectoderms. H. unterBeihd.det ninbt

bloss bei Emys sondern boi allen Amn loten eine

tiefere eigentliche Ectodermschicht und eine

oberfl&cbHebe plattsellige Lage, die er als

supraepitheliale Grenzschicht oder „Teloderm" bezeichnet

(da.s T. entspricht wahrscheinlich der Raubor'sehen
Deckschi eh t der J^äuL'trJ.

Nachdem das Ötadium de.M A wnioslocbes er-

rrieht ist, kommt es svr Trennung des tigentliehen

Ectoderms und des Teloderms innerhalb der

Amniosfalte und das letztere allein verlängert sich

in der Medianlinie des Embryu zum retroembryonaJeu

Amniosgang, so dass die untere Wand desselben vom
ursprüglichen retroembni onalen Ectod'^mi, die obere von

den Telodennfalten gebildet wird. Der Gang verbindet

wikmd «iner langen Dnner des Bmbiywiallebtns als

o0iMMr Canal Amnios und Eiweissraum.



90 SOBOTTA, EllTWICKlILUNaSOlSCHICHTB.

Innerhalb der Eaibryonalregion bleibt der anprOn^*

liehe ZusammeubaDg zwischen Amntos uu<l Serosa in

Gestalt einer hn'iten cctodcrmalen Platte (mit seit-

lichem Mfäodcrmüberzug erhalten) und stelit eine Art

Suspensorialblatt ffir die Amniosblase vor.

Uns primäre Ainnios TOD EmvN wirH nur durch

eine Falt« des £ctoderm8 gebildet, an das erst später

Mesoderm einwächst Die Mesodermfalte ist völlig

«nabhängig von der Faltung des Ectodenns. Da sich

ausscrdom innerhalli der primären Ec(f)dermfal(e wieder-

um eigentliches Ectodurm uud Tcloderm von eiuaudar

trennen, ao nistiren — nach vollendeter Faltenbildung

uitd ni< di.ifit-r Verwachsung — drei Blätter am Hinter-

ende r]is Kiiilino. welch«- die Serosa darstellen, und

darunter drei getrennte Blasen, die Tcloderm-,

Eotoderm- und Mesodermblase.
Zu oberst liegt die retroemhryonale Te I o il . rin

-

blase, dann folgt die Ectodcrm blase und zulet/t

der retroembryonale Abschnitt der Mesoderm-
blase. Erster« bildet den Amaiosgang, die Kcto-

dermblaso das ^retroembryonalc " Ectoderm-
divcrtikel. die letztes« den rotroembryonalen
Coelomabschnitt.

Innerhalb de» EmbnronalbereidMs sind Eetodenn-

und Telodermblasc fest mit einander v-rbiindt-n ; die

entere geht aber am Schwanzende des Embryo conti-

nmrüeli in ^ Eetodera der Serosa fiber nnd bildet

faicr ein seharfraodifes Loch, durch welebes die

letzt'T'' in '!'-'-t,i1t des A m n i ns)i;an t,'es hindiin'h-

gelit. Der letztere läuft in den „Amniostricbter'

aus, woldier an seinem Band« mit dem Teloderm der

Serosa «wamaenhingt
Das p r e t r 0 e m b r y 0 n a I e K c 1 1

1 d e r ni d i v e r -

tikel" ist der nach bioten sich verscbmälerDde Fort-

s«tsd«rEotodermblase, w«ldier vom Amnioaraum dundi

das aber si« biawegsieliendo TetoderablattabgesoblosMO

wird.

Die Mesodermblase entsteht als ein bufeiseu-

fSrndgea Gebild« ans den beiden OoelomhSblen (retro-

embr>-onales Coi lom), und legt sich an den Ectoderm-

ring 80 ao, daäs es einen zweiten mesodermalen
Bing bildet. Später bildet sieh auch ein praeembr)-u-

nales Oootom und sebli«s8tieh dn« riogfltemig« allseitig

geschlossene periernbni'iiiiale rnolomblase.

M/s l'ntcrsuchungeu bestätigen in vielen Punkten

die bei japaniatthen SebildkrOten von Mitsuknri ge-

gemaehten ErMurungcn, namentlich auch die Existenz

der Amnioserosavcrbiudung {und der Verbindung des

Amnios mit dem Eiweissserum), die nun auch (s. unten)

beim Huhn in diesem Jahre naebgevi«sen winden sind.

Betreib derFonetion des Amniosganges anssert

sieh M. in einem Punkte wohl nieht sclir zutreffend.

Er siebt io Betracht, dass derselbe Ei weiss in das

Amnios fOhreo kdante, was thatsächlich auch au ge-

sehehen seheint, da Eiwcissstoffe im Amnios von Emys
gefunden W'-rden, glaubt aber nicht, da>s dies die

Function des Uaoges sei und dass das Eiweiss nor-

malerweise hier resoibirt werde, weil beim Hohn «in

solcher (fang nicht extstire (eine Verbindung
i < i i rt doch — Bef. s.«.), sondern das Eiweiss durch

die Eiwoissplaeenla (eine nieht bewiesene, von

keinem Naohuntersucher vti< der^efundcne hypothetiscbo

Bildung Duval'H -- Itcf) resorbirl werde. M. sieht

vielleicht im Amaiosgang von Emys allein ein

IKebei)i«itBveatil, welches die FlOssigkeitBmenf« der

Amniosliöhle rcgylirt.

Ueber die Eihäute der beiden Diedcn>tea z. Th.

noch gar nicht zum Tb. erst wenig beikannten Säuger-

gruppen, der ]Ionotr«m«n und Hasurpialiar han-

delt R. Semon (!:U).

Der erste Abschnitt der Arbeil bebandelt die

Bihiate von Eehidna aealeata. Dns Ei ist, wenn

es das Ovarium verlässt, S'/t—* oim gross, dotter-

r' ieh und erhält im Oviduct eine Schale, die vom

Dotter durch eine dünne Eiweissscbicht getrennt

würd. Im Eileiter wiehst das Ei und ebenso die

Bisehaie beträchtlich. Wenn das Et abgelegt

wird, ist es länglieh. 10,5 ; 13 mm in seinen Dimoi-'

sioneu. Der Embrj'o liegt im Ei in der Hitle inner^

halb seines Amnios, avf seiner etoen Seite findet aidi

die All.int lis auf der anderen derDoti.-r.

BetreHs des Amnios constatirt ;S. die Persistenz

der Amniosnabt und der Verbindung mit der

Serosa im Gegensatz su den Sauropsiden (mit

Ausnahme der Chelonier. - kanntlieh i.st aber die-

selbe bisher übersehene Xhatsache in diesem Jahre

auch fär das Huhn und VSgel überhaupt von

2 Forschem, Fuelleborn und Hirota [s. o. S. 87]

unabhängig gefunden worden). E-- bildet sieh wie bei

Sauropsiden auch bei Echidua eine zunächst nie so

-

dermfreie Proanniosfalte, in die nachträglich

Mesoderm hineinwächst.

Der Dottersaek von Eehidna ist im Gegensatz

zu den übrigen Öäugem ein wirlilich Dotter hal-

tendes und resorbirend«s Organ. Dagegen nimmt
sein Volumen im Gegensatz /u den Sauropsiden an

Grösse stetig zu. Er bcsii/t d.is characteristLsch hoho

dotterhaltige Epithel der Sauropsiden. Die Capil-

laren verlaufen unmittelbar unter der Basis des

Epithels.

Der Dottersarkk reislauf von Eehidna zeigt

ein abweichendes Verhalten von dem der Sauropsiden

(primären Kreblaof) und audi dem viviparen Snifor.

Bei ersteren findet man 2 vordere Venen, die ntm
Rand.sinus umbiegen, und 2 hinter den Venen aus den

Aorten entspringende Arterien; bei letzteren sind es

die Arterien, welche den Baadabras bilden. Bei den
MmiimIii men (Eehidna) finden sich nnn ebenfalls wie

bei den anderen Säugern, *' aus einem ^^omeinsamen

Stamm entspringende Venen, die zuerst nach vorn ver-

laufen, dann aber oaeh Unten umbiegeiu Hinter der

V<-np entspringen 2 Arterienstämme, die zwar in ihrem

Verhalten etwas wechseln, im Allgemeinen iibtT durch

ein ganz schmales gefässfreies Feld von einander go-

trenat im Meridian um dea Detiersaek verlaniea und
gegi-nüb'T der Gabelun^r der V'^ne "n'len S. führt den

Dottcrsacldueislauf der Monotremcn auf den der übrigen

Säuger etnfeeh dadineb nurfiok, dass er das iwisdien

den Arterien gelegene gelässfreie Feld sidi vergrSssert

dealtt» wodurch die Arterien su -den BaadgefiMeo wer-
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den. S. iMDuUt dicüi! (fclegenlieit zu i-iiiL-iii E\ours

fiber den Dotters«ekkr«istauf der Amnioten
AberluMipt In Betreff der Samopsiden best&tigt der-

selbe jedoeh nur die Angaben früherer Autorrn, insbo.

sondere H. Virobow'tt, Popoff's und StrabT».

Die Allan teil Ton Eehidna lieft in der reeh-

tea Hälfte des Kil's und stellt piii'^ flach < Si'licibc

nit doppelter Wandung und spaUförmigem Lutueu

dar. Sie besHaft ein inaaeces nnt der Seroea verwaoh-

sencs mit reapiratoriaelieoi Capitlarnets ver-

sehi'Hi s Blatt und ein inneres wio b>'i di ti !^;uiri'psi<li'n.

Die Uauptgeräss« sind 2 Ycuvn uad 2 feinere Arterien.

Naeb dem Plataen der Bieebale besitat der

Fmbrt'o von Eehidna noch Dottemclc und Allantois,

(Mi- •
i Ii t r'M- k n <' n . f^inc Z^it lang noch nm N'nh.-l

oiLsS^rlich Mcbtbar sind, dauii aber gans abgestosscii

werden.
Di.- rntcrsuchungen S.*s bei Masurpi aliern sind

hauptsächlich gcm.ulit an Phascolarctus cinercns

und AepfpryuitiU» rufesccns, die beide verschie-

dene Typen darstellen. Der letstere ist von Selenka
ben^its genau beschrieben. Der Embrj'o liegt vollkom-

men im Doitcrüack begraben und hängt mit dem letzteren

durch «iineD düonea Stiel zusammen.

Embryo sammt Dotter, in dem er liegt, verden von

der Si'rosa umgeben. Aus>crhalh des Sinn^ terminalis,

also im geiässfreieu Feld, findet sich überhaupt kein

Hesoderm auf der AassenAücbe des Dottcrsackes.

Hier liegt bloss Ectoderm, die VorkflUe: Probalymma
bildend.

Die Allantois erreicht nirgend die seröse

Hfille oder die Oberfliehe ttberiunpt, sondern liegt

mit dem Embryo im Dotter begnbeo. Sie hat nur

ganz dürftige Gefässe.

Auf dem Dottursack erbalt sich ausser der grossen

gafisslosaea Zone anaoeibalb des Randsions noeb eine

kleinere innerhalb desselben, die eine Zeit lang in

frühen EntwiekinngMtafen auch bei Placentaliem vor-

kommt
Das t& liegt so im Uterus, dass DottenaeUtdteo

in Falten der Uterinschleimhant eingreifen. Eine «igeot-

liehe Verwachsung findet nicht stritt.

Den audcreu Masurp iaii er typu.s rcpräsentirt

Phaaeolaretns. Hier erniebt vor allem die Alla&tois

an langem Stiel die Eioberfläche und verwächst mit der

Serosa, wo sich ein dichtes Oofissnetz entwickelt. Der

Dottonack und seine Gefässe sind dem des ersten T^'pus

dagegen sehr ^Mfitfieb,

Ueber Eihäute vm Siugcm liegen ebenfalls inter-

essante Beobachtungen von (Juldherg und Nansen
(HG; vor. Sie betreffen die futalen Hüllen von Ceta-

eeen (Odontoeelea: Lageoorbfnehua acutus,

Orea gladiator und Phocaena communis, s.

aach unten). Das T.") mm lange ovale Ei von Lage-

norbyachus enthielt einen 8 mm langen Embrjo.

Das Chorion hatte LangsMten vad avdi Aadentangea

T. n /ottcn an ' iaigcii Stellen. Es besass einen wei-

ten subchoriakn Kaum und eine kleine 85—40 mm langt;

sch laue bförmige AUantois, die nach dem Embryo

SU do erweitertes Bude hatte. Das Nabelbttschen war

rund. Der .\mniussaek war dreieckig. 10 mm laug

(im friacben Zustande wabrMfaeinlieh oval) und um-

schloss den Embryo sehr eng.

Die Chorionzotten tretcu also erat .sehr .spät

auf. Die A llantois ist erst viel länger als das Amnios.

Spiter Sndera sieh indess die Verhiltnisse und das

.\mnios wird erhchüch fFi'ct. von 30 mm) grtisscr. Die

Aliantois aber wächst ebenfalls und liegt an der cen-

tral«! Seite dos Amnios. Das Nabelbläseben geht

bald verloren. Oer Nabelstrang Ist ziemlich long

und dick. Das Chorion erhält SQOSchst kun« und
deutlich getrcuntc Zotten.

Später bildet da<< Chorion dann stärkere und
diclitcri' Zuttin ilu r nicht auf der gan/.en Innenseite

gleich «licht, .snudern im Cliorion der Horner spärlich,

im Choriou des l< teruskürpers reicblicb. (i. uimmt

an, dass der Embij'O vor dem Auftreten der Chorion-

zotten, welches ja sehr spät erf Lt. iurch da.s Secret

der U tc ri n d r ii-c n ernährt wcrd- . die bi i den ('«(a-

ceeu dann ihre ursprüngliche Bedeutuug viel langer

beibehalten würden.

Bei einem 31 cm langen Fötus von Orea gla-

diator fand (i. einen 40 cm langen Nabelstrang von

ungefähr 1 cm Dicke. Am Nabclstraug und au der

Inneniaebe des Amnios fuideo sieb Exereseeumi,

-amtiiotischc Körper"^. Die Aliantois war bei dem bc-

trefTeudcn Exemplar noch grösser als das Amnios, was

später nicht mehr der Fall ist Das Cborion zeigte

audi hier Hauptiingsfalten mit aeeuadina FUtw in

verschiedenen Richtungen. Dieselben sind dicbt mit

Zotten besetzt Das Giorion ist im Uteruskörper etwas

dfinner, als in den HSmem.
Auch bei jungen Eiern von Phocaena fand G.

keine Zotten am rhorion. Die Aliantois war schlauch-

förmig, aber etwas weiter als bei Lagenorhynchus. Das

Amnios bestand aus einer doppelten Schicht, einor

äusseren bindegewebigen Lage und einer inneren eigent-

lichen AmnioshüUe. Der Embryo besass eine deutliehe

Nabel blase.

Ravn (182 n. 133) unterscheidet bd der Maus
entspredmid der Beaeieinrang bdm mraaeblieben
Embryo einen Bauchst i"!. Derselbe .stellt den Strang

dar, in dem die üffibilicalgcfasse beiibrem Wege vom Em-

biyo rar PtaeeBta eingeschlosMa find. Er ist tinger

und sehlanker als beim menaehlichen Embryo, ent-

spricht ab'^r "^onst wegen de« eandalw'irK \Mn flrr

Baucbnabelöffnung gelegenen Ursprunges, wegen des

Fdilens dner AUaatoishShle etc. dem gleiebea Gebilde

des letzteren.

Der Nabelstrang der Maus entsteht wie bei an-

deren Säugern dadurch, diuss die aus der Nabeiöilnuug

austretenden Gebilde von einer am Rand der Nabel»

Sffnung entspringenden Aniniosfalte umgeben werden,

weicht aber insofern ab, als der Baiielistrang eandal von

der Nabelöffnung an der Bauchwand entspringt Zwischen

bdden liegt dann der mit der Bauehb^le frei commur

eircnde Vorraum der Nabelüffnung.

Der distale Theil des ausgebildeten Nabelstrangs

ist flach und breit Eine blasen förmige AUantois und

dn Allantoisgang konunen nadi S. bei der Haue
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wabrscheiulicli übcrbaupt nicht zur Ausbildung.

Dar Duotus ompbalo-enterieus schwindet ebenfalla sehr

schnell.

IV. Speeielle Eitwieklingsgetehiehle.

A. Jintwi(.'krlun!j>i:<'>i liiclitf (l<'s Kopfes

1. Zuiiueiitwicklunu).

1) B4rain;ck, Sur rembnogenie de la glande

piiii'-nlr <lfs Amjihibiciis. Ari'li. ilrs !>oiin>'. pliys. it

Dat. Compt. n ii'i. '! s tr.iv. 7ti sess. soo. hel\. ;\ Lau-

sanne. Sept. 189:;. p. i;^8— UO. — 2) Chiarugi,G.,
Intono aüo sviluppo del nervo olfattivo nei Mammi-
feri. Moni! Zool. Ital. Anno V. No. 1. p. 6—IS.

• .'•) Derselbe, Di unn p;irtioolare coiin<»svi,.ni' della

parete ventrale d«! ocrvullo intcriuiiiio coirectodi-rnia

in embriuni di m.inunifen. Ibid. Anno V. No. 5.

p. 109—112. — 4) Derselbe, Sull'esistcnsa di un
genna bilaterale nel abooo della ipoliat dei Mammi-
toi. Ibid. Anno V. No. 8. p. 184-18S. — ',) Der-
selbe, Lo sviluppo dci nervi orulomotoro e trigcnu'llo.

Nota prelim. Ibid. Anno V. Nu. 12. p. 27.^ 2S().

— 6) Derselbe, Contribuzioui allo studio dello svi-

luppo dei nervi encefalici nei mammiferi in confronte

con altri vertebrati. 8. Firenze. 71 pp. Con 3 tav.

— 7) Flechsig. I'., Zur Kntwickelungsgisehiehte der

Associationssystenie im mer».scblicheii (idiirn. Berichte

über die Verhandl. d. Kgl. S.ächs. lies. d. Wissensch.

zu Leipzig. Math.-phys. Kl. No. 2. .S. 164— ir.8. —
8) Fräser, A., On the lohus olÜMtoxitui impar. Trans*

actions of the Royal Aeademy of Medieine in IreUnd.
Vol. XII. 1895. p. 15—18. - 9)Francotte, P., Note

sur Toeil pari»'-tal, l'epiphyse, la {laraphyse i-i h's pb'xus

choroVdes du troi.>ii'iuc vcntricule. Bull. Acid. Ii. Sc.

Belg. (8). T. XXVU. No. 1. p. 84—109—112. Avec
8pl. — 10) Froriep, A., Bntwiekelungsgescbichte des

Kopfes. Ergebn. d. Anatom, u. Entwickelungsgesch.

Bd. lU. S. 891 -458. - 11) Henneberg. B., Bei-

träge zur Entwicklungsgeschichte des Unterkiefers beim

Menschen. Inang.-Dissert. 8. Berlin. 81 Ss. — 12)

His, W., Rüclcenfiirebe und PrimitivrinDe an der Kopf-

anlage von Sclachicrn, mit Demonstration von Platten-

modellcn der zur Zeit di r Koptkninimung auftretenden

Urageataltungen der verschii denen Organanlagen des

Kopfes. Verhandl. der Anat. (tes. 8. Vers, zu Stra-ss-

burg. S. 157. — 13) Holm, J. F., The Development

of the Olfactoiy Onttn in the Teleostei. Morph. Jahrb.

XXI. H. 4. S. 6»>-«24. Mit 1 Taf. u. 1 Teitfig.

— 14) Derselbe, Some Notes on the early Develop-

ment of the Olfactory Organ of Torpedo. Coniraun.

from the Zool. Inst, of the Univ. of Stockholm. Anat.

Ans. Bd. X. No. 6. S. 201—207. — 15) ü off-

nen n, C. K., ZnrEntviekelungsgeschiehte des Selaebier-

kopffs. Vorl. Mittheil. Ebeiida.s. Bd. IX. No. 21.

S. 638 C)b'A. — 1'!) .lacoby, M., Zur Keuntniss des

menschlichen Primordialcraniums. Arch. 1. raicrose. Anat.

Bd. XUV. H. 1. 5. 61—86. Mit l Taf. — 17)

Kupffer, C. ., StaAen rar veislleidieoden Ent-

wickclungsgcschicbtc des Kopfes der Cranioten. H. 2.

Die Ent Wickelung de.s Kopfes wn Ammocoetes Pianeri.

8. München. L- ipzig. 79 ."^s. 12 Taf. in. - 18) Der-
selbe, Ueber Monorhinie und ,\mphirhinie. Sitzber.

d. Kgl. BajT. Acad. d. Wis.sen.sch., math.-phvs. Classe.

U. 1. S. 51-60. — 19) Lundberg, Die Entwick-

lung der Hypophysis und des .^'accus vasculosu.s bei

Knochrüfisrhcii i:tid Arnjibibirtj, /i.ol. Jahrb. Abth.

f. Anat. Bd. VII. 11. 4. Gi.7— C87. Mit 2 Taf.

u. 4 Tertfig. Abstr. im Journ. of the Roy. Micr. Soc.

London. P. 6. p. 665. — 20) Martin,' F., Bogen-
ftirdie und Balkenentwiekelnng bei der Katxe. Jenaisohe

Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. XXIX. N. F Bd. XXII.

H. 2. S. 221—246. Mit 1 Taf. u. 13 Fig. im Text
— 81} Platt, Julia B., Ontogenetisebe DÜtosniinnig

•Ii s Keti'derms in N. einni^. 1 .'^indif. An'h. f. micr.

Anal. Bd. I.XIII. 11. 4. S. 91I-96Ü. - 22; Dio-
.Ntilbe, Ectodermic Differeatalion in Nccturua. Journ.

of the Boy. Micr. See. London. Bd. V. p. 544—546.
(Abetract.) — 23) Pollard. II. B. Observations of

the Development of the llead in Gobi\is Capit". *,|uart.

journ. of m. .s<-. No. 1:59. Vol. XXXV. ]'. .H. p. 335
bis 358. — 24; Schaper, A., Die morphologische und
histologkche Entwicklung de.s Kleinhirnes der Teleosti- r.

Morphol. Jahrb. XXI. H. 4. S. 625-708. Mit 4 Taf.
— 25) .Schäfer. K. L., Zur Eutwickelungsgi^chicbtc

der Bogciigiin^;«'. Ausz. v. Verf im Zool. Centralbl.

.Jahrg. I. No. 1.'). <;i.>. — 2G) Scdgwick, A.. On
the Iuadei|uacy of the cellular Theory of Deveiopiueut

and on the tuly Development of Nerves, partieaUrly

of the third Nerv and of the .S> mpathetie in Glasmo-
branehii. Quart, journ. of microse. Sc. Vol. XXXVII.
V. 1. p. 87— 1U2. — 27) .'^iebeumann. Die ersten

Anlagen von Miltelohrraum und Gehörknöchelchen de.s

menschlichen Embryo in der 4.-6. Woehe. Nach einem
in der Pfingstvers. d. Deatscb. otol. Oes. «i Bonn ge-

haltenen Vortrage. Arch. f. .\nn!' mi« \]. Phvsinlop(>.

II. 5 u. G. S. 355— 3r.5. Mit 2 lal. — 28) Th..mp-
son, A. U., The Origin and Evolution of the Human
Face. Traosact. 24 oud 25 annual Meet. Kansas Acad.

of Sc. 1891/92. Vol. XUI. 1898. p. 6—1«. — *9)
Valenti. (!.. SuUo sviluppo dell Ipofisi. Nota prevent.

Monit, zool. italian. Anno VI. No. 1. 189.5. p. 18— 14.

:>0) Zondck, Beitrag zur Kntwickclungsgeschichtf

der (iebörkuöcbelcben. Inaug.-Disa. 8. Berlin. 36 Ss.

Yen den ziemlieh zahlreichen die Kopfentwicke-

l u n g (Gebim, Kopfmesoderm etc.) behandelnden Arbeiten

des Jahres nimmt unzweifelhaft die erste Stelle das mono-

graphische Werk V. Knpffer's (17) Aber dieEntvteke-

Uuig des Kopfes von Ammocoetes Pianeri ein. Die

Befunde K.'s stellen eine Erweiterung rcsp. Fortsetzung

früherer t. Th. ebenfalbi bei Petromyzou gemachter

üntersuebaogen x. Tb. der (im Beriebt (Qr 1891 bereits

erwähnten) Erfahrungen über die Kopfentwickelung von

Acipenser dar. .Sie betreffen die Entwickelung des

Gehirnes, des praeoralen Darmes und Kopf-

mesoderma, «nd der Kopfnerven.
Der Abschnitt über dicllirn c n twickelung schliesst

sich eng an die Untersuchungen £.'s über Acipenser

an. K. giebt seine frOhere Ansiebt, dan die S^few

des Infnndibulum von Petromyzon dem vorderen Ende

der Ilirnaxe entspreche, auf. Er kommt vielmehr zu

dem Resultate, dass wie beim Stür das vordere

Ende des Nenralrohres des Ammocoetes in der

unpaarcn Ricchplatte zu suchen ist, die den un-

paaren Hiechplaften des Amphioxus entspricht. Die

Stelle erscheint am Gcbiru von Ammocoetes (Embry-

onen vom 5.-7. Ta^ niebt als Zuspitmng des Neonl-

rohres, sondern liegt Ilaob an der vetderea Convesit&t

desselben.

Zur Zeit des Ausschlüpfcns (18. Tag) bildet sich die

Zirbel als eine bidile AosstQlpang des Yorderbirn-

daches (wie bei Acipenser) vor der Commissura

posterior also vor dem Mittclhirn. Zugleich entsteht

— als Grenze zwischen Vorhirn und Nachhirn (später

swiaebea MtteUrim und Naebbim) — die Pliea enee>

phali dors.ili-', \\\ dei centralen Himflächc besteht

jetzt noch gar keine .Abgrenzung, nur erkennt man vor

dem vorderen Ende der Chorda die Anlage des Receanw

eptieus. Der letstere liegt hinter dem Lobas olfteterius.
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welcher jetzt gegenüber der (aus i^ideraiis bervorgc-

gtngcnen) RieehBinlw antiielit

Bei Ammocoetes von 4 min maolit sich iVu- fn ii'

UlicderuQg den Uebirne-s, die zur Zeit dea Aus-

MblQpfent dnreb die ZirbelaDlage bereite angedeatet

war, keuntlicb. Die Plica enwph. dors. springt jetzt

weit vor. Ihr ffpenübiT besteht ebenfalls eine (durch

Ruickung der Chorda bedingte) Falte am Ilirubodeu.

Ans dereo binterem Blatt entwickelt sieb (dmeb Ver>

diclmog) das Kleinbim. Am Vorhim grenzen eine hinter

<ier Zirbel jieleffene Verdickung Stelle der Commissura

post) dorsal, am tlimbodeu ein Höcker, das Tuberc.

posterius, Vordsrbiro, md Mittelblm von einander

ib. Die Zirbel selbst ist jetzt eine dünnwandige

Blase mit hehlcm Stiel. Der Lobus elf. imp. ist kürzer

und atumpfer geworden, zwiscben ibm und der Zirbel

Uagt 1) mehr nach vom, die durch stSrIcere WSIbmig
des Daches ausgezeichnete tirosshirnbirise, fhinten

uacb der Zirbel zu) das Nebeobiro, Parencepbalon (noch

Analogie von Acipenser). Der Lob. olf. bangt mit dem
Rieohorgan nur dureb einen dünnen Faden (vielleicht

ein Tornbeifehandar primitiver N. oifaetorins) zu-

sammen.

Bd Ammoeoetes von 5 mm findet man 8 dorsale

Cemmissureo. Die mittlere ist die bereits erwähnte

Coinmis^ posterior. Die hintere entsteht aus dem

hinteren Blatt der Plica euccpbali doraalis und

ist ein« Cerebeltnmeommissnr (ein Sinus rhomboi-

dalts ist kaum angedeutet}. Die vordi re Commissur

ent-it'ht in .'^t<Ile der Homologa der Vorderbirn- und

Xebenbirulii.ise von Acipenser, welche so gut wie ver-

sdiwunden sind. Bs ist die Commissura superior. Auf

ihr liegt eine (nicht frei hervorragende) vor und unab-

hängig von der Zirbel entstehende Epiphyse, die

später unter die Zirbel rückt. £s ist ein Homologen

dar ParspbTse. Sehr deutliidi ist in diesem Stadium

die bereits bei 4 mm langen Embrv onrn auf legte ''hias-

makreu2ung. Sie liegt unter dem Uirnboden hinter

dem Raeesaas optieus und entsteht unabhängig vor

der epithelialan ffimwand.

Bei 6 mm langen Tnrvrn erh iden, wie im vorij^en

Stadium der unpaare iliecblappen und das unpaare

Grosdürnbläsehen, vendiiedene andere Bimabsdinitte

s» Th. erhebliche Ruekbildangen : der mediale Theil

der r'crebt llumanlage. dif' Commissuren nament-

licb die superior und die Faserma.sse der Chias ma-
leiste. Von derletsteren war bereits dnWulst in der vor-

deren Birnwand tu sehen, der aii. h Ji t/1 uoch l>csteht und

wahrscheinlich eine, wegen Mangels der (iros.shiriiblasf

nicht zur Kntwickelung kommende Commiss. anterior

danlelH. Der bbndibulartbefl hinter der Caiiumaleiste

ist andi jetxt noch merkwOrdig wenig entwickelt.

Die Gliederung des HirnCs VOn Ammocoetos
ist also im Wesentlichen dieselbe wie die der böbereu
Vertebraten, weicht aber in manchen StBeken oft

nicht unerheblich ab. Zunächst erfolgt durch diu dor-

>ale Hirnfalte oinc Zweigliederunp (Vrr- und Xachhirnl

des Hirnes, das .\uftreteo der Zirbel und des hinter

derselben gelegenan Wnlstes bedingt dann die Dreigliede-

rung (das Yoriiim seriUlt in Vorderiiim und Mittelbim).

Bin« wdiere Gliederung tritt nieht tm^ die Torderiiim-

wand bleibt die definitive vordere Wand des Gesammt-

hirnes. Sehr auffällig ist die stark'- l'iickbildnng; pe-

wisacr Uirntbeile, uameutlich des uupaaren Grosshini-

bläsebens, weniger die aneb nicht vollständige des

Lobus oifaetorins impar.

In lli zug auf die weiten- Ausbildung; des (lehirnes

muss ich auf das Original insbesondere Tafel V. Fig. 8

verweisen.

Wri; bedeutender und vor allem weit folgenreicher

für liie .\iiffassuiiL' gleicher Vorgänge bei höheren Verte-

braten sind die Latersuehungen K.'s, die er im zweiten

Theil seiner Arbeit niedergelegt hat; sie betreffen den

praeoralen Darm und das Kopfmesoderm. Die

Befunde K.'s werfen pfanz neues Licht auf die oft er-

örterten Fragen der Metanierie des Kopfes, ins-

besondere der prootisohen Region «nd rind fSr die

.\ufrassung di-r angfliiiclu-n Yiirderkopfsomiten und

der Kopfhöhlen der übrigen Vertebraten von einscbnei-

deoder Bedeutung. Zugleich führen die gleichen Unter-

suchungen K. SU einer völlig neuen Anibisnng der

Hypopbys«- resp zur F.rkUfarung des bisher immer

noch rätbselbaften Orgauos.

In Betreff des Kopfmesoderms hält K. im

wesentlieben an seinen früheren Angaben fest. Das

aus Falten dis rrdanM'-> gebildete und von diesem

dann abgeschnürte .Mooderni liefert die Scgmeotplattcn

des Kopfes, die eine gering ausgedehnte CoelomhShle

besitzen und zur Zeit, wo die Chorda uodi kein freies

Vorden-nde besitzt, über die .""li'Hc des Zusammenbanges

derselben mit dem hlntoderm bis fast an das Vorder-

ende des Darmes laufen.

Das Ventrale Mesoderm des Kopfes wächst noch

vor der Bildung der Aiigenblason bereits in einzelnen

Streifen nicht als cuntinuirliche Masse aus. Die Streifen

trennen Epidermis und Darmwaad von etoander vnd
stellen die Anlagen der Vi.seeralbögen dar. wahrend

die Zwischenräume zwischen den Streifen, wo Epidermis

und Darmwand in Verbindung bleiben, Kiementascben

reprSsentiren. So vollzieht sieh der Proeeas nach

hinten bis zum 'Atcn Kiemontaschcnpaar. Weiter cau-

dalwärts erscheint auch das ventrale Mesoderm als

eontinuirlicbe Seitenplattc und die Kiementascben er-

scheinen hier als seenndlre Auastiilpnagen des Darmes,

welch<\ tim niit der Epidermis in Berühning ZU kommen,

das .Mesoderm durchbrechen müssen.

Ein gleicher Vorgang, wie in der Gegend der

vorderen Kiementascben, vollzieht sieb nun auch im Be-

reich des von K. .mi benannten ,.praeoralen Darmes."

Dieser D.irniabschnilt, in frühen Stadien von nicht

unbeträchtlicher Grö.s.se, wird durch die Mundeinstül-
pnng von dem bleibenden Darme abgesehnürt Er liegt

unter dem Vnr- resp. Vürdcrbirn und erhält .sieb auoh

nach vollständiger Abschnürung vom postoralcn Darm
als Rest mit enger Lichtung eine Zeit lang. Seine

vordere Wand ist von Aa&ng an in VeiUnduag mit

der Hypr.pb} -«eneinstfllpung der Kiiidermis, f)i<-si-r

Darmtbeil, der später spurlos verschwindet, besitzt,

wie der bleibende Dann, ViseeralbSgen und Aorten-

bügen und gliedert sieh in den Kiementasehen
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homologe Abschnitt«. Von letzteren tiudct man
in Gestalt aeitU<A«r Annreitnogen wenigatens 8 Paare.
IXirK- 1>leiben durch nn modianos Mittelstiit-k i'untcr

dem Vorderrande der Chorda gelegen) auch nach völli-

ger AbsehnOning mit einaod«r Terbnndfln und erweieen

sich liurch ilirc L;igc ventral von dea AortenwuTMlo

als fchir D.irinalischtiittc.

Diese Bildungen — und höchsi wabracbeiulich ihre

Uomologa bei hBheren Vertebraten — sind von fast

allen l'ntcrsuchorn bisher als prootischr oder prai--

mandibulare Corl om s i fi cfcc rcs|i. Vordi rkupfsomi-

tcn aufgefoüst wurden, obsehon schon früher andere

Untersoeber, z. B. Babl, bei SelaeUem in den eotapie-

chendeit (iebildeo nicht den Rampisomiten homologe

Bildungen erkennen konnten.

Die weitere Gestaltung des praeoraleu Darmes
von PetromyMO, insbesondere das Verbalten seiner

seitlichen Krweif'Tiingen vorderste liegt in der

Augenblasougcgend) und die Rückbildung des mittleren

Theils bedingen besondere Lagerungsverhältnisse der

diesem Damabaebnitt sugdi5iigen ViscerallMgen. Es
siiifl rj.-i «Irei: thr hinti-rste liegt zwischen der Hyo-

maudibulartascbc und der hintersten Ausweituii>; des

pneoralen Damu nnd stellt den Mandibnlarbogcu
dar. Der vorderste liefert mit seinem dorsalen Theil

den SchäH'*!bnlkcn und wird von Kupffcr daher als

Trabecularbogen bezeichnet. Der mittlere ist der

Palatinbogen. Dnveh medialvrSrts gerichtete Verla-

gerung des Mandibularbi)(rfns kommt der erstere jedoeh

hinter den letzteren, also n' bin di in Hyoidbogen r,u

liegen. Den 8 Bögen entsprechen praeorale Aor-

tenbögen, die dorsal sa den Aortemranteln nisam-

menfliessen.

Während der finc Thi'il d-s sulii'-'n-bralen Ab-

schnitts des Trabecularbogons den Scbädulbalken

UeiM, bildet der andere iwei frObzeitig dai Auge kap-

seiartig umgreifende lieisten und liefert die Haaptmane
der Augenmusculatar (die obere und untere Gmppe)
von Ammocoetcs.

Die Stelle der Hypophvse von Ammoooetes liegt

in frühen Stadim (5. und 7. Tag) genau gegenüber der

Vorderen Spit/c des prarorali ii Darim-s. Es ist die ."^lellc,

wo die Epithclicn des letzteren die Epidermis berüliren.

Zur Zeit des AussehlQpfens findet sieb an dieser Stelle

bereits eine seichte Epitheltasehe der Epidermis, welche

auch jetzt noch eng an den noch nicht völlig abge-

.>chnürten praeoralen Darm grenzt. Hei Ammocoetcs

von 4 mm Linge stellt die Hjrpopbysenanlage berdts

eine tiefe Tasche dar. (der praoorai'- Darm ist ji-tzt al)-

geschnürt), die später immer länger wird (insbesondere

durch Gntwickelung der Oberlippe). K. sieht nun in

der Hypophyse ein ^Palaeostoma", in dem fiuietio-

nirendiMi Munde dajjcgji'n ein ri<'iierworbiMi''s Organ, ein

Neosloma. Die Uypophvse stellt also den Mund
des zu Grunde gebenden praeoralen Darmes
dat. eim ii Mund, der an dem Vorderende de* Kopfes

gelegen ist, während der ei;;eiitlichc Mund d.ihinler und

ventral von dieser Stelle entsteht. Die aus den prae-

oralen ViseeralbSgen liervorgebenden Scbidelbalken ver-

-hmelzen miteinander in der Mittellinie ventral von

der Hypophyse, sie verhalten sich zu dei-selbcu wie

der Unterkiefer höherer Vertebraten zum Munde.

Der 3. Theil der Arbrit K "s b.-handelt die all-

gemeine Entwickelung der Kopfnerven von

Ammoeoetes und UeArt dabei «erthvolle Aufschlüsse

Ober die ESntwiekelung peripherisoher Nerven Qberbanpt.

K. fiihrt hier eine neue Benennung, die der «Pla-

kudo** ein. Er versteht darunter Verdiekungen der

Epidermis, die theils zur Bildung von Sinnesofgaaen

(Riech-, ( ichürplattc), theils zur Bildung von GangUea
führen. (In der Regio 'dfactoria findet man eine un-

paare Piakode.) K. knüpft zugleich an die Auffassung

von 6. Retzins an, dass die Sinnesxellen ursprünglich

alle im Epithel (Epidermis) lagen und erst später cen-

tripetal aufgerückt seien. Dieser primitive Zustand

besteht noch bei den üligocbaeteu, hei Vertebraten nur

am Riecborgao.

Die Anfän^re der Bildung peripherischer Xerven

sind bei Petromyzon im Kopf und Nerv gleich, verlau-

fen später im Bumpf aber in einfacher Form. iCs

erseheint (naeh Bildung der primären Augenblasen) die

dorsale Neural- oder Ganglienhiste am Rückenmark

an der dorsalen Kante der .Myomeren. Die contiouir-

liehe Leiste entsteht dvreh Ausstülpung vom Centrai-

organ her unter Beteiligung des Ccntralcanales (in

Gestalt einer feinen seitlichen v^palte). Weniger sch-orf

aber in gleicher Weise bildet sich eine ventrale Leiste.

Mit der Ausbildung interstitieUen Gewebes rflekt

das Myotom vom Rückenmark ab und dabei troteu

Zellen aus der Leist" (die jetzt auch segmenlirt erscheint)

aus, immer in Zusammenbang mit der Myomcrkante.

AcSmlieh bilden sieb die Anflbuge der ventralen Nerven

als langgestreckte von der ventralen Xeurallei.ste aus-

wachsende Zellen, die zur medialen Flache des betref-

fenden Myomers üehen und bei der Entfernung des leta-

terea vom BOekenmaik mit ausgeiogen vrerden. Die-

selben Verhältnisse sind weit deutlicher bei ,'^elachiem

und namentlich bei Adpenser, wo deutliche GangUea
bestehen.

Wenn die Segmenticung der dorsalen Leiate begon-

nen hat, besteht jedes Segment derselben aus einer

dünnen, zwischen die Zellen des Kückeuraarkes eingc-

keilten Wurzel und einer verdiekten IqipenfSrmig dem
Myoraer aufsitzenden. Die letztere liefert die primire

Innervatinn des Myomers und wird von K. ab dorsa-

les Frimärganglion bezeichnet. .\us diesem entste-

hen Ausw&ehse am Rumpfe, die den bleibenden dorsa-

len Spinalnerven und sein Ganglion bilden. Am Hirn

treten 2 Auswüchse auf. ein schwächerer entspricht dem
dorsalen Öpiualnerven, der stärkere Auswuchs, vcntral-

virts geriditet, ist der BrancbialnerT.

Zugleich eFBcheinen nun an der Epidermis din

1'lakoden in '2 Ftcihen, die mehr dor!*a; gelegenen late-

ralen Plakodcn und die mehr ventrale Reihe der epi-

branehialen. Die lateralen Plakoden oonveipren

nach vorn zur uupaareu Riechpiakode; dann folgen 2
paarige Riecliplakodcu. daun die Piakode des ersten,

dann die des zweiten Trigeminusganglions, hierauf die

eombinirte Piakode des Aeustioo-feoialis und der G^5r-
blase und endlieb die Piakode des VagosgangKons,
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In der cpibrauchialeii iieibc eutstcbt aus der

fordmten Piakode die Linse, daon folgen diebt ancin-

aildergedr;uii;tc ipibranchi.il«!, thoils praeorale, theils

Günglien der Mundropion. deroi» Kictn«^ntasr,heii zuriick-

gcbildet sind, zuletzt kommen in regelmiis»igeu Abüttu-

den (aber je einer Tasche eins) die postoralen Ganglien.

Wen i iJ; branchialcii XerM ii dio Plakoden bc-

liknOf bil'Jt u sie an der Bcrül»ningsst<"lle ein 8«lb-

sÜndiges Uangliuu, das Medialgaugliun. Dieses Ter-

sehuilBt gut dem Ton der Piakode gebildeten Lateral*

ganglion zum H aii p t g i n j^l i n. Au-? den HMiiptgnnglitni

entstehen durch Auswüchse Vcrbindungcu mit den £pi-

brMicbialgangUen. Durch epidermoidale Eleawnte en(-

stdMo in Oeilait det eentfoulrUdien epilnueidalen

Stranges Verbindungen swisehen den einxelnen Epl-

Iwnnehialymglieo.

Han kann di« fMaamteii Plakoden naeh K. als

primäre Sinnesorgane aulÜMBen, die in der Tiefe

paripheris'-he Ner\fnfasern entviclcelii. Aiis<er den 3

Biechplakodeji bleiben bei Yertebraten keine weiteren

Sinnesotgane besteben. Nur die oberfllehlidien SSell*

lagen werden hier noch zu den secundäri-n Sionesiorga-

ufTi der Ifaiit. Das I^a byrinthbläschen scheint

ebenfalls ursprunglich als primäres Sinnesorgan angelegt

so weiden«

Die Arbeit J. Plattes (81) bebandelt ebenlUl* die

Kojifentwickelung und zwar hauptsächlich die d<s

Kop(mesodcrm.<>. AU Untersucbuogsobject diente

das grosse (nach Angabe J. Platt's 6 mm) Ei des nord-

amerikaniseben Perennibranehiaton Necturus
maculosus Raf. (bei nn^ trewühnliili Menobrancbus

Utenlis genannt), welches bisher noch nicht embryo-

lofiiseb TCTwerfbet worden war.

J. Platt unterscheidet im Kopf von Neolunu 8

Art<"n von Mesoderni, die sich durch den Ursprung aus

den beiden primüren Keimblättum unterscheiden. Das

eine beutst dotterreiebe gitMse nndentlidie Zellen und

>taiijnit vom Kntoderm und «war am Kopf ao der

dorsalen Darmwaiid. .T, IM.it t m-nnt fi .Mesento-

derm~. Die andere Art von Koiifmesodcnu, das „Hes-

oetoderm" stellt kleine deotliehe Zellen dar, welche

TOn Eetoderm stammen und zwar von Thcilen der

sog. (ianglien- oder Ncuralleistc, also aus derselben

(Quelle, die üoronowitsch insbesondere beim iluhn

gans and gar m KepAnesoderm werden lisst Beide

Arten von MesAderrn. das cntoblast<igene und (angeblich)

ectoblastogene kann mau nach Julia Platt durch die

verschiedenen Chsnetere der Zellen unterscheiden.

Das Mesentodcrm im Kopfs stellt die Vertln-

gsrang des axialen M<vsAd<Tms dar tind bildet die inan-

dündare und die praemandibularen Kopfböhlen. Das

ManoBtodenn des Kopfss ist d«r Best der Nenralleiste,

der nicht zu GangUenbildongen (Trigeminus, Fanalis)

vrwandt wird. \n>- diesem Bindegewebe entstellt

später das knorplige Visceralskelct, das auch noch wei-

teren eetodcnnalen Zuwachs eibält. Der Knorpel iriire

also dann rein eetodcrmalcn Urspninges.

.1. Platt beubaehtote luoh i ti t c r scgmen t a le Kr-

veiterungen am Darm von Necturus, die vorn die

cigeoilieb«B KionwMpnltea bilden, indem sie das Eeto-

derm berühren uud mit liim \ciachuiclzcn. Weiter hinter

kommt es nieht bis su diesem Effect J. Platt nimmt

an, dans die postbranchialen metameren Erweiterungen

des Darmes ebenfalls als rudimentäre Kiemcntaachen

aufzufassen sind.

(Die Untersuchvngen J. Plattes bedfiifen Mtscbie-

den einer gründlichen Nachprüfung, tierade für die

entscheidenden ÖLidicn hat der Autorin ein genügend

reichliches und anscbeincnnd auch gut conservirtes

Material gefdilt Die ans dem Englischen ansdieinend

von gänzlieh unkundiger Hand ins Deutsche übertra-

gene Arbeit ist im Ausdruck häufig nicht bloss son-

derbar, sondern biulig direct anklar. — Ref.)

Ton der Oehimentwiekelang der Teleostier bat

Schaper (24) die des Kleinhirnes zu einer grösseren

mftnographisfhen Arbeit ausgewählt. .\ls rntcrsuchungs-

material diente hauptsächlich die Forelle, daneben

auch Lachs ? (aogeblicb; aber als Saimo salrelinns, d. i.

Saibling, bezeichnet). In Bezug auf die ersti n Ent-

wickelungsvorgängc nin Teleostiergehirn glaubt Sch. sich

Goronovitscb anscbliesscn zu dürfen. (Die Auf-

fimsungen des betreffenden Autors sind mindestens tum
Theil unrichtig, vor der Oberflädienbildung, auf die

Seil, l'es .nders verweist, kann aber nicht eindringlich

genug gewarnt werden. Ref.)

Die Arbeit Scbaper's xcrftllt in swci Theilo:

1. die morphologische Entwickelungdes Kleinhirnes, 2.die

Histiogencse seiner Elementi-. Nur über den ersten Ab-

schnitt wird hier beriehtet; der zweite ist oben berück«

sicbtigt worden.

Die erste Anlag'' des Kleinhirnes der Teleostier

bewirkt eine transversale Falte, welche am äU. Tage

(Porellenbrut von langsamer Bntwickelung) nach der Be-

fruchtung auftritt, sieh aber snnäehst nur in den Sei«

tentheilen. viel später er-t im d.irsaleri Al>sehnitt

entwickelt. Aus ihrer „hinteren Begrenzung' eutatebt

das Klebhim. Scb. nennt die Falte KleinhimmitteU

birnfalte. (Es ist die Plica dorsalis encephali Kupffer*s
(s. II S ans deren hinterer Lamelle le i .illnn

Vcrtcliraten d.'is Kleinhirn entsteht. Sic dürfte wohl

richtiger als Mittelbirnbinteriiimfiilte besctdinei werden.

Ref.)

Aus den hinteren Sehenkeln der K 1 e i n h i rn in i 1 1 el -

hirnfalte Scb. 's, welche die vordere Begrenzung der

Rautengmbe bilden, entwickelt sieh in latenü-symme-

triseher Anlage das Kleinhirn in fJestalt zweier Wülste,

die vom Boden der Rauten grübe aus zu beiden Seiten

des Suicus centralis ansteigend, einen schmalen Spalt,

die hintere Oeftiung des späteren Aquaednetus ^Ivii

uinf.i'-M (1 W' ilireiid .ins den seitlielien Theüen der

Kleinhirn mit tciLlrnfalte bereits die eigentliche Klcin-

birnanlage gebildet ist, entstdit aus der Jetact eni

atiftretenden dorsalen Kn&ltung die Valvnia cere-

belli.

Die Kleinhinianl.tge kommt später — durch Nei-

gung der urspriinglich genau Tcrtiealen Falte naeh hin-

ten sehräg über den vorderen Theil der Hautengrube

zu liegen; dabei hängen die Seiteiitheile bald als ni e Ii-

lige Wülste in den 4. Ventrikel hinein und lassen

swisehen sich die breite edianfureho*. Der hin-
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ierv Kaud der Kleinliiriipl.itt'U ({clit in da:« Veluin me-

dulläre irastorius über.

Letzteres wuchert nach unten, so dass die Kli-in-

hiruaulagc ein kappcnföriniges (Jehilde darsi>lU.

in dessen Hohlräume (^Cavuiu cerebelli primitivutu*)

die SeitenwUlste HegeD. Dnrob du Wadisthain der

letzteren wird din Höhle immer kl< iiipr; zuglt ii h wird

die Medianfurche schmäler und schliesslich erfolgt die

Verwachsung der Seitenwülste, so dass aa der Vurche

nur ein enger Canal (Canalis cerebelli) Qbrig

Meibt. n« rs<>lbe ist kein .Cc n t ra! r an al" im eijjent-

liehen Sinne und findet sich auch neben einem solchen

(wveit letzteres bei Knecbenfieehen Torfcommt). Dieser

Zustand ist zur Zeit des Ausscblüpft-ns erreicht.

S' 'i hüll das Teleostierkleinhini mit sflmT lula-

teralcn Anlage fiir homolog dem ganzen Kleinhirn der

hSberen Tertcbraten, spedeli der Singer, nicht bloss

den Wuna.
Die rntersuchungcn Soh.'s sind lediglich an fer-

tigen Schnittserien gemacht und die zur körper-

Udien AnsehaouDg noChwendigen Vontelluagen mit

HQIfe zahlreicher Plattenmodelle gewonnen worden,

wie solche für die späteren Kntwirkhingszustände aller-

dings unumgänglich uüthig sind. Für die früheren

Stadien der Kleinhimentwiekelung, besonders für die

Kldungder Mit lelhirn-(Hlrinhirn-)HinterhirnfaIte dagegen

hätte die Betrachtung geeignet consenirier Oberflächen-

bildcr die durch Modelle gewonnenen Anschauungen

sieberlieb untentutst resp. ersetsi Ref.

Die Ilirnentwiekeluug. Bildung des Kopfmesodernis,

des Mundes und der Uypophjrse studirt Pollard (23)

bei einem pelagiseben Teleostier (Oobins capito).

Die Birnaxe endet nach P. in der Nähe der Augen-

höhle. Die Anordnung der Zellen lri-'<( hier den rudi-

mentären Neuroporus deutlich erkennen.

Miind und Hypophyse entstelwn als solide Ein-

Wucherungen des Ectoderras. Die Mesodermanhäufungen

um die ectiidt rnialf Mundeinstülpung hemm liefern die

Ski'lettheile der Kiefer. Das Mesoderm in der Augen-

gegend stammt naeh P., ebenso wie naeh ^orooowitseb
von der Ganglicnleistc, ist also aDgeblich ecto-

dermah n rrspnin^es. Die Kiefermuslteln entspringen

nicht von den Seitenplatten.

Von Detailnatersuehnngen Ober Ropfentvielte»

lung liegen Arbeiten vor, die an meDsohliehem
Material gemacht sind.

Die Arbeit von Jacoby (16) behandelt das
Primordialeraninm und die StcigbOgelanlage
eines Embrjo von 30 mm Scheitelsteisslänge. Die
Untersuehungen sind ebenfalls mit Hilfe von Recon-
.stnii'tir'iicü C.iiii'h aii-.;_n'f!ilitt und küntcn in ihren

wenig zusammenhäng« Ii i' II l'in/elheiten hier nicht er-

örtert werden.

J. 6udet, dass daa knorpelige Primordial-
cranium des Henaeben sieh nicht wie das des

Kaninchen plStslich sondern ganz rillm;ili<j: bilde.

Es bildet sich aber als einheitliche Masse und zeigt vor

den tVuftreten von Knochenkernen keine v<>llig ge-

trennten Stüclce, wohl schon Abgrenzungen durch ver-

schiedene KtiorpcIstnietoreD ((Inindsttbstantmcngf et<-.).

.1. schreibt di'm mi-nsehlii'hen rrininrdiali'rritiiiiin

ferner eine bessere Ausbildung zu als bisher augenummcn
wurde und Ifihrt mebrere Belege dafdr bei s^nem Object

auf. Aueli lindit er die Alae .irbitalo des Keil-

beinknorpels griisser als die ti-miioiales, ein Ver-

hallen, das bei vielen Säugern den dauernden Zustand
bezeichnet.

Betreffs der Steigbägelanlago konnte .T. nur
einen Zusammenhang mit dem Reichert'schen Knorpel
naehweisen. Die Abstammung vom llyuidbogpn hält rr
glfielifalls fiii sieher, die Verbindung mit derLabyri »th -

wand dagegen für secundiir. Die distalen Enden dos
Meckel'schen KnoipeU berühren «ch und werden nur
dureh eine ganz dünne Lage Periebondrium getrennt.

Die Arbeit Hcnneberg's (11) behandelt die
Unterkie/erentwickelung bei menschlichen Embryonon.
IXe Untersuehungen beginnen bei 4 cm langen Foeten
und reichen bis zu solcheti von "21 em. und b' ->tHti;.'>;n

in den Hauptpunkten die früheren Untcrsuehmigrn.
liefern indcss wcrthvoUe Dctailangaben (Verhalti u di r

vorderen Kaden des Meckel schen Knorpels, Beziehung
des Knorpels zum Unterkiefer etc.). Die Arbeit ist s.

Tb. mit Hilfe von Plattenmodellcn bergestelli,

enfh&lt aber keinerlei Abbildungen und ist daher un-
gemein aohwer verstindlieh.

Zwei weiten- .\rheiten behandfiu ganz speciell die

in letzter Zeit so oft discutirtc £ntwickeluDg der

Gebörlniöehelcben beim HeDSetiea, von Siebenmann
(27) and Zondek (80). Ersterer untenuchte

4 m i-n Sehl i che Embryonen aus der 4.— fi. Woehe.
letzterer 2 menschliche Embryonen von 3'/* und
7 cm Länge und 9 Kaninehcnembryoncn. Die

Untersucln.:i^" n S.'s sind alsn an einem entschieden

günstiger! II Mat'-rial angestellt worden. Beide .\ulor>'n

ütimmen unter einander und mit Jacoby darin ül^ereiu,

dass die Lamina stapedialis niebt aus der

Labyrinthwand entsti^ht (gegen Hradeuigo) und
dass da.s hiiitpr dei Lai:i viaped. gelegene Stück der

vorknurpeligeu Labyrinthwand direct in Bindegewebe

Übergeht ohne knoipelig au werden.

Die übrig(~n .\ngaben beider Autoren behandeln

den Gegenstand — abgesehen von der verschiedenen

Entwiekelungsstufe des Materials, welches ihnen zu

Gebote stand — von etwas verschiedenen Geaiohts-

punkten.

Zondek, dessen .Arbeit die frühere ist, ündet

Bammer und Ambos, ebe sie knorpelig werden, mls

zusammenhängendes Gebilde. Wenn sie Knorpelstructur

zeigen, trennt sie dagegen ein Gelenk. Der Stapesring

hängt continuirlicb mit dem Hyoidbogen zusammen,

trennt sidi aber bald ab (bei dem jüngsten votersttebten

Embrv'O schon geschwunden).

kommt zu liner von frühenn rntersucbern

etwas abweichenden Anschauung in Betreff des Zu-

sammenhangs der GehörknochelebOD mit dem
Visceralskele t. S. will den Gehörknöchelchen eine

viel selbstätidige re Stellung geben und hält die

Frage nach dem Ursprung vom ersten oder zweiten

Kiemenbogen für Oberhaupt nicht disontirbar.

Als Stapesanlago findet m.m am Anfang der

4. Woche eine läppen förmige neben der Labyrinth-

wand gelegene (aber von dieser hier getrennte) Masse

von Bildungsgewebe, welche mit dem hinten ver-

sehm"lzen«-M Rlasti^in il' r bi i'leii ersten Kiemen-

bogen continuirlicb zusammenhangt. An letzterer

Stelle findet aoeh die gemeinsame Bildungsmaase für

Hammer und Ambos, die aber auch in der 5. Woche
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"K-h iiooli nicht soudert. Im Anfang d< r 6. Wücln' da-

gegen findet man gleichzeitig in vorkuorpeiigem Zustund

Mandibular- tuid Hjoidbogeo und sämmtlioba
3 Gfh .rknöchclchen, die iu Besug auf ihre Form

»cbon jeut ao den definitiven Zustand erinnern und

eine raiio^ Kette bilden, welche zwischen den

doRwlen Enden des Meekerseben und Rdebeii'eben

Vorkti'-irpt'ls atisj»''spnnnt lii'tjt. Von dfii lf1z(<T''n

unterscheiden sich die mit ihnen engzusarnnRuhüngendou

Gebvrknöchelebenaolagen dureb etwas gt>ringcren Reife»

IttStand.

Zugleich untersucht S. die Hildunt; dt-r H icln ri-

böhle. Dieselbe entsteht aus der ersten Kiementaache

ab ^altlSnniger Baun, an den rieh erat apiter die

Ttabe apponirl. Von den weiteren Resultaten der

riitersuchung. die nicht sehr weit geführt wurde, sei

nur erwähnt, dass die äussere Trommetfellfläche nicht

der Vertcblttfsplatte eotspricht, irie bisher angenoannen

wurde.
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17 Ss. — 88) Mott", F. T.. The Origin of Ürg.iuic

Colour. Report of the 63. Meeting of the British As-

soöatOD for tbe Advanccmcnt ofScieace at Nottingbam.
p.808. — 89) Nagel, W., Ueber die Entwickelang der
Inneren und äusseren Genitalien beim Weibe, .\rehiv

für Gynaec. Bd. XLV. H. 3. — 90) Der.selbe, Ueber
dir Gartner'schen (WoIfTsehcn) (r.-inge beim Mensehen.
Ccntralbl. für Gynaec. 1895. No. 2. S. 1—6. — 91)
Nawroth, P., Zur Ontogenese der Sehveinemolaren.
Berlin. 1893. 31 Ss. Inaug.-Diss. von Basel. - 92)
Nicolas, A., Hi't lienhes sur Ic developpement de quel-

ques 1 lements du larvnx liuniniii. Hililiojcrapli. anat.

Annee II. No. 5. p. 176—191. Avee IB lig. — 93)
Nussbaum, M., Nenr und Musicel: Abhängigkeit des

MuslcelwacbstbuoiM Tom üenrenverlauL Ver£ d. Anat.
Gesellaeb. 8. Verslg. xu Stnusbuiig. S. 179—181. Dise.

Goeppert, Nussbaum. Rüdinger 94) Nassbaum,
.1., zur Entwickelungsgescbieht«- der < mbrj-onalen Gefäss-

endothelien und der Blutkörp. rolien bei den Anuren
^aaa tamporaria). Krak. Acad. der Wissenscb. 56 i>s.

(Pofniseh.) — Aussog (Dentacb) in Anzeiger der Aead.
der Wisscnseh. /u Krakau. Juli 1894. 2.W-234.
95) I'f nant, .\., Kontribution ä r«'tudr <lu developpe-
ment organiqiie et histoloj/jqiir du Tliyinn-^, de la

5laude tbyroide t t de la glande carotidicnne. Extrait

e In Cellule. T. X. No. 1. p. 86—184. Avec 4 pl.

— 96) Kaspaii, F.. .'^ur uu developpement exag^rc
des incisives d'un lapin de Garonnc (Lepus cuniculus).

Bull, de la .Soc. de Zool. de Franc T. No. 7.

p. 117. -- 97) Saint-Remy, G,, ,^iir lexln niiti- anti-

rieure di- la cordc dorsale chex les Vi itibr>'s. Compt.
nnd. de FAcad. des So. de Paris. T. CXIX. No. 14.

p. 567—569. Estr. in Rer. seientif. T. II. No. 16.

p. 505— 500. — 98) Derselbe, Sur les relations de

la eorde dorsale et de I bypophyse chez les Uiseaux.

Ibidem. T. CXVia No. 88. p. 1888—1885. — 99)

Heiterer, Ed., Developpement et eoiislitution du tar.se

du lapin. Compt. rend. de la soc. de biol. Ser. X.
T. I. No. 33. p. 807—810. — 100) Derselbe. Mode
de cloisonnement du rloa<jue chez le Cobaye. Bibliogr.

anatöni, T. 1. p. 184 194. Avec i:^ lig.
'

101) Rose.
C, L'uber die Zalmentwiekelung von l'bascoloniys Wom-
bat. .'^ilzber. der K. I'reuss. Acad. der Wissenschaften.

BerUn. XXXVIU. S. 749—758. — 102) Derselbe,
Ueber die Zahnentvicblung der Kreuzotter (Vipera

berus I. ) Anat. Anzeig. Bd. IX. No. 14. S. 439— 4.'>L

Mit 10 Abb. — 103) Derselbe, Ueber die Z.-ihnent-

wiekelung der Fiscln'. Kbendas. Nu. 21. S. 653—662.

Mit 8 Abb. — 1U4> Derselbe, Developement of

Teetb in Fisches. Abatr. im Joum. of tbe Roy. Ifior.

Soc. London. P. 5. p. 546. - 105) Derselbe, Bei-

träge zur Zahnentwickelung der Si hwanzniolche. Aus
den anat. Institut zu Freiburg i. B. Morphol. .\rbeit.

Bd. IV. H. 2. S. 178-192. Mit 11 Abb. - 106)

Derselbe, Ueber die Zabnentwickelung von Chlany-
doselachus anguineus Garm. Morph. Arbeit. Herausg.

von Schwalbe. Bd. IV. H. 2. S. 198-806. Mit 12 Abb.
— 107) Roesger, Zur fiialri Kii'.wickelung des

menschlichen rterus insbesondere seiner .Museulatur.

Festschrift zur Feier des 50jäbrigen Jubiläums der Ge-

aeliscbaft für Geburtshilfe und Gjroaeoologie zu Berlin.

8. 9-58. Mit 8 Holschn. und 8 Taf. — 108) Rohon,
.1. V.. Metamcrie am Primordialcranium palaeozoischer

Fische. Zool. Anz. Jahrg. XVII. No. 440. S. 51—52.
— 109) Rüge, C, Anatomie und Entwickelunes-

seaehichte der veiblicbea Genitalien. Jabresber. der
Fortsebr. fBr Oeburtabilfe und Gynaeeologie. Jahrg. ÜT.
S. 416—428 — 110) Rüdinger, N., Die Bildung und
der Bau des (Haskijrp>rs. Verhdig. der anat. Gesellsch.

auf der S. Vrrs zu .^Irassburg. S. 173—178. — III)

.Schäfer, K. L.. Zur Kntwiekelungsgeschichte der Bogen-
gänge. Natuw. Wochenschr. Bd. IX. No. 21. S. 858
bis 254. — 112) Schaffer, J., Ueber die Thyiaus-
anlagc bei Petromyzon Pianeri. Anzeiger der Kaiserl.

.\fademic d. Wissensch, zu Wien. No. .XIV. S. 141.

(.Auszug.) — 118) Derselbe, Dasselbe. Zweite vorlHuf.

Mittb. über den feineren Bau der Thymus. .Sitzgsber.

der Kais. Academie der Wissenach. au Wien. Bd. Gill.

Matb.-naturw. Cl. Abth. 8. H. 5—7. S. 14^-156. —
114) S c !i n '-i d ! r, (i., Uebi-r die Entwickelung der Aus-
fuhrungsgange <liT tiex-hlichtsorgane bei fobitis taenia

und Phoxinu> l.ifvis. Vorl Mittlu-ilg. Zoolog. Anzeiger.

Jg. XVIL No. 444. S. 121—122. — 116) äcbvalbe,
(£, Ueber Theorien der Dentition. Reftrat. Teibsndig.
der Anat. Gesellsch. auf der 8. Verslg. zu Strassburg.

S. 5-45. - 117) Sobotta. .1.. Die Entwickelung der
Vomiere der Salmoniden. .\nat. Aiizeig. IM. X. No. 10.

S. 333-336. — 118) Solger, B., Zur Kenntniss der

postembrx onaleu Entwickelung des Skelet-s der Säuge

-

thiere. Abblg. der Natiurf. Gesellsch. zu Halle. Bd. XX.
Jubiläumsfestschr. S. 177—196. Mit 2 Taf. — 119)
Staurenghi, C, Ancora sulT ossificazione de basincei-

pitale del Sus scropha (v.ir. dorn.) e di un caso di osso
Imsiotico (Albrecht) nel' uomo s. BolL scient Aon.
XVL No. 8. p. 67—79. Con 8 tar. — 180) D eraelbe,
Osservaiioni anatomiebe snila eraniogeneai del eavallo.

Monit. zool. ital. Ann. V. N'>, 4. p. 74. -

121) Strobel. C Zur Entwu kelungsgeschichte uud
Anatomie der Vagina. Urethra und \ulva. 8. Würz-
burg. 1893. 19 Ss. 2 Taf. — 122) Toi dt. C, Die
Formbildung des Blinddarmes. Verbaodlg. der Anatom.
Gesellsch. auf der 8. Vers, zu Strassburg. S. 219—22.^.

— 12.3) Tornier. G.. Das Entstehen der (Jelenk-

formen. Archiv für Entwicklungsmechanik der Or-

ganismen. Bd. I. H. l. .S. 124- 158. 124) Derselbe,
l)a.sselbe. (Forts.; Ebenda. H. 2. S. 224 -268. Mit
1 Tafel und 8 Textfig. — 125) Derselbe, Ueber^die
Fussknoebenrariation , ihre Entatehungsorsacben und
Folgen. Sitzbericbt. der Gesellschaft Nattirf. Freunde.
Berlin. No. 1. S. 28—80. — 126) Derselbe,
Daa EntrtdwB der GelenkeMnoi. Teriuundliugen
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«1er Anat. Gcsellscb. auf der 8. Vcrslg. tu Strassburg.

S. 95—101. — 127) Tourneux, Sur le niode fli^ cloi-

soDoemeni du cloaque et sur la formation do la eleison

recio-vrog^nitale etiTisag^ principalemeut cbcz l'em-

biyon da moaton. Bibliogr. anat Annee IL No. 8.

f. 99—100. — 198) Wilson, G., DeYelopment of the

MültfllUill Duct in Axolotl. Aus dem anat Institut zu
PrribuT]? i. B. Anat. Anz. Bd. No. 24 und 25.
S. 736- 745. — 129) Woodward. M. F.. On the Milk
Deutitioa ot Ute Kodentia, with a Deforiptiou of a
vfsügial Milk JntSaor in the Mome (Hat mnsovlos).
Anat. Anz. Bd. IX. No. 19/20. S. G19-M1. - 130)
\V.«ri iiiii. W. W., Ucber die Entwickelung der Feder.

T;»g. ; ,1't der zuol. Abthlg. der Gescilscb. der Freunde
der Xatunr. in Moskau. T. II. No. 1/2. S. 16—18
(Rasiiteh). — 181) Ziegenhagen, F., üeber das
Gefissystem bei SalmoDidencmhrvnn'n Vtrb. der anat.

Gesellsch. auf der 8. Verslg. in SinissburR. S. H4— s;>.

— 132") Zuciierkandl. E., Zur Anatomie und Knt-

»-ickclun^ge^chiehto der Arterien des Vorderarmes
1. Theily. Anat. Ilefte. 1. Abtbeii. Arbeit, aus anat
Institut IL XL (IV. Bd. H. 1.) & 1—98. Mit 8 Tat
and 19 Textfig.

Ueber die Entwickelung der Baucbm uaculatur
der Anuren Hegen swei umfkngreiQben Arbeiten von

Fors<-bern vor, die auf dem Gebiete der Mosoolator-

entwicklung bereits früher thätig gewesen sind; erst-

lich die Abhandlung vod Kaeütner (59), noch aus

dm Jahre 1898, und nreitens die auifBhrliebere Arbdt
von Maurer (83), der dieselben Verbältoisse bei Uro-
di len bereits früher zum Gegenstand von Inter-

Nuchungeo gemacht hatte. Dazu gesellt sich drittens

H. B. Field (45) mit einer kunen, das Gebiet nur

eben streifenden Mittheilung. Das Untersuchungsobjeet

(soweit es »ich un» embr}-ologische Fragen handelt) war

bei allen Autoren Rana (bei Field auch Ambly-
stona).

Die Urodelen haben im aoegebildeten Zustand

vier seitliche Bauchmuskeln (Obliq. extern, superf..

ObL ext profundos, ObUqoos internus und Transvcrsus)

ood swei Reeti, einm oberfllohliebeo und eben tieiira.

Die Anuren haben nur 2 seitliche Bauchmuskeln,

einen Obliquus externus und einen Transrersus nach

M. (Ton früheren Antoren s. Tb. aneh als ObL intemos

gedeutt^'t). Die primäre Baucbmusculatur der Ure-
delen wird nach M."s früheren Untersuchungen reprä-

»eotirt vom Obl. extern, prof., Obl. int und Rectus

profundne.

Die fibrigen Muskeln treten erst später bei Ueber-

gang att.s dem Larvenzustand in den bleibenden ob
secundare Gruppe hinxn.

Was die AbstMBnang derventralen Mnsealntur
der .Vmpbibien betrifft, so leiten alle 8 Untersucher

dieselbe von dem u. a. von Maurer beschriebenen und

benannten ventralen Uyotomfort.satz her. Der-

selbe gdit Tön Urvirbel aus and leigt wie dieser dne
Mediale und eine laterale Lamelle, die an seinem Bnde

in einander übergeben.

Betreb der AtilTassung der Baucbmusculatur der

Annren weiebes dagegen Kaestner und Maurer
nicht unwesentlich ab.

Nach K. besteht die btaummu-^culatur de:>

Froecbes ans dem primirea Seitennraakel und dorsaler

Haseolntar. Die Baaehmusenlntnr entstdit ans einem

ventralen gleichfalls coutinuirlichcn Muskelstreifen

(„ftlteeter Bmaehmuskel*), weliAer doreb Segmentap

tion and directen Zusammenh.mf: mit den ventralen

Theilen der Sehwansmyotome noch au den jüngsten

von K. untersncbten Stadien sdne Abstammung von

den Unrirbeln erkennen liess. Er stellt nadi K. die

Summe aller Myotonift^rtsätze d.nr.

Dieser „älteste Bauchmu^kel' löst siob in der

Cloalcengefend vom ventralen Tfaeil des Sehwansmoskels

ab und strili /m iirhst einen drebrunden Strang dar,

welcher über die Anlage der hinteren Kxtreniitiifen dor-

sal biawegzicht, wird an der Stelle, wo die Ausdehnung

des Itdbes beginnt, gans platt und endet da, vo aaeh

der Seitenmuskel aufbSrt, «n der Orenie des vordeisten

Lrwirbels.

Histologisch unterscheidet er sich nicht von der

Stammmusealntnr. Der drehrunde hinterste Abschnitt

des Banebmuskels gebt nach K. su Grande. Der lUnige

Theil tritt hinten zum Becken in innigste Beziehung

und wird zum U e c tu s, sein vorderer Theil zum S te r n o -

hjoidens. Erst später entwickelt sieb unabhängig

vom Rectua und durch muskelfreien Zwischenraum von

diesem getrennt aus der .Somatopleura in unmittelbarer

Nähe der LeibesbShle die erste Schicht des seitlichen

Banebmuskels, der ObL int SjAter bildet sidi Aber

diesem völlig unabhängig vom Rectus und walirschcin-

lieh aus den Obl. int. d< r Obl, ext. K. glaubt den-

selben von der Stammrauäculatur herleiten zu

können. Die Anuren seilen diese prinire Mnsenlatur

bdialten, eine seeundäre soll sidi nicht entwickeln.

Zu einer nicht unwesentlich anderen, auf viel ein-

gehenderen und umfangreicheren Untersuchungen be-

gründeten und sieber weU aneb sntreffenderen Ansicbt

über die Bauebmuscnl.itur der \nuren kommt Maurer.

£r beginnt seine Untersuchungen mit früheren £nt>

irieklongsstadien als Kaestner. Bs bBdet sidi bei

Anuren in gleicher Weise wie bei Urodelen der ven«
trale Myotomfortsatz nach .\blosunR d^r Parietal

-

platten und Ausstossuug des Sclcrotonis. Frühzeitig

düFereniirt sieb die laterale Lamelle desselben und

bildet embryonales Bindegewebe. Der ganze Fortsatz

wird bald dun li die starke Entwickelung dt^s Darmes der

Anuren vom Myotom abgetrennt und zerfällt dabei in

kleine SSelleomplexe. In der Mitte des Fortaatses be*

ginnt nun die Differonzirung zu Muskel, II. ti und schreitet

dorsalwärts und veiitralwärts fort, Padureb entsteht

der Obliquus internus und am ventralen Ende der

Reetn». Ein primirer Obliqnus internus entwidntt

sich also bei Anuren nicht.

Tiegen das Ende des Larven lebens entwickelt sich

nach Maurer im Gegensatz zu Kaestner auch bei

Anuren eine seeundftre Mnsenlatur. Der Obliq.

int bildet nämlieh nun den Transv. rsus und MS
den lateral von ihm gelegenen lockeren Bildongssellen

(die ebenfalls vom ventralen Mjotemfortsali atsrnmen)

der ObL externus. Dabei erleidet der ObL internus

eine völlige Rückbildung. Ks f-ntspriebt iiuii nach M.

der UbI. ext der Anuren dem sccuudiircu Obl. ext der

UfodeleUf dmr einCMhe Beetus der nngesebwänsten Am-

phibien dem oberll. und tiefen Reetus der gearhwinxteu.

7*
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Die weolgeo tbatsÜobUeben Aagab«n Field's kSnnen

aUM«r Acht gelassen werden. F. behauptet, tiass aus

dem ventralen Myotomfortsatz auch die Voriiii nnkapsi-l

hervorgehe, was, wie auch M. hervorhebt, sicherlich

oidit richtig ist.

Raeatner und Field beschäftit^cu sich in den

oben eitirten Arbeiten zugleich mit H-^r Kntwickelung

der Extrenütäteomuseulatur der Amphibien. K. unter-

sucht di« VeritSlteiitse an Froscblarvon. ]>ie hintere

Extramität hat bei diism anfangs die Gest&lt eines

Kuffelscgmentcs, wird dann conisch und legt sieb

üchlic»slicb nach hinten um. Sic besteht anfangs aus

TölKg uodiffaraosirtea MesoderaualleD. Den An-

stoss zur Differcnziruiig giibt nun nach K. das

Hineinwachsen von (jcfäs^en und Nerven (bei Frosch-

larven von 16 mm Länge). Dadurch wird ein cen-

traler Tbdl fw einem aus lodkeren Zellen bestehen-

den peripherischen abgegrenzt. Der centrale zerfällt

dann wieder iu die Anlage de« Knorpels und der

Husen latur. Der prim&re Bauchmuskel K.*s senkt

sich oft etwa^ in die Extremiiätenanlage hinein, bat

aber mit deren Musculntur niehts /.u thun. Die letztere

entsteht vielmehr aus dem Bilduugsgewebe der Extre-

mit&tenanlage selbständig. Die Husenlatur serfillt dann

bald in einzelne HusIcelzQge, die den Extremitättn-

mu-kclti des ausiji'bildeteri Tliieres entsprechen. Die

Eztreinitütenmusculatur unterscheidet sich von der

Stamnunusoulatur durch dOnnere Fasern und in der

Färbung (mit Eosin) abweichende Fibrillen.

Der M. eoccygeoiliacus wächst später von der

Stammmusoulatur aus in die Extremität, während Pyri-

formis und Coeejrgeocutaneus aus der fiktremi-

t&tenmusculatur stammen. Die Extremitiiten.inlagc bil-

det vielleicht auch die Musculatur des Mastdarmes.

Klarer liegen die Veihlltnisse an der vordere

n

Extremität des Frosches. Auch beginnt die DiSbrensi-

rung der Bildungspewebe durcli Eiiiwaehsen von Gc-

fässcu und Nerven. SammtUche Muskeln, die zur

Schulter -gehen, stammen hier von der Extremititen-

anlagc her.

K. hat eine .Mi^t.immung der Extremilätenmuscu-

lalur von den M\ otomen direct nicht nachweisen können,

hilt eine solche aber 19r erfoiderlicb. Field glaubt

die.selbe von dem ventralen Myotomfortsatz herleiten

zu dürfen, eine .\nschauung, der sich Maurer mit

wenigen Worten ausschliesst. Bei .\mbly Stoma be-

theiligen sieh nach F. nur ungeflOur drei Urwirbel an

der Biidiitifr der vorderen Extremität.

Mit der Eutwickelung der Musculatur der Bru st-

flossederTeleostier beschäftigt sich C o r n i n g(39}*).

Als Untersuchungsmaterial dienten Forelle undHeehl
C. bestätigt die Angaben Boeger's, da.ss die erste

Anlage der Extremität in einer Verdickung der

Somatoplenra in der Gegend des 1.—6. ürwirbels

bestehe. Diese Verdickung, am 2.—4. Urwilbel am
stärksten, bildet die si»g r. . t„r;\l pl.i tte. Erst

später verdickt sich das iibcr dieser gelegene Kcto-

derm xu einer cjrUndriscben Zellscbiehi, aus der dann

*) Die Arbeit von Ducret war Bcf. nicht sngingig.

eine Falte sich erbebt Die Musculatur der Extre-

mität stammt nun vom 2.-6. Urwirbel, wie das

C. namentlich beim Hecht deutlieh nachweisen konnte.

Der kleine cr^lc Urwirbel betheiligt sich au der Bil-

dung der Extremität überhaupt niebi Es entsteht von

jedem Urwirbel eine Muskclkuospe und zwar von der

lateralen Kante des ventralen Stückes. Im (Jauzcn

cxistiren also 5 Muskelkuospeu. Die L'rwirbcl, von

welchen diese auagdieni sind besonders gross, grosser

als alle übrigen. Die grSsatcn rind wiederum der 2.—4.

Die Muskelknospen dieser Urwirbel gehen seit-

lich vom Urwirbel aus mit geringer Neigung uacJi vom

und lateral. Die Knospen des 5. und 6. Ürwirbels da-

gegen laufen ganz -ehriig in derselben Richtung. Die

Knospe des 2. ürwirbels entsteht auerst, dann folgen

der Reihe nach die anderen.

Die Knospen wachsen allmilig io die Länge und

selmüp-n sieh vom Urwirbel ab. Dabei werden sie SO

undeutlich, dass sie von den dichten Zellen der I'ecto-

ralplatte nicht m unterKheiden sind. Theilnng der

Httskelknoqwn konnte C. nicht beobachten.

Die Tcleosticr haben.5 Basal ia in der Brustflosse

und auch Muskelknuspen von 5 Urwirbeln, während

bei den Selaebiem die Zahl der Radien doppelt so

gross ist als die Zahl der Urwirbel, die sich an der

Flossenbildung betlieiligen.

Die Kniegolcuksentwickeluug behandelt Kaz-

sander (61). Die Untersnebungen sind an Schnf-

embryonen angestellt und beginnen bei .solchen von

38 cm Länge, wo zwischen dem knorpeligen Femur

uud der ebenfalls knorpeligen Tibia ein indifferentes

Gewebe sich befindet (Zwisohensone), in das die

Enden beider Knochen unmittelbar übergehen. Aus

der Zwischenzone gehen die Menisci, diuLigg. cruciata,

das Kapselband und die GelenkbShIe selbst hervor.

In der Zwisebentone erkennt man die Anlage

der '/wiscbenknorpel früher als die der Kapsel. Zuletzt

aber sehr schnell bilden sich die Ligg. cruciaU und

«war gleichzeitig mit der PatelU. Noch bevor die

letatere knorpelig wird, entsteht in der Zwischenschicht

die Gelcnkhöhle der Artic. femorop.itellaris, gleiebzeitig

mit der der Artic. fcmoro tibialis. Erstere entwickelt

sidi dann aber viel schneller. Während dieser Zeit

wandelt sich das (icwebe der Zwischenschicht in embryo-

nales Bindegewehe um.

Von der Muskelbildungsmasse des Quadriceps son-

dert sidi suerst der M. crarnlis, der USm Sehaf mit

dem Rectus gar keine, mit dem Vestas extemns nur

geringe Verbindungen hat.

Gelenkknorpel der Trochlea femoris und derPatelln

unterseheiden sieh beim erwaehsenen Thier nach K. in

ihrer Structur noch durch die Anordnung der Zellen.

Killian (G3i tindet am Septum uarium von

menschlichen Embryonen last eonstante Falten-

bOdungen, die im 8. Sebwangersehaflsmonat am meisten

ausgeprägt sind und schon im frühen Kindesalfcr ganz

oder fast ganz schwinden. K. glaubt die äeptum-

falten für Bildungen halten XU mfiasen, die ehemals

bei der mehr nach vom gerichteten NasenöiTnung unserer

Vorfiüuren ähnlidie Dienste leisteten, wie die Muscheln
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Twicr Siiugcr, alsn ilii- ih-r LuHreioigung etc., sich

aber später zurückgebildet haben.

Strohe 1 (121) uatersucht einige Punkte über

die GntwiekeluDg dm Urethra, Vagina und der

'i rt h !• I i n ' s rh p ti Drüs'' an einem fiitifmonatlichen

Embrjo. Dem sparlicheu üotcrsuchuugsmaterial cnt-

epreebend mA aueb die Reaoltate qrib'lieh. 8. findet

bei sdnem Fotos bereits Drflaen in der Urethra, fer-

ner ein anipullSr erweitertes unteres Sohei<lenende, und

eine fertig entwickelte Bartholin'sche üriise. Das

HrmeD kommt dareb die anpollenartige Enraiterung

<ieH unteren S<'lieidenendcs zu Stande nnd stellt einen

Theil des Beckenbodens dsi.

C. Varia.

138) Aby, F. S., Kaiyokineais in Embryos of the

Domestie C^t Amerie. Monthlv Hier. Joum. Vol. XIV.
N\.. 11. p. 312-315. — 134) M'.Ardle, J. S., Arrest

of DcvclDpment in intra-uterine Life. Transart. of the

Hoy. .\cad. incdic. of Ircland. Vol. XI. 1893. p. ->70

bis 277. — 135) Cano, (t., äviiuppo dei Dromidci.

Atti delb R. A«ul. d. se. e matem. Napoll. Ser. S.

Vr.l C. Xo. 2. 23 pp. ConStav. — 136) Cunningham,
J. T., Young Stages of Zeugopterus punctatu.s. Journ.

Mar. Bi..l. .\s.-,üc. U. Kingd. N. Ser. Vol. III. No. 3.

p. 202- 205. - 187) Eismond. J.. Zur Untigcnie

des Amphioius (Braiiehiostoma) lanecolatus. Biolog.

C«ntralbl. Bd. XIV. Nü. 11. S. 358-860. — 138)

Derselbe, Development of Amphioxtu (Branchiostoma).

.\bstr. in .I"urn. uf the Rov. Micr. Soc. of London.

P. 5. p. ä4;t. — 139) Ktcrnod, A. C, F., Communi-
eatioo sur un ocuf humaiu avcc embryon excessivement

jeane. C. B. sect. anat 11. oongr. intemai sc. m6d.
a Rorae. Areh. ital. de biol. T. XXI. F. 3. p. XII
bis XIV. — 140) K.'rr. Th., .Snr les battements du
eoeur chez le.s einbryon.s rnonstnieux du poulet. L'onipt.

rend. de la societ. de biol. Scr. .\. T. XI. No. 1.

p. 8—U. — 141) Fräser, A., On the Position of Anat.

in general and flie Central Nerroos System in partiou-

Inr. with Lima-Iit;!it d- mun.'-tration of Anatoniy from

the Morpbological ."^ide cMacroseopie, Minute, and Devc-

lopmental). Transact. of the Roval Acad. of Mcdic. in

Irelaod. Vol. XII. 1895. p. 3-U. With 7 pla. —
143) Fuelleborn, F., Berieht über eine zur Unter-

suchung der Entwicklung von Amia, Lepidusteus und
Necturu.s unternommene Reise nach Nord-America.

^it/ber. d. K. Preuss. Acad. d. Wi.ssensch. Bd. XL.

i>. Iü57 IttTO. — 143) Giacomini, C, Sülle ano-

nalie di ^xuLippo deir einbriouc umano. Atti della R.

acad. sc. d. Tohno. 1892/98. Vol. XXVUI. Disp. 14.

p. 765 —780. — 144) Galdbcrg, G., Rudimenttre
Baglemnier hos Hval dyrene i Fosterlivet. Vid. ."^elsk.

Forhdlgr. Christiania. No. 6. p. 1—7. Zool. Centralbl.

Jahis. I. No. 12. S. 499-500. (A>is/.ug von H. F. B.

Jv(ager*eii.} — 146) Derselbe, Ueber temporäre

ioasere Hfaterlloaaen hd DelpMnenembiyonen. Ver-

haodlg. d. anat. Gesellsch. auf der 8. Versammlung /.u

Strassburg. .S. 92—95. — 146) fiuldberg and Fridtjof
N'an-.in, Un the Development and structure of the

wbaie. P. 1. On tho Development of the Delphin.

Bergeoa Museora. Y. gr. 4. Bergen. 70 pp. Witli

7 pla. — 147) Hi.s, W., .''onderung und Charactoristik

der Entwickelungsstufen junger Selachierembrjonen. Arch.

f. Anat. u. Phvsiol. Anat. Abthl. .S. 337— 3.j4. Mit

1 TafeL - 148) Holt, E. W. L., Survey of fishing

Gronods West Cosst of England 1890—1891. On the

Eigp aad larval and postlarval Stages of Teleosteans.

f5cientif. Tr. of the R. Dubl. Soc. Ser. 2. Vol. V.

N... 2. 1S93. p. 5—121. — 149) M(- Intosh, W. C.
ud the ova and young of Uippoglossus vulgaris, on the

liva lind iarvae (iadii^ minutus, of BioMniu-»

broMiir. - <<( \rnogl<is.sus incgastoma. Aiiual. of Nat.

Hi^t. (fi.) V..1. MV p. 189-Ut.5. — 150} Julin, C.
Le coxps vitellin de Balbiani et les Clements de la

eellale des m^tasosires qui eorrespondent «a maero-
nucleus des infusoires rilie.s. Bull, scientif. de la France
et de la Hei^'ique. 1S93. Annee XXV. p. 295—445.
— 151) Kop.sch, Kr., < il„rlliiciicnbilder des >ich cnt- •

wickelnden Forcllenkcimcs. Vcrhaudlg. d. anat. GcüoU-
seh&ft auf der 8. Versammlung zu Strassburg. S. 60
bis 66. — 152) Mall, Franklin F.. Early human
Embryos and the Mode of their Prcservation. John
Hopkins" IIosp. Bull. No. 3fi. Deebr. ISI»:! 17 pp.
8 Abb. — 153 Mingazzini, F., Sulla degenerazione

spcrimcntale dellc ova di Rana csculenta. Atti delle

R. acad. LinoeL Roma. Rendieontit elass. se. fisichc.

Vol. m. P. 9. l.Semest p. 459—467. — Mitro-
jjh.innw, r. T.. rel)'T inilirerli' Zeilth'-ihirif: 1" i .'^e-

lachiern. Arbeilen au-s dem /.<iolog. Labor.it'irium zu

Warschau. Bd. X. S..2G—32. Mit 1 Taf. (|{us>isch.)

— löö) Derselbe, l'jtudc embryogcnique sur les Se-

laeiens. .Archiv, de Zool. eipMment. T. I. No. S.

p. 161-216 u. 220. Avec 6 pl. - 156) I'aratre, R..

Notes sur Salaiiiandni maculosa, sa pn'senee enviruns

immcdiats de Paris; remarques sur sa ri produetion;

6poque de sa parturition; dcTeloppement de la larve.

Mem. de la Soc. de Zool. de Fninee. T. VIL P. 8/8.

p. 132—176. - 1.57) Parker. W. N.. On .<$ome potDts

in the structure of the Young of Eohidna acuicato.

Proc. Zool. Smc. London. I. p. ;;-14. With 3 pls.

— 15S) Roche, ü., Note sur les ci'iiditions du deve-

loppement de la Sardine, .\onal. des Se. nat. d. Zool.

T. XVI. No. 4/6. p. 32«-330. — 159) Roux, W.,
Ucber Hertwig, Zeit- und Streitfragen der Biologie.

I. Praeformation oder Epigenesis. Göttinger gcihrt.

Anzeig. No. 9. S. 681—683. — 160) Semon. R.,

Verbreitung, Lebensverhältnisse und Forlpllanzuug des

Ceratodus Festen. Diu äussere Entwickelung des Cera-
todus Fostert Zoologisehe Forschungsreisen in Australien

nnd Malavischeni .\rchipol. Mit rnterstiii/ung des Herrn

Dr. P. v. Ritter .nusf,'. nihrt in den Jahren 1891— 1893.

gr. 4. 1893. Bd. i .\m u. 4. Mit 8 lithogr. Taf.

u. 2 Abbild, im Text. — 161) Derselbe, Vermeint-
lidie iossere Kiemen bei Geratodusembryonen. Anat.
Anzeiger. Bd. X. No 10. S. 3^2 333 — 162) Der-
selbe, Zur Knl\^•hkel^ln^;^go^^'hiehte der Monotrenicn.

Zoolog. Forschungsreisen in Australien und dem ma-
layischen Archipel. Dcnkscbr. d. med. uatunr. üesell-

scbaft. 4. Jena. Bd. V. Lief. 1. — 168) Sutten,
J. B., An Address on Evidence and the Value of facta

delivered beforc the med. Soc. Univ. Coli. London of

the ann. publ. Night. Uet. The Lancet. 1895. Vol. I.

No. 1 (P. 23). p. 12 16. With 5 figs. (An early Em-
bryo; Amnion and Chorion: Tubal ovura. natural sizc.)

— 164) Tegetmeier, W. B., Abnormal Eggs. Nature.

Vol. XLXIX. No. 1468. p. 866. — 16.5) Tornier, G.,

Ein zoophyletisehe.> Grundgesetz. Verhandl. di r .\nat.

GescUäcb. 8. Versammig. zu Stra.ssburg. S. 1U2 108.

— 166) Turner. Sir W., The Foetus of Halieore

DngoDg and of Manatus senagalensis. Joum. of aaat
Vol. 3tXVin. N. S. Vol. VlB. P. 8. p. 815-888.
(To be contin.) — 167) Wiek mann, H.. Die Ent-

stehung der F.irbung der Vogeleier. 8. Berlin. —
168) Zenncck, .1., Die .\nlage der Zeichnung und
deren pbysiolog. Ursachen bei Ringelnatterembr^-onen.

Aus dem lool. Inst. d. Unireraitü TaUogen. Zeitsebr.

t ZooL Bd. LVm. H. 8. S. 864—898.

Eine Reihe interessanter R.-nbnphtiini:. ii seltener

Cet&ceeoembryonen liegt von Guldberg und Nansen

(146) TOT. worden untersueht LagenorbynebBs
acutus Gray Güngster Embrj'O 8 mm lang), Lagen-
orhynchus albirostris (Jray (2 ältere Rmbrjonen),

Phocacna communis Lcsson (3 junge St.idien von
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r>' , — 7 mni an, 17 und IS cm Lg.), Orca gla<liator

Lacepedc (8 ältere Stadien). Der erst« Theil der Arbeit

bdiandelt die roeht interessante äussere Entwieke-
lung der Embri-onen, die hier in Kürze nicht wieder-

gegeben werden kaoo. Es soll nur der heachtcns-

wertheste Befund herrorgeboben werden, nünilich die
* deotUobe and onswetüBlbifte Anlage einer bintereo
Extremität bei j;ingi-n Embryonen von Pboeaena,
die sich aber bald völlig surückbiidet.

Der iweite Tbeil der AiMt Ttebaadelt die fa-

talen Eibiute der Odontoceten. Derselbe ist oben

behandelt word< n.

Der dritte Thcil beschäftigt sieb mit der hoch-

interessanten Vrage der Dauer der Grariditftt der
Cetaccen, deren erlH-bliclre Liiu^c man hiaber beieita

kannle. über d-n n wirkliche Ausdehnung aber genauere

Untersuchungen noch nicht vorlagen. Dieselbe dauert

bei Lagenorbjnebus ae. angefiOir 10 llonate, bei

Urea gladiator ungefähr 12 MrmnU' (die jmget
sind bei der Geburt über 2 m langl). bei Phocacna
rommuDis 10 Monate oder noch länger (die neug«;-

borenen Jangen messen Wem).
Als Ergebnisse der Forsehunpsreisen R. Sfinon's

iu Australien und im auätralit^chen Archipel liegen bisher

8 Arbeiten vor. Die erste (160) behandelt die äussere
Entwickfllung von Ceratodua Fosteri. S. aehil*

rieft hier in gössen Ziigni /urii «Ts'.ti M.il die Ent-

wickelung eine.s Dipnoers, eines jener eigcnthümlicheu

Lungenfisebe, welebe sehen dureb ihre äassero Form
den Amphibien ungemein nahestehen.

Das Ei von Ceralodus besitzt rinc (rallerthiille

wie da» Amphibieaoi und i^l mit di«:ser —7 mm
gross. Das Bi selbst besitst eue obere pigmen-
tirte anitnale IIKlftr unrl ist ^ur Z'it d<'r Refiucb*

tODg wahrscheinlich kiigelrutKl und ca. 3 mm gro.s.s.

Nach Auftreten der ersten (verticaleu) Furche bat das

ES eine etwas in donoTentraler Hebiong «ompiiniTte

Gestnlt. Die Furrhung verläuft nun fast genau wie

beim Amphibienei. also total aber inaequa'l. .\uf

die gro&szeliige folgt eine kleinzellige Blaatuia, iu der

aneh die Zellen der vegetativen Seite sieb nodi doreh

stärker'' Hrn-se auszeichnen.

Der Urmund tritt als ein erst querer, dann halb-

lofdi* nnd sehliesslicb kreisförmiger Spalt auf der

Unterfläche der Blastulaauf. AoidemknialSnnigeD

Unnund wird dann ein liängsspalt, der sich allniiiliir

über die ganze Dorsaiseite der (iastrula erstreckt

uod zwar in Gestalt einer Nabtlinie (der bisher nur

hypothetischen Unnundnaht Hertwig^s bei Amphibien).

Die offene Urmundstelle liej^ jetzt im Aequator des

Kies, die I rmundnaht reicht nach vorn bis zum queren
Oebimwulst, der sidi als vorderes Vcrbiodnngsstflek der

Medullarwülste erhebt. Die Nahtlinie liegt im Boden

der flachen I* ri m i t i vri n n e. Dii selbe bildet später

die ventrale Nahi des McduUarrohres, während die dorsale

doreh Zasammenwaehsen der MednllarwQlate entsteht

Zur Zeit, wo das MeduUarrohr sieb scblicsst. treten

im Rumpf des Kmbrj'O die Ursegmente auf. Bald

nachdem aich die Gliederung des Gehirnes in 3 Bläschen

am MedoUarrobr kenntlich gemaeht hat, hebt sieh der

Fiiibiy i mit seinem vöhJen n I»ritt<'l v^m Uott<r ab,

wälirenil die beiden hinteren Drittel auf demselben

liegen bleiben; es erlbigt also die AMKsang wie bei

den Amphibien.

Uro dieselbe Zeit bilden sich auch K iemenspalten
und -Bügen. Dieselben brechen aber erst einige Zeit

naeb dem AuasehUlpfen da roh, naehdem die Üemea*
spnlt-Mi .schon von dem vom Hyoidbogen ausgehenden

Kiemendeckel überlagert sind. Es kommt also —
und das ist die erste anfflillige Abweichung von der

Amphibienentwiokelung— nicht aar Bildung iaaterer
Kiemen (und ebensowenig aueb zur Bildung von

Saugnäpfen).

Die Yorniere bildet sieb schon vor dem Aus-

schlüpfen und zeigt H oder 4 Segment^'. Das Hers
stellt um die Z- it, W ) die Embryonen das Ei verlas.sen,

einen einfachen Schlauch dar, der sich bald in Kam-
mer nnd Vorkammer Hieiit. Zugleieh besitzt dann das

Gehirn auch 5 Bläschen.

Die Epiphysc reicht zeitweis bis an die Körper-

decke. Aehnlich stehen diu Gehorblascn lange Zeit

dureh einen Ductus endolymphatieus mit der Auwten-

welt in Vcbindung.

Die Leber entsteht kurz nach dem .\usschlüpfen

;

erst später bildet sich die Spiratklappe des Darmes.
Die beiden von den Bieehgruben gagen die

Miindbucht verlaufenden Nasenrinncn sch Hessen sich

im mittlereu Abschnilt zum Kohr, so dass äussere

und innere Nasenlöcher entstehen.

Die Larven sind kurz nach dem Ausscbifipfen

••ine Zeit lang durchsichtig:, nrhnicn dann aber stark

Pigment an. Ein hinter dem Uperculum beginnender,

nadi hinten bis zur Sebwaosspitae reichender, vom im
Bogen dorsal um das Operculura zum Auge ziehender,

pigmin tfrrier ^^treifen stellt die Anlage der

Laieralürgane dar.

Vordere und hintere Extremit&t legen inch

nach dem AusscblüpfB» als Kaospen ganz unabhängig

von einander an.

S. achliesst sich also in Betreff der Ceratodus-

gastnilation eag an die Hertwig*sehe Uimondlippea-

eonerescenztheorie an (s. oben).

Die sweite Arbeit S.'s ist oben referirt worden.

Die dritte (162), die hooyntwMwuito erste Ent-

wiekelang der eierlegenden niedersten Säuger, der Mono-
iremen. behandelnd, war kurz vor Abschlu.ss dieses

Berichtes ebenfalls bereits erschienen, dem Itef. bishear

aber nieh^ zugänglich. Event wird dann im niebsten

Jahr Ober dieselbe berichtet werden.

V. falwMielHi; der Wlrbellesea (ItliMaitar,

pee. Eatwlckelang).

1) Aurivillius, Carl W. S., Zur postembryoniilen
Entwickelung der Lepadiden. Olvers K, Vct. Akad.
F&ifadlsm. Stockholm. No. 10. 1898. p. 657—676.
— 8) Babor, J. F., lieber den Cyclu-s der Geschlechts-
entwickelun^ der Styl(unni.ito[)l)nren. Verhandle:, der
deutsch, zool. Gesellschaft. 4. Jahre.sversannnliing zu
München. S. 55—61. Mit 10 Fig. — 3) Baker, Fr.

C, Furtber Notes on tbo embiyonie Whorls of the
Mnreidae. Tr. Aead. Nat Sr. Philadelphia. P. 2.
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p. 8«—«5. With 2 fip«. 4) 8.5 r» neck, Qufl

••tade» larvaires (Tuii rh.'lypt' r^'. !{• vur sui^^s.

Zool. T. II. F. 3. p. 377—402. .\vec 1 pU. .^i

Bergh. R. S., Beitnige nur Embryologie der Cnista-

(MO. I. Zur Bildaogageseliiebte des KeinutreifeDs

von M]rsia. Zool. Jahnfieher. Abtb. für Ahatoni« und
Ontogooie. Bd. VI. H. 4. 4?)1 .^2S Mi< 4 Tal.

— 6) Berthan. Ph.. Uiitrag /ur Krtmüiiss de» H'-

fittongsvorgaugcs bei den Spiiiiu-n. Vrrhandig. d.

iMtuif. Ver. d. preiiss. Rheiulande und Wl-üIT. Jahrg. LI.

1. Hilft«. Sitzber. S. 7-9. — 7) Bloehmuna. F.,

Deb«r die Kerntbeilang bei Euglena. Biol. Centrnihl.

XIV. No. 5. S. 194—197. Mit 0 V\g. - 8) Bogo-
lablensky. N. W., Uehcr di.- Anlin;.- dur Ki'itnblalter

hf'x Agela-stifa abiei. Voriäuligo MitUiL-ilg. Tageblatt
df-r 7.<x»l. Abth. der (ies. der Freunde der Naturw. su

MoikM. T. U. No. l. 2. p. 18. (Russisch.) — 9)

Derselbe, Ueber die Knospung der Salpen. Ebend.
Prt.%M-..!le. T. II. No. I. p. ?,h .^ti.

)

— lUj BüurTio. *i. ( .. ()n the p<istoiiibnouic dcvt -

lopinent of Fungi.-i. Srientif. Trans. Ji.iv. DabL t<oc.

ToL V. No. 4. 1893. p. 205—239. AuMUg T. G.
r. Koeh in Zool. Centralbl. Jahrg. I. No. 10—11.
S. 400- 403 11) Rournr. A. G., On certaiii P . nt>

in thc D'-velopment and .Anat-tmy of some Karth-wiriu*.

Quart n um <<i microsc. sc. Vol. XXXVI. F. 1. p. 11

—35. With 4 pU. — 12) Braun, M., Zur Entwiclie-

loDgsgesebicbt» der Holoetomiden. Naeb den Unter-
sochtinfren von .\Ifred und O.sr-ar Ehrhardt. Zool. Anr.

Jahrg. XVII. No. 446. S. Iß5 107. — 18) Brau er,

k . Beiträge zur Kenutuis.s der iliitwirk- luiigsgesclürhte

des Scorpions. Zeitscbr. f. Zoolog. Bd. LVII. H. 3.

S. 402—432. Mit 2 Taf. und 6 Textfig. — 14) Der-
selbe, Dasselbe. Aussug K. Heid er. Zool. Cen-
tralbl. Jahrg. I. No. 16. S. 598—600. ~ 15) Bür-
ger, ().. Neue Beiträge zur Entwickolun^rstrfsohii lit'' '\<-r

Hirudincen. Zur Embryologie von liirudo inedicinalis

und Aulastomam gulo. Zeitscbr. f. Zoologie. Bd. LVIII.

H. 8. & 410—459. Hit 8 Taf. — 16) Buotiak.M.,
Tbe Origin of the Sex-Cells in Hydraetinta and Podo-
eor%ne; and the Dev<lr.pm<n1 of Hvdractinin. Journ.

of 'Morpth. Völ. IX. No. K. p. ".'ÖS - 236. — 17)

Butschinskv, P., Zur Kmbnologie der Cumaci-eti.

Aus«. V. R.S. Bergh. Zool. Ceatoalbl. Jahn. L No. 15.

S. 595—696. — 18) Derselbe, Zur Entwiekelungsge-
aehichte von (»rbia littoralis. Zonl. .\n7. Jahrg. XVII.

No. 452. S. 253— 256. — 19) Derselbe, Dasselbe.

.\uszug von R. S. Bergh. Zool. Centralb. Jahrg. I.

No. 21—28. p. 836. — 20) Derselbe, ObservatioDS

sur le d^veloppement des Malacostrac^s. 8. Odessa.

Atcc 7 pl. (Boasnsch. aus Schrift, d. Neuruss. Naturf.

Gesellseb.) — 21) Chatin, J.. Du developpement et

de la formalion des canaux eirr'''tiur-> dr l.i ('"Tcaire

b^rissc (Cercaria echinata). Compt. rend. de l Ac. d.

se. d. Paris. T. CXVIII. No. 24. p. 1356— 135S

Ext in Ber. scientif. T. I. No. 85. p. 792. — 22)
Cranpton, H. E., Rerersal of Cleavage in a Sinistral

Gastropod CPhvsa hcterostropha). Annal. New York

Acad. üf Sc. Vol. VIII. p. 167—170. With 1 pl.

Joom. of the Boy. Micr. Soc London. F. 6. p. 669
—670. Abst.) — 28) De lag es, V., Note additioneile,

sur rembTyog<^.nie des Eponges. Areh. de Zoolog, ei-

finm. T. 1. No. 1. 1893. NoUrs et Revue, p. III

—VI. 24) Dcnny, A.. On thc Development of the

Ovipositor in the Cockroach (Periplaneta orieiitalis). Re-

port on the 68. Meeting of the British Association for

tfie Advaneeraent of »sienee at Nottiogbam. p. 818.
— 25) Eckstein. K., Zur genaueren Kenntniss der

Nonneneier. Forstl. naturwiss. Zeitscbr. Jahrg. III.

S. 191— 1;>2 Frlang. r. K. v.. Zur Bildung

des Mesodcruis bei der Paludina vivipara. Morphol.

Jahrb. Bd. XXII. H l. S. 118—118. Mit 1 Taf.

— 27) Derselbe, Bemerkungen sur Embiyolodpe der
Gastropoden. IL BioL CentralbL Bd. XIV. No. 14
& 491—4M. Mit 9 Fig. — 88} Derselbe, Zw Mor-

phologie und Embryologie eines Tardigradeii. (Maero-
lii>>tu> m.vronyü). Biol. «"intralbl. Bd. XIV. .Vn. It;.

.'iS2— 5S.*). — 29) Fau-.set, V., LCber den sog.

.weissen Körper" sowie über die embryouab- Entwioke-
luQg d<;ssol!ieii, der Cerebralgangiien und des Knorpeh
bei Cephalnpodeo. Mto. de Taoad^m. imper. des se.

dr .^v P. i. rsbourg. Ser. 7. T. XLI. N'o 41. 1893.

4. 27 pp. 'iS \\\. — 3üj Dersi- Ihr-, D.isselbc. .Ausz. v.

K. Korselu l- Zool. Ceiitt.ill ] .I.ihrg. I. No. 14.

5. 569—572. — 31) Grassi, B. c 6. Oalandruccio,
Inlomo allo sviluppo dei Murenoidi. Tersa e quarta
nota prelimin. P.nll. mens. dell. accad. Oioenia di se.

nat. 1893, F. 24 25. p. 2 -.5, 26. — 32) Die-
selliLii, ."^ulki sviluppo dei Murenoidi. i/uinta nota pre-

liminare. B. d. sedute dcll. Accad. tiioenia di sc.

nat in Catanüa. N. S. F. XXXVII. p. SSM. — 88)
Groom, Tb. T.. On the early development of Cirri-

pedia. Ausz. v. R. S. Bergh. Zool. CentralbL Jahrg. I.

X.. 21. 23. S34 83f. 34) Gruvel, A., Sur le

dl velwppeiin nt du rein et de la cavite g.'n^rale chez

les Cirripedcs. Compt. rend. de Tae. des sc. de Paris.

T. CXIX. No. 26. p. 1228 -1280. — 35) Uaecker, V.,

SpStere Rntwiekelung der Polynoelan'e. Zool. Jabresb.
\lith f .\nat. Hd.VIII. H. 2 245 2S9. Mit 4 Taf. —

lli s.sc, Ii-, Die (ii-sclih i'lits.irg.ine von I.umbrieulus

variegatus Grube. Zeit.sehr. f. Zool. Bd. LVIII. II. 3.

S. 855—363. Mit 1 Taf. — 37) Beider, K., Ueber
die Bedeutung der FoUikelsellen in der Embryonalent-
wiekeluiig iler Salp'-n. .""'ilzber. d. Gesellseh. naturf.

Freunde zu Berlin. Jahrg. 1893. No. 9. 232—242.
— 38) Ileymoiis, 1!., l eber dif Bildung der KeimMüttt^r

bei den Inseeten. .Sitzber. d. Königl. Preuss. Acad. d.

Wissensch. 23. — .S9) Derselbe, üeber die Ent-
stehung der Geschlechtssellen bei den Inseeten. Sitzber.

d. Gesellseh. naturf Freunde zu Berlin. Jahrg. 1893.

N. 10. S. 2r.;! 2i:;t 40 ^ Ders. n,.', U,.b.Tsieht

über die mnieren Forschungm auf dem Guiiiele der In-

sectenembryologie. Zoo!. Centralbl. Jahrg. I. No. 2.

ä. 41—50. — 41) Derselbe, Uebersicht über die

neueren Ergebnisse auf dem Oebiete der Insectenem-

brvologic. iSehluss.) Zool. ("entralbl. Jahrg. I. No.

3.'S. 81—92. — 42) Hiek-on, S. J., Thc e.irly stag.s

in the development of Dis;i< lu>pura vioiacea i tc. Auszug

a. A. Brauer. Zool. Ccutralblatt Jahrg. I. No. 12.

S. 467. — 48) Hjort, J., Beitrag sur Keimblitter-

theorif und Entwickelungsmecbanik der Aseidit-nknoa-

pung. Anat. Anzeig. Bd. X. No. 7. S. 215—229.
-- 44) Hubbard. J. W., Thc Volk Nuel.Mis in ( yn-

catogaster aggregatus Gibbons. Proc. of tbe Amer.
philos. Soc. Philadelphia. Vol. XXXlü. No. 144. p.

74— 84. — 4f)) II yd«-, Ida H., Entwickelungsgeschiehte

einiger Scvphomedusm. Zeit^ehr. f. Zool. Bd. LVIII.

II. 4. S. 581—565. Mit 6 Taf. ui,-l 4 Fig. i. Text.

— 4<>} Jaworowsky, Dt \< lopni« tit of Pulmonary
Sacs in Archnids. .Vbstr. u. Journ. Uie Roy micr.

Soc. of London. P. 5. p. 561—562. - 47) Kessler,
H. F., Einige Beobachtungen aus der Bntwiekelnngs*

gesebieht'' von l's\II;\ fnii'ii.i L Fsrheu-Blattfloh. Ber.

d. Ver. f. Naturkunde zu Kassel 1892,94. S, 2fi 28.

— 48) Derselbe, Bruchstückf aus der Fntwieklungs-

gesebiebte von Tiypeta cardui L. Distel-Bohrfliege. Ber.

des Ver. fOr Naturkunde tu Kassel. 1899/94. 8. S8
bis 30. — 49) Derselbe, Die Entwiekelungs- md Le-
bensgesehiebte des Pemphigus lonicer.-ie Hartig, Aphis
xvlostei de Geer. »leissblatt-Wolllaus. Ber. d. Ver. für

Naturkunde zu Kassel. 1892/94. S. 80—34. — 50)

Kisbinouye, K., Note on the Development of a Holn
thvrian Spicelle. Znol. Anzeig. Jahrg. XVII. No. 445.

S.' 146— 147. — 51 1 Derselbe, Note on thc Eyes of

lardium mutieum Ib>eve. Journ. »f tli«" C II, of Sc.

Tokyo. Vol. VI. P. 4. p. 279-285. Wiih 1 pl.

52) Derselbe, Note of tbe Coelomie Caviiy «d tin-

Spider. Journ. of tbe ColL of Sc. Tokvo. VoL VI.

P. 4. p. 287-294. — 58) Kleinenberg, N., Sur le

d^el<q^ment du aystene nenreuz piripherique ches
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ies lIo11iHC{ue8. Congrcs iiitern.-it. Areh. ital. de biol.

T.XXII. F. 1. p. XXIV—XXXV. — 54: Derselbe, Sullo

sviluppo dcl liistema nervoso perifcrico nei Molluscbi.

Auszug V. E. Korschclt. /.vol. Ci ntralM. .lalirg. 1.

No. 12. S. 483. - 55) Knch, (i. \ , Die uiij^rschlncbt-

liche Vermehrung von >fadr>'pora. Vt rhandlg. d. natur-

hi.st. Gesellsch. Nürnberg. & 1—18. AlUZUg. Zool.

Centralbl. Jahrg. I. No. 8. S. 101—102. — 56)

Kofois. C. A., On .some Laws <if <'l' ivnj^e in I.imax.

Vroc. oi the Anierc. .Vcad. Vol. p. 180—203.
With 2 pls. — 57) Derselbe, Ou sotnt' Laws i'f

Clcavace in Limax. Ausz. £. Korschclt. Zool. Ceu-

tnlbl. Jahrg. I. No. 18. S. 584—586. — 58)

Rorottieff. A., Tunicatenstudien. Mittheilji. d. Zool.

Stat. zu Neapel. Bd. XI. H. 3. S. 325 -.".«w. Mit 3

Taf. und !• Zinci'grav. — 51») Derselbe, Knibryonalc

Eotviclcclung T<>n Salpa demucratica. Biol. Central I>1.

Bd. XIV. No. >3. S. 841—846. Mit 6 Abb. — 60)

Derselbe , Die Entwiekelung des Mitteidannes bei den
Atlhropoden. Uiolog. ('<n(rrill)l. Bd. XIV. No. 12.

4;'.3--434. — t;i,: Kulayin, N. M . /ur Ei.lwu-ke-

luMjrsgcscliicbtc der par.isiijsi hi vi Hynifnoiiti reu. 'l'agebl.

der /,o«i!. Abth. der (ic- IKrli. d, r Fn unde der Naturw.

zu Hoskau. Protocolle. T. IL Ho. 1—2. p. 35. (Rus-

sisch.) — 62) Knnekel dHIereulais, J., Obserrations

sur rb\ permt'laniorpbo^e ou hypnodie elu-z los Cantha-

ridietis. — La phasc dilc de pseudo-cbry>.alide eonsi-

deree coiiune jihi uoinrtie d"enev.slcment. Coinpt. rend.

Ac. Sc. T. CXVIU. Ho. 7.
" p. 860-868. — Rcv.

.Scient. (4). T. 1. No. 8. p. 249. — 68) Laeaze-
Duihiers. II. de. Sur les organes de la reproduetion

de rAnevlu-s fliiviatilis. Conipt. rend. .\e. .^e. l'ari.s.

T. CWlil. No. 11. p. 5H0— 5r.G. — r.4) Lendcn-
feld, 1{. V.. Entwickelung und Nahrungsaufnahme der

UscarcUa. Kritische Bemerkungen. Zool. Anzeiger.

Jahrgang XVIII. No. 466. S. 17-19. — 65) List,

Th., Beiträge zur Enti»ickeluups<;iM {iichtc der Nema-
toden. Inaug.-Diss. S. Jena, .'i'i .'-s. <'>•;! Luiids-
berg, ]{., On the piislimbnonal <lrMb>pnieut of the

Daphnids. Bihang. k. Sven«». Vet. Aead. Holgr. Afd.

IV. Bd, XX. Ho. >. 19 pp. — 67) Maas, C Die
Bmbryonalentwfekeimi^' und MdanorptaoM der Coraa-

cuspongien. Zool. .lahrbiich. Abth. f. Anat. Bd. VII.

H. 2. S. 331- 448. Mit 5 Taf. - 68; Derselbe,
Präparate aus der Entwickelung des Hummers. (Ner-

veDayatem.) Verhandig. der Deutsch. Zool. Gesellsch.

zu München. S. 95. — 69) Marebal, P., Stadien
über die Fortpflanzuug der Wfspcn. Naturw. Rund-
schau. Bd. I.\. No. 0. .S. 117. Auszug. 70) -Mead,

A. D., I'reliiiiiriary Aecount the Cell Liiicage of

Ampbitritü and other Annelid.s. .lourn. of Morphol. Vol.

IX. No. 8. p. 464-478. With 8 ligs. — 71) Hor-
te nsen, Th., Zur Anatomie und Entwickelung von
Cucumaria glaciali.s (Ljungman). Zcitschr. für Zool.

Bd. LVII. H. 4. 704 732. Mit 2 Taf. 72

Murbach, 1... Beitr.-ige zur K- nntniss der Anatomi'- und
Entvickelung der Ncss< lorgaue der Hydroiden. Areh.

f. Naturnsscb. Jahrg. LX. Bd. L H. 8. S. 217—254.
Mit 1 Taf. — 78) Nusbaum, E., Einige Bemer-
kungen über die Evlr^initätenanlagen bci Isopodeo-
einbryonen. Bio!. Centralbl. Bd. XIV. No. 21. — 74)
Fackard, A. S., Further .Studios on the Brain of Li-

mulus polyphanus with Notes on ita Embzyologjr. Mem.
Nation. Acad. of Sc. Vol. VL Washington. 1888. p.

287—881. With 8C pls. 75) Patten, W.. .Vrtifieial

Modification of the Segmentation and Blastuderm of

Limulus Poivphemus. Zool. Anzeig. Jahrgang \ \ il.

No. 441. S' 72—78. — 76) Derselbe, Artilieial

Modifieation in the Segmentation and Blastoderm of

Lijuulus Pulvpbeinus. Auszug v. R. S. Bergh. Zool.

Centralbl. .lahrg. 1. No. ir,. p. 637. — 77) Pev-
totir AU. R. A., Recherehe^ snr l'anatomie fi dr-

veloppenient de l'armurc genitale femelle des Inseetcs

Lepidopteres. Con>pt. rend. Ac. .Sc. T. CXVIU. No.

7. p. 858 -860. Revue Scientif. (4.) T. I. No. 8.

p. 249. -- 78) Dersciht, Rccliercbes «ur ranat.<ini<-

i't le di-veloppcment de Paraure genitale raäle des L< -

jiidopt. res. Comptcs rend. Ac. .Sc. Paris. T. C.XVIII.

.No. lU. p. 54l' .'iC; -d i'ier.sig. R., Beitnige

zur Syslfinatik- und Eulwiekciungsgesehiebte der ifüss-

wa.ssermilbcn. Zool. .\nzeig. Jahrg. XVIII. No. 466.

5. 19—35. Mit 9 Fig. — 81) Pizon, A., Evolution
des ^l^ents aexuels ebes les .\8cidies compos^.
Conipt. rend. de i'acad, des Se. de Paris T. C.XI.X.

No. 14. p. 5(59 572. — 82; Rouie. 1... Etndes sur
le d> veloppenient des Crusiae- s. .\nnat. des seiciic.

natur. Zool. Ann^e LXLX. Sir. 7. T. XVUL No.
1—8. p. 1—160. 10 pl. — SS) Rhumbler, L., Die
Perforation der Einbryonalkammcr von Peneroplis per-
tuMis Forskai. Zool. Auz. Jalirg. .XVII. No 457.

:!4-J. Mit -2 Abb. — S4i .><al. iisky, W., Bei-

trüge zur Entwiekclungsgeschichte der Synaseidien. 1.

Ucbcr die Eiitwickelang von Diplosoma I.i.sberi. Mit-
tbeilg. d. Zool. .'^'tat. zu Neapel. Bd. VI. H. 3. p.

868—470. — 85) Sehaudinn, F., Untereuehungen au
Foraininifen n. Inaug.-Diss. 8. Bfrlin. .'jt! Ss. SCl

Derselbe, Dii' Fortpflanzung der Foraminifen-ii und
eine .\rt der Kernvermehrung. Biol. Centralbl. -XIC.

No. 4. 161—166. Mit 8 Fig. — 87) Derselbe«
Die systematische Stellung und Portpflanzung von
Hyalopiis Ii. fGrriuii Pnjardiiii M. .""rhuitze). Silzl>r.

d. (iesi.Useh. naturfor- l!.ml. r Fn iitide in B«'rlin. Berlin.

No. 1. .S. 14 22. — » Sehinidt, J. G., Die Eot-
wickeluugsgeschicbte uud der aDatomiäcbe Bau der
Taenia anatina Krabbe. Areh. f. Natnrgeseh. Jahrg.
LX. IM I H '.>. S c,.^ Iii?. - 8'J) Derselbe.
Die Furehuiig und Ri'iinhl ai it-rbildiiiig der ."^fvlutnmat'»-

phoren. Zool. .lahrb. Ahlh. f. Anat. Bd Vll. H. 4.

6. 688—717. Mit 1 Taf. uud 1 Textlig. — Ab.sir. iu

Joum. of the Roy. Micr. See. of London, p. 668. —
90) Seeliger, 0., Ueber das Verhalten der Keim-
blätter bei der Knoüpung der Coelenteraten. Zeitschr.

fiir Zool. Bd. LVIII. ü. 1. S. 152 188. — 91)
.Simmuns, Ü. L., Developement of the Lungs of Spi-

ders. Americ. Journ. of Vol. XLVIll. p. 119— 123. With
1 pl. med. Taft« College Ütudies. No. II. p. 49—68.—
92) Derselbe, Derelopment ofLungs of Spiders. Joum.
of the Roy. Mier. See. London. P. 6. p. 676 (Abstract).
— ;>3) Derselbe, Dasselbe. Ann. of Nat. Bist. Vol.
XIV. p. 210-221. With 1 pL — 94) Sousino, P.,

Sviluppo, eiclo vitale e ospite iniermedio della Bilharzta
haematobia. Atti See. Tose. sc. Nafc Vol. IX. p. 9—10.
- f.')') Supino, F.. Embriologia degli .Aeari. dabin.

Ist. di Zool. id .\iiatom. conipar. drlla H. l'niv. di

Padova. Atti s m-. veiU'to-trent;ti. -i . tiatur. di Pado\a.

Ser. 2. VoL II. F. 1. p. 242-2Gi. — %) Todaro, F.,

Sulla segmentazione e formazione dei foglietti nella

Seps ehaicides. Sunto. Monit. zool. Ital. Ann. V. No. 4.

p. 75—76. — 97) Tutt, J. W., Embryonic Detelopment
of Tortrix ferrugana. Entom. Record. Vi>l. CCXV.
und Ann. Natur. Vol. XXVIII. Novbr. p. 961 -'Jr,2

; Abstract). — US) Verhoeff, C, Ein neues En twicke-
lungastadtum bei Polydeamus. Zool. Anzeig. Jahrg.
XVII. No. 461. S. 4W—410. — 99) Voigt. Die un-
ge.sehleelitliehe Fortpflanzung der Turbellarien (Zu-

sammenfassender Bericht). Hiol. Centralbl. Bd. XIV.
No. 28. S. 745-751. - 100) Derselbe, Dasselbe
(Schluss). Ebend. No. 21. S. 771—777. — 101)W»gner,
J., Zur Entwicketungsgesehichte der Sehizopoden. Ueber
Bildung de.s Mitteldarmepithels und die Entstehung
der Sexualzellen bei Neoniysis vulgari.s Thomps. Vorl.

.Mit(h. Aus dem zool. Laborat. der 1\. Univ. zu .'st. 1'- ters-

burg. Zool. Anz. Jabrg. XVU. No. 463. S. 437—440. —
102) Derselbe, Die Embiyonalentwiekelong von Ixodes

calcaratus Bir. Travaus cx^cut. au laborat. de cahin.

Zool. de l'üniv. de .St. Petersbourg. No. 5. (Russisch,

>pee. Theil mit di-utsr!]iiii liesume.) — 10;i) Der-
selbe, Einigi- B'drai htungen über die Bildung der
Keimblätter, di r D ttcrzcUen und der EmbrAoual-
hüllen bei Arthropoden. Biol. Centralblatt Band
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\fV. \o. 10. S. 3fil-,»74. - 104) Wastnaiii),
E, Zur l.ebriis uud KiitwickelutigsgcschichtR von

At«mules pubicollis mit einem Nachtrag über Ato-

nales emarginatm Deutsch. Kntomol. /eitschrift.

2. U. 1. S. 281—288. — 105) Wilson. H. V., Ob-
servations on Ihe Gemmule .md Egg üevelopemeiit of

Marine Spt ti^j'-s. .lourn. of Morpholog. Vol. IX. No.

A. p. 227 -4ot;. WiLh 12 pls. — lü«) Derselbe,
Development of Sponges. Americ. Natural. Vol. XXIX.
D. «4—65. (Abatimct) — 107) Whitmao , C. 0., A
Sketch of tbfl Straetuie sod I>ev«fopm«nt of the Eye

ClcpsiiH^. y.' ol. Jahrbücher. Abthcil. für .\nat und
üntogenie. Bd. VI. H. 4. iS, 616—G25. Mit 5 Fig.

TL ieMeaieiiMre, Pkyltgeietlselim.

1) Areling, E., Die D;irwin"srlii- Theorie 2. Aufl.

8. Stuttgart. 272 pp. Bildnis«* und 14 Fig. - - 2;

Bailey, L. U., Neo-Lamarckism and Neo-Darwinism.
Estraet from aa Address t. befor» the Fhil. Club of

Comell Tnir. Anuric Natur. Vol. XXVIII. No. 332.

p. CGI - 678. — 8) Derselbe, Neo-Lamarckism
and Neo-Darwinism. Americ. Natur. Vol. XXVII 1.

p. 661—678. — 4) Beacock. D. V.. Ikredity and
Enrironnement begianing with tht; primordial C«-]|.

Dominion duct. of Toronto. Vol. VI. p. 199—211. —
5) Bebla, R., Die Abstammungslehre und die Errich-

tung eines Institutes für Transformismus. Ein neuer

experimenteller phvloteneti.solur Forsehungsweg. Kiel

uod Leipzig. 8. 181U. i;iJ >s. C; Below, E., Arten-

bildmig durcb Zooenwecbsel, ein Gesetz der äquatori-

alen Selbatregalimiig der Organismen, binsfebtlieh

AccIimatiflatiOD sowie Yeriinderunp und Neubildung von

Arten. Frankfurt a. M. 24 ;Ss. - 7) Bernard, H. ¥.,

Ilas tbe Casc for Dircct Organic Adaptation been fuliv

suted ? Naturc. Vol. L. N«. 1801. p. 546—547.
8) Browne, L., The Position of ihe Tlieorjr of Bvohi-

tion. I.ai.ret. V. II. No. 17 (.*$713). p. !)!)7—999. —
9; CIciand, .1., „.Aeriuircd Cliaraelitrs"'. Nature. Vol.

LI. No. 1317. 2!t4. lO; Cunningham, J. T.,

.Acquired Charactcrs". Nature. Vol. LI. No. 1817.

p. 298—394. — 11) Cunningham, J. D., Tbe Logic of

Weiamannism. Nature. Vol. L. No. 1.300. p. 523-524.
— 12) Dcanc, T., An interesting Casc of Atavism
involving three Henerations. Pacific med. j i iru. ."^an

Francisco. Vol. X.XVII. p. 4 -6. — 13) Deiamarc, P.,

Polydact^rlie heredit.iirc. Bulletin de la Soci6tc des

sciences naturelles de Nimes. 1898. No. 18. p. 460
bis 461. — 14) Dennert, R., Der Darwinismus und sein

Einfluss auf die heutige Vnlk-lMW'L'uii^. Mit einem

Anhang über Dodel-Port's Kampfcswei.se. Berlin. Deutsche

Lehrerseitg. 8. 64 .Ss.— 15) Dunlop, J.C., ThreePatients

»bowiog how strong tbe Horedity of Deformi^ maj be
(Deformify of Fingers). Transaet. Med. ebirorg. Soo.

Edinburgh. N. S. Vol. XIII. 1893 !)4. K.) Emery,
C, Gedanken zur Descendenz- und Vprerbungstheorie.

VL H. Fabre's Beobachtung über die Entstehung der

butincte. VII. Zur Entstehung und Bedeutung der

Knospung bei Metasoea. BioL (^ntralbl. Bd. XIV. No.
2'» 721 -727. — 17) Krv, E., What arc acquired

'.har.i. ters? Nature. Vol. LI. No. 1.305. p. 811. —
Derselbe, Das.selbe. Ibid. p. 8-11. — 19)

'irecnlcy, T. B., Tbe Evolution and Dcsccnt of .Man.

The Americ. Pract. and News. Louisvillc. Vol. XVII.

p 2S'j, 333, 380, 424. — 20) Haaeke, W., Schöpfung
und Wesen der Ürganismenforraen. Eine historisch-

knti*""he .Studie übiT alte und neue Entwickelungslehren.

N.iturwi'^en.sch. Woehensrhr. Bd. IX. No. 32. .S. 385
S ^ 392. No. 33. S. 3ii7-404. No. U. S. 409 -416.

Xo. So. S. 423-428. No. 86. S. 488—441. No. 87.

S. 449—452. — 21) Derselbe. UcImt Wesen, Ursaeben
und V- rerbung von Albinisrn h und SrliLckuiig und über

deren Bedeutung für vercrbun^theoretiäcbe und ent-

vickelungitmechaniaebe Fragen. Biol. CentralbL Bd. XV.

No. 2. S. 44—78. - 22) Der.se Ib. . I>ie Ven-rbung
iTwrirheii" r Ki>;'Misrhaft--n. Biol. Centralhl. Hd. XIV.
No. 14. .s. 513-Ö2Ö. — 28) Derselbe, Dasselbe.

(Scbluss.) Ebend. No. 15. S. 529-.543. - 24) Der-
selbe, Die stammesgeschichtliche Vencbiebuag der
Lüngenverbältnisse von Arm und Bein beim Menschen.
Biol. Centralbl. Bd. XIV. No. 16. S. :,sr>—593. —
25) Haeckel, E., Systematisehc Pliylugciiie. Entwurf
eines natürlichen System^ de.s Organismen auf ürund

- ihrer StamBMMBschiohte. 1 XheiL &ratem. Pbyiog.

d. Protist u. Plansen. 8. Berlin. 400». — 26) Der-
Silbe. Zur Phylogenie der autndiseh'ii Fauna.
Systematisehe Einleitung zu R, Semon's 1 1 r.x hungs-

reisen. Semon, R., Forschungsreisen in .\ustralien.

4). I—XXIV. - 27) Hajrcraft, J. B., Tbc Milroy
Leetures on Darwinism and Race Progress. Lect T. The
Biological Standpoint. Lect. II. Disease and natu-

ral seleetion. Lect. III. Crime and lncapacit\.

Laiicet. Febr. 17. p. 383 - 387. With 2 ligs. Febr. 25.

£.
453—457. March 3. p. 520—523. i>. auch:

ritldi medical joum. — 28) Derselbe, Darwioisme
OD Raceforbedring. Oversat af P. C. L. l'the. 8.

KjJ^bohavn. 80 pp. — 29) Henslow, G., The Urigiu
if Speeles without the .\id of natural Seleetion. A
Reply. Natur. Se. Vol. V. p. 257 — 264. —
29a) I. iiikt >ter, F. Hav. Acquired characters. Na-
ture. Vol. LI. No. 1309. p. 102—103. — 80)
Derselbe, The Terra: Acquired Characters. Na-
tun. Vol. II. No. 1315. p. 245— 246. Ml)

Mann, II., Heredity and its Bearings on the I'Ikn.i-

mcna of Atavism. Proe. Roy. S i\ of Phvs. u. Edinb.

VoL XU. P. l. 1892/1898. p. 125—i47. — 32)
Harshall, C. F., Leetures on tiie Darwinfan ThcorA-.

8. London. With 37 illustr. 3:i Mit.- hell, P.

Chaimcrs. The Spencer— Weidmann Controversy.

Nature. Vnl. LI. No. 1208. p. 373- 374. ~ 84)
Murricb, J. P., The Phenomena of Fertilisation aod
fbeir Bearing on Heradity^. Thmsaei Ohio Med. Sodet
Toledo. Vol. XLI.V. p. 820-331. - 35) Orck-
hansky, ,1., Recherches sur l'origine de.s scxes et

I herediti'. Arch. di psieh. ed sc. penal. ed antrop.

crimin. Vol. XV. F. 4-5. *

p. 445-451. — 36)
Ornstein, B., Noch einmal über die Vererbungafrage

individuell erworbener Eigensehafti n. Corres-pondenzbl.

d. deutsch. Ges. f. Anlhmp. i te. .1. XXV. No. 7.

S. 19 - :'.7) Orr. H. B.. A Theory -d Development
and Ib redity. Naliirr. Vol. L. No. 1297. p. 445—447.
— 38; t»sborn, II. F., Alte und neue Probleme der
Phylogenese. Eigeb. der Anatomie und Entwickelungs-
geschichte. Bd. III. p. 584—624. — 59) Derselbe,
Pre.sent Problems in Evolution aiid Ibredüv. 8.

Washington. 64 pp. 40) Derselbe, Frum the

Greeks to Darwin, an Outline of the Development of

the Evolution Idea. Vol. 1. 8. London. 9 pp. —
41) Paekard, A. S., On the Tnherttanee of acquired
Characters in Animals with a com] I 't.- metamiirphosis.

Proc. of the .Amer. .\ead. of Arls an ! ."-e. p. 3;!1—370.
— 42) Parhyn. E. A., Darwin, bis W^ rk and lofluencc.

a Lecturc delivered in the Hall of CbrisVs College,

Cambridge. 8. London. 40 pp. — 43) Pearson, K.,

Contributions to the Mathematical Theorv of Evolution.

Proc. Roy. Soc. London. Vol. LIV. N.'. .828.

p. 329— :Ui3. 44) Perrier, E.. L.imarek et le

transformismc actuel. Centenaire de la fondat. du
Mus. d'histoire naturelle (de Paiis). — 45) Pfeffer,
G., Die Entwickelung. Eine naturwissenschaftliche Be-
trachtung. 8. Berlin. 189.5. — 46) Derselbe. Die

Umwandlung der .\rt<ii, <'m Vor>;aijg lunctii-mllrf

Selb.stgestaUung. Nach Viirlr.agen, geh. im Naturwiss.

Verein am 15. Hin 1893. 29. und 31. Jan. Ver-

bandig. dea Naturw. Vereines zu Hamburg. Dritte Folg«.

No. 1. S. 44-—88.— 47) Derselbe, Die inneren Fehler

der Weismann'snh'^n Keiiiipla.>>niatlii i.ri--. V.irtrag n^ lialt.

am 25. Mürz 1892. Vcrbaudl. des uaturwiss. Vcreiucs zu

Hambuis-DiitteFolge. No.l. S.88—108.— 48) Poulton,

Google
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B. B.. „ Acquired charactors". Nsiturc. Vol. LI.

Xo. 1307. p. .'14 ö:,, 49) Sa lishiiry. Evolution,

a Retrospci t. Th'^ n \iM-'l Aildn ss ilelivured before Xhv

Brit. Assoc, für tl.e A<lv,incein. <>f Sc. 8. Oxfonl. 5S |>[i.

50,1 Sedgwick, A., Un the Law of Development
common ly knovo an von H.ier's Law: and on the
Significance of Ancestral Rudiments in £mbryonic
Development. Quart, journ. of micr. sp. Vol. XXXVI.
P. 1. p. H.")— 52. — 51) Servier, I,a \ie it disparition

des cspeces animalos et vcgctales. JKevue seien tif.

F. l. No. 7. p. SOS—SOB. — 53) Spencer, Ii.,

Weiamannism onoe more. Itepr. Contcmporary Review
with a Postscript 8. London. 24 pp. — 58) Der*
selbe, Die UnsoUngUoiikeit der «Datürliebea Ziutht-

wahl". Naelimbria. Biol. Centralbl. Bd. XIV. No. 6.

S. -280 240. 54) Tbormann. P.. Uebcr Ver-
crbini«: von Missbildun(?en. 8. Kiel. 1893. 18 S».

Ill ing, nis- - 5.')} Wallaee, .\. K., l'anmixia and
Natural Selection. Nature. Vol. L. No. 1887.

p. 196 — 197. - 56) Weisniann, A., Aeusscre Bin«
flQsse als Entwirkelungsreize. 8. ,)ena. 80 Ss. —
57) Witthaus, C. Die Vererbung erworbener Eijfpn-

schafteii und 'ii r Kinfluss Her Ciiltur auf das nien.Nrh-

lirlip itebi.ss. Verhandig. der deutschen odoutol.
(i s llsrh. Bd. VI. H. 12. S. 26—68. — 58) Wolff,
G., Bemerkai^en xam Darwinismus mit einem eiperi-

mentellen Beitrag nir Pbrsiolosie der Entwiekelung.

Bio). Centnlbl. Bd. XIV. No. 17. S. €09—620.

Physiologische Chemie
bearbeitet von

Prof. Dr. £. SALKOWSKl und Prof. Dr. J. MÜNK in Berlin.

k MrUMcr. AII|wmImi.

1) Bunge, Q., Lehrb. d. physiol. u. pathol. Chemie.
8. Aufl. Leipzig. — 2) Uallibarton, W. D., Grund-
zuge der ehem. Phy.siol. Deutsch von Kaiser. Mit H
Hulzsrhn. HridrUicrg. - 3) Tis. Ii er. E., Die Cliemie

der Kohlehydrate und ihre Bedeutung für die J'hysio-

logie. Rede. Berlin. — 4) (in hant, N., Sur Temploi
de grisoumi-tn- dans les recberches i^siolosiqaes.
Areh. de ph vsi ,i p. 588. (Coquttlon bat ein Instra*

ment angegeben, d,i> ' |,„,
-'

'4,,,, Vol. KohlenwasserstofT

in der (irubenluft, sog. sehlaRrndc Wetter od. grisou

[daher der Name] zu erk. nn' ti gestattet. Verf. hat

den Apparat für physiologische Zwecke modifieirt, a. A.
saeh lum Naebweis des Koblenoirds in der Luft und im
Blut, zur Restimrnung der Rlutmfnge nach Gn'hnnt 11.

Quinquaud mittels Einatlinicns einer gewis.sen .Menge

Wasserstoff u. s. f. Ref.). — 4a'; Laulani-', ,"^iir un
eudiometxc double ä phosphore. .'\rcb. de phy.siol.

S. 787. (Das dem auch bei uns zur Sauerstoffbestim-

mung üblichen io mancher Hinsicht ähnliche Eudio*
meter ist ohne die Abbildung des Orig. nicht wieder-

zugeben. Ref.) .'ij IImiijm Seyler, F.. Weitere
Versuche über DilVusiun vi>n (iasen in Wa.sser. Zeit-

schrift f. phy.siol, Chem. .\1.\. S. 411. — 6) Cohn

-

stein, W., Zar Lehre von der Traossudatioo. du Bois-

BernMWd*« Arch. S. 179. Vir«bow*s Arcb. Bd. 189.

S. 514. — 7) Heidenhain. H., Bemerkungen zu dem
Aufsafo von W. Cohnstein. fllügers Arch. Bd. 56.

.S. 632. — 8) Cohnstein. W., Weitere Beitrüge zur

Lehre von der lYanssudatioa und zur Theorie der
Lympbbildmig. Ebendas. Bd. 59. S. 850. — 9)
Pavy. F., Die Physiologie der Kohlenhydrate. Ihre

Verwendung als Nahrungsmittel und ihr Vvrhaltniss

zum Diabetes. Deutsche Au^v:abe von K. Orube.
Leipzig. 257 Ss. — 10) Noel l'aton , D., The physioi. of

carbohydrates, oor pnsent knowledge of their relations

to the aaimal economy. Edinborgb med. Journ. p. 481.

(Qiebt eine treffende Kritik der einseitigen Anseh.ku-

angen des Pavy'schen Werkes [s. No. 9]; seine .\us-

fQuiingen entsprechen dem zeitigen Stande unseres

Wissens. Ref.). — 11) Orlow, W. N., Einige Ver-
suche über die Resorption in der Bauchhöhle. Pflüger^s

Arch. Bd. 59. S. 170.

Hoppe*8«yler (5) hatte in seinen früheren

Diffusions versuchen im Verein niitDunean ge-

funden, dass die atmosphärische Luft, an der freieu

Oberfläche mit einer sonst abgeschlossenen WassennasM

in BerBbnng gebracht, so langsam in das ruhende

Wasser hineindiffundirt. d.-iss nach 14 Tagen eine knapp

1 m hohe Wa^scrma^e von 6 cm Durchmesser in ihren

unteren Sehidkten kaum nur Hüfte mit Sauerstoff und
Stickstoff gestUigt war. Da nun bei der Aufnahme

der (lasc .m der Oberflüche die sich bildende gasreichere

Schicht ein höheres spez. Gewicht erlangt und sich so-

mit abwärts senken kann, bleibt es üragUeb, ob nicht

vielmehr letzterem Um.stande das Hineingelangen der

Gase in die Tiefe znzuselireiben sei. Um die.sc Möglich-

keit auszuschliessen, wurde das W'asser zuvor entweder

mit OOi oder mit 0 oder mit N TollsOndig gesättigt

und dann an der oberen Fläche 14-~20 Tage lang mit

Luft in Bcriihning gelassen. Auch hier zeigte sich sehr

deutlich das langsame Vordringen des atmosphärischen

0 vnd N in die Tiefe ; so fanden sieh hti einem tttvor

mit N gesättigten W.nsser nach 20t.ngiger Diffusion in

der untersten Schicht nur 0,26, darüber 0,27, noch

höher 0,8 Yolumproeente SanentolT, in dem sam mit

0 gesättigten Waaser nach 17tSgiger Diffusion a» unterst

0,07, darüber 0,09, xu oberst 0,2 Volumpoeente N.
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Bri »1er .lusüerordciitlicli laii{{!s.iiiu'u Eiiiwanderuug vou

OaithdlclMD in du Waas« vOrdon in d«r Tiefe der

S«t:D lind Meere Organismen kaum cxistiron können,

wenn die Diffusion dos Sauerstoffs in ruhondrr Fliissig-

lieit allein das Gas ihnen zuführen sollte. Die Bewegungen

des ReapintioiM- und Clientatieraapparales dienen in

*;rk'> iui''t> r Weise der gleichmässigen und reichlichen

Zufuhr des unentbehrlichen Gates aus dem umgebenden

Waaser.

Da in ThierkSrper die Filtration aus den
'"api Haren in die mit l''lü<-sif:keit iTfüIiten Gevri'1»-

»palten oder Lympbniume erfolgl, deren Inhalt unter

relatir bdier ^ummg stellt, so bat Cobnstein (6)

enTgegeu den bisherigen Yflrswdwtt, in denen die filtri-

rttide Membran nach aussen von einen Luftraum um
geben war, so dass die Filtration gegen Luft erfolgte,

LSrangen krjrstalloider Sabstanzen (Kodisak, Glanber^

•all, Salmiak in wechselnder Gmcenlration) oder col-

Icider Substanzen (Eiweiss. Pferdeblutücrum) unter con-

staotem Druck durch Stücke von Harnleitern oder

Venen (vom Pferde) strSmen lassen, 'welelie sieh in

' inem mit I-'liii.sigkcit OiVas-ser oder Salzlösung) erlullten

An-^etiri'hr l'elindcn. des-^en Druck beliebif^ variirl

Werden kann. Der wirksame Filtratiousdruck ist die

Diffmnt twisehen Innen- und Anssendmek (im Thier-

körper entsprechend zwischen intra- und eitracapillärem

Druck). Zu der Filtration kommt unter diesen Ver-

hältnissen Als zweiter Vorgang die Difluäiün zwischen

filtrirender und Anaaenllilairii^eit Mnsu. Werden oi7stal-

k>ide Substanzen gegen Wasser transsudirt, so steigt,

je bSber der Aussendruck wird, desto höher die Con-

rentration der Icrj-stalloiden Substanz, wenn die nach

Aussen transportirte Meng» dar totiteren nur auf den

Zuwachs der Aussenflüssi^^kcit an Wasser. da.s .Trans-

sudat* berechnet wird, über die der filtrirenden Innen-

)s^igkeit, und zwar um das 8—Sfiudie» in einem Yer-

ji'L sogar um das 18 fache (die NaCI-Concentration

1' s .Transsudates"' wird liier zu 144 prt. ben-ehti'-t .

Bei Filtration von Eiwcisslusuugcu gegen Wa^^ser oder

XocbsalslösiTOf wird das nTranssudat" auch ooneentrirter,

doeb ist die herechoete roncentrationsunabuM, ver>

fliehen mit den krystalloiden Substanzen, wesentlich

geringer, etwa um die Hälfte grösser; in mehreren Ver-

saetien wird sogar die bmchnete Coneentrationasunabme

im Eiweissgehalt des Transsudates vermisst. Daraus

.vhliesst Verf . dass di'-se Coiieentrat;i>nsziin.ihnie auch

bei der Bildung der Lymphe im Körper zutreffen wird,

and somit der ein« Orund fertfiUlt, der Heidenbain
zur Autstelhin^' der .vitali-n'* Theorie der Lymphbil-

dung veranlasst hat: die unmilgliche (irössf der Lymph-

bildung, zu der man bei der Uebersohlagsrechuung des

Organbedarfes gelangt, wenn man die in die I^rntph«

".mssxidirten Stoffe v'<n der gloiebtn Concsotratioa, wie

»II Blutpl.istiia, aiiiiinimt.

Deiu gegenüber hebt Heidenbain (7) hervor,

dass Cobnstein ein Moment von entsebeidender Be-

deutung übersehen habe, nämlicb dass die Concentra-

lionszunahme bei Filtration pe<ren Aussendnick auf

kosten der Menge des Traussudates erfolgt, derart,

dass, je bSber der Ausaendmok, desto grOsser die Zeit

wird, die zum Transport einer und derselben Menge

crystalloider Substanz erforderliob ist d. b. die in glei-

chen Zeiten transporfirt-'u Mengen z. B. von Kochsalz

nehmen bei wacli>t'nd''iii Aussendruek ah. Auf den

Thierkorper übertragen, würde .sich .somit nach Cohn-
stein 's Versuchen noeh rine geringere Zufiibr an eiystal-

loiden Substanzen zu den ihrer bedürfenden Organen

für die gleichen Zeiten ergeben. Zudem sei die be-

rechnete Couccntrationszunahnie des Transsudates nur

dadnreb so edatant, dass s. B. Sproc. NaCI-L9sung

j:>-gfn Wasser tiltrirt wird, während doob im Thier-

körper die Lymphspalten von einer Flüssigkeit erfüllt

sind, deren Salagdialt denjenigen des Blutplasmas si^
nahe steht Würde dementsprechend eine Sproc. Na-

Cl-L<5sung gegen eine 7 oder 7' ^proc. tiltrirt, so wäre

zweifellos die berechnete Concentrationszunahme gering

ausgelkllen. Cohnstein's Versuebe gestatten somit keine

directeii Schlüs.'».- auf die Vorgänge der Lymphltilduug

im Thierkorper. Wegen vieler bemerkenawertber Einzel-

heiten veigl. Orig.

In seinen weiteren Beitrigen aur Lehre von

der Transsudation teigt Cobnstein (8) durch Ver-

suche, in welchen er Lösungen von Kochsalz oder Magne-

siumsulphat durch einen Pferde- Ureter gegen Paraftinöl

als AussenUfisaigkeit flitrirte, dass die Goneentntion

de^ Filtrats unabhängig ist von dem Druck, gegen

welchen fdtrirt wird, sowie ferner dass, wenn (lemiscbe

transsudiren, die leichter diffundirende Componente der

Lösung (Koehsals) in weit grSsserer Coneentmtion trans-

portirt wird, nis der sdiwerer diffundirende Antheil des

Gemisches (Magncäiumsulphat, Gummi). Die von Hei-

denbain gegen des Verf.'s Theorie der Ljrmpbbilduug

eibobeneo ESnwinde glaubt er als niebt sebwerwiegend

• raehti n /,ti dürfen. Ver^'l. '»ritr. .\uf Grund neuerer

Versuche giebt Verl. für die Lympbagoga der ersten

Gruppe Heidenbain*» (Pepton, Krebsmuskelextraet

n. A.) bezüglich ihrer Wirkung auf die L}mphbildung

'ine niMir Krkläruti^. die darin gipfelt, dass das Blut

resp. Blutücrum durch die Einwirkung von Pepton,

Krebsmuskelextraet u. A. in sebiem ehemiseben Ver*

halten so g<-äii<irri w ird, dass sein endosmotisches A«Qul-

valcnt sinkt und in Folge dessen die Lymphmenge an-

steigt. Allerdings liess sich dieüC Wirkung beim Serum

des Pferdebintes niebt mit der gimdien Regelmlssigkeit

erweisen. Die von Hoppe-Seylcr u. A. bei Filtration

eines Gemisches von colloiden und kryst.illi iden Sub-

stanzen nicht selten gefundene grössere C'oucentration

der Krystalloiden im FUtrat als in der illtrirenden Ur-

spningsflüssigkcit, trifft nach Verf. nur für dicke Fil-

lrationsmen)branen zu, hei denen die Filtration sehr

langsam verläu/t, nicht aber für dünne Filtratiousmem-

bianen, mit denen die CqiiUarwände sieb veifleloben

lassen, d.ahcr diese Deutnnc sich für di»' Filtration durch

die Capillaren nicht verwerthon laxse. Wegen vieler

Einzelheiten vergL Orig.

Pavy (9) hat in einem beaebtenswerthen Buabe

seine Reohachtun^i ii uod Violfach VOn d' i. L'-wöhnlichen

abweichende \n>chauungen über die Physiologie

der Kohlehydrate niedergelegt. Da es nicht aus*

fahrbar enebeint, in Kfirae einen Ueberblick Aber den
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liiliall »Its i;uclie.> 2U ({ebfii, möge der wesentliche In-

halt desjenigen Capitels angeführt werden, welclies wohl

am meisten geeignet ist, das allgemeine Interesse auf

das Buch zu lenken. Es ist dieses das Capitel, in

welchem ?. den Nachwei.s für seine Anschauungen zu

führen sucht, daas die EiwcisskSrper Gl^eoside sind,

d. h. dass man aus ihnen flureh Kinwirkmi^: vi>ii Siitire

Zucker in beträchtlicher i^iantität abspalten kann.

Dieser Nachweis wurde urspnifigtich dorefa Titrireo mit

Fehling'scher Lösung geführt, and die Eiweisskörper

wjrdi'ii diirrh Ki ebeti mit Kalilau-re \i<rbert»itet , ehe

sie mit Säure erhitzt wurde. Ks ergab sich su abspalt-

bare redueirende Substanx im Eieralbamin 1—8pCL,
Vitellin ebenso, Serumalbumin 0,6 -1,0 pCt., (iinbuliii

au> I!i>hnen 4,7— 3,1 pCt., Kleber aus Wi izenniehl "2,4

bis 6,0 pCU — die höheren Zahlen wurden bei An-

wendnog stärkerer Kalilauge eihalten. — Fibrin (bd

Anwendung lOproceut. Kalilauge) 2,2 pCt., Mucin aus

dem lilask 'rper 2,74 p<'t., ('asein lieferte nur .'>piuren,

Gelatine nichts. Spater wurde die Behandlung mit

Kalilaoge als OberllQssif unterlassen, und der Nachweis

des Zuckers geseh.ih mit l'h' liv dra/.iii, i-rhielt

F. ü.sazoncr>'stallc aus sorgfältig gereinigtem Hubner-

eiweijis, welche bei 189—190* schmelzen. Aus dem

OsasDD knmt« aadt der Methode von Emil Fischer

der Zucker darfjestellt wcrrl' ii Das Buch rnthält zahl-

rdehe, durch hhotogramute hergestellt« Abbildungen

der «US venehiedenen Materialien erhaltenen Osasone.

Orlow(ll) hat unter Heidenhaiu's Leitung,

um zu prüfen, ob die Resorption aus der Bauchhöhle

allein durch Osmose (MembrandilFasion) aidi erkllren

lässt, Hunden theils Blutserum, thcils 0,3- Iprocent.

Kochsal/.Ii'siint'en in die Bauehliiihle gi"s|>ritzt. einige

Stunden danach die Thicre gctödtct, die nuch uu Bauch-

ranm ToihaodeBe Flflasif^eit auf Menge und NaCl-

Gehalt bestimmt; in einem Theil der Versnehe wurde

auch die durch den Brustgang strömende Lymphe unter-

sucht. Nach InjectioD normalen Uundeserums wurde

stets wenigerFlflsaigkeit geftmden, und swarwarenWasser

und die darin gelSsten Stoffe in iiahezu dem gleichen

Yerbältniss übergetreten, offenbar iu die Blutbahuen,

da die Lymphrnenge nicht gesteigert war. Da osmo*

tische Kriifte den Uebertritt von Wa-saer und gelösten

Stoffen aus Ilundesfnim in das llundeblut niolit be-

wirken können, so nimmt Verf. an, iats die Endotlielien

des Peritoneums oder der Bluteapillaren die Rcsoqiiion

activ bewirken. Für NaCI-L^sungen, die über und

unter dem NaCl-Gehalt des Blutes liepni. /.. B. 1 resp.

0,3 pCt. läüst sich die ßcsuiption nach den Diffusions-

gesetsea deuten. Bei 0,4—0,6proeent NaGI-L5snngen

war awar Waaser in die Capillaren oder Lyuipligenisse

e'njretret^n, den nsmotisehen ficsetzen entspr.ehend,

aber diu absolute NaCl-Menge der PeritoDealllüssig-

kdt war geringer geworden, eine Eriahrung, fttr welche

ViTf. wicler vitale Kräfte der Etulntbelzelli n zur Kr-

ktärung herbeizieht. So können nach Verf. nicht alle

Erscheinungen der Resorption aus der Bauchhöhle pby-

siraliscb erklart werden.

PHTSIOLOOISCm Chbmib. •

II. Heber eisige icitaidtheile der Lift, der Kah-

nmgMilttel ml im liifwi. — ttknugMi.

1) Br. wii-Sequard et d'Arsonral, Xouvelles
recberches demontrant qiie Is toxicite de Fair oxpire

depend d'un poison provenant des poumons et non de
raeiiii- earboni'iue. Areli. de physiol. p. ll.'i. (V. tIT.

li ih- Ii PI' <!rutid neuer Versuche daran fest, dass die

tiifii;.! 1 irr Aus.ithmuiigsluft von einem flüchtigen

Gift und nicht von der Kohlensäure abhängt Bcf.) —
2) Bogomolow, T. J., üeber die Anwendung von Faib-
stoflTen zur Krkennung und l'nterscheidung verschiedener

Kiw> issartcD. Fetersburg. Wochensehr. N'o. 34. (Geprüft

wurde das Verhalten der versehiclenen n-in dargestell-

ten Eiweisskörper gegen Eosin, Methjlvioiett, Kubin,
Floxin, Methjrl. u. MalaehitgrBn, Conülin, Methylenblau,
*'i i:;:" \us/ii^'|ii"h nicht wicdrrzugi'beii. l{ef.) — 3)
llarii.iek, E.. Zur Frage des kry.>tallisjrten und a.sebe-

freien Albumins, /i itsi lir. f. iib.\ siu). (^hem. XIX. S. 2:>!).

(Verf. h.ilt die .*^alze an das Kiweiss chemisch gebunden.
Ref.) — 4) Neneki, .M., Bemerkungen über die soge-

nannte .\sche der Eiweisskörper. Arch. f. exper. Path.
XX.XIV. .S. 3.^. (Die Asehe der Kiweissstoffe m.vht
nicht allein <-\u<-u sM.-s.-ntlii'lu n ^taieiil.i il im Molekül
aus, sondeni es kummt ihr sogar eine bestimmte func-

tionelle Bedeutung in den lebendigen pflanzlich'n \vie

thierisehen On^antomen lU. Ref.) ~ ö) Bülow, IL«

Ueber aschefreies Biweiss. Pflüger's AreMr. Bd. 58.

S, 207. — f.) Ramsden, W., Die Coagulirung vonEiwei.ss-

körpern auf mechanischem Wege. Arch. f. Auat. u.

Physiol. Physiol. Abth. S. 517. — 7) Bondzynski u.

Zoja, Ueber die firactionirte KrystalUsation des Eier-
albumins. Zeitschr. f. physIoL Chem. XIX. S. 1. — 91)

l>i CS" 1 ben, Ueber dit- Oxydation der Kiweis>s' ifT.- ini'

Kaliumiiermanganat. Ebenda. .S. 2'2'>. Pal lad in,

W.. Beitr.igi' zur Kenntniss der pflan/lii-hen Kiweiss

Stoffe. Zeitschr. f. Biolog. Bd. 31. S. 191. — 10) Fleu-
rent, E., Recberches sur la eonstitution des matiores
alhuminoides cxtraites de I'organisme v»'gi'tal. Compt.
rend. T. 117. p. 790. — 11) Chittenden. H. H. et

F. Meara. Pnnlurls <tf superheatcd water ou egg-
albuiiiin. .Inurn. uf physinl. XV. p. 501. - 12) l'.i.'il,

('., l rber die Pcptonsalze des Eieralbum ii.s. Ber. d. d.

chem. Ges. XXVll. S. 1827. — 18) Lilienfeld, L.,

Ueber proteinSbnliehe Substanzen, du Bois>Reymond*8
Arch. S. 383. 14) Derselbe, Zur Chemie der
Eiweisskörper. Ebenda. S. 555. — 15) Mittclbach,
F.. Ueber die specilisehe Drehung des Fibrinogena.

Zeitschr. f. nbvsioL Chem. XIX. ä. 289.— 16) Schwie-
n i n g, H., lieber den Kinllttss einiger Eiweisskörper auf
(ilycogeiilösungen. Pflüger's Areb. Bd. 58. S. '2'2"1.

11) .^harp. ü,. The tartaratcd sublimale tcst (Spiegler's)

for albumen iu urine. The Lancet. p. 573. — 18)
Ri cgier, £., Asaprol, cm Reagens auf Eiweiss, Albu-
min, Pepton und Pepsin. Wien. kün. Woeb. No. 52. —
19) Lieblein, V.. Die Eiweissrcactionen des Nuclco-
albumins. Prag. med. Wochensehr. No. 52. — 20)
Mamma r-'t' ii . n,. Zur Kenntniss der Nucleopro-
• H^^ Zeitschr. f. pti\ si,jl. Chem. XIX. S. 19. - 21)
:[ liu, Ct., l eber ein neues Spaltungsproduct der
lionisubstans. Ebendas. XX. S. 186. — 22) Schulxe.
E., Ueber das Vorkommen von Glutamin in grünen
Ptlaiiz.ntbeilen. Ebendas. XX. S. :?27. — 23) Dersdb. .

Ueber das wechselnde .Auftreten einiger krjstalliniseher

StickstofTverbinduiigea in den Keimptlanzen und iiber

den Nachweis derselben. Ebendas. XX. S. S06. — 24)
Sundwik, E., Ueber UroxansSure und OxonsSure.
Fb-ndas. XX. S. :!:!.'.. 2.'j^ e h u 1 z F. u. S. Frank-
lurt. Uebi-r das Vurkomiuen von Trigonellin iu der»

S.iiu'ii von Pisum sativum uinl ("annabis sativa. Ber.

d. d. chem. G. XXVU. S. 769. — 26) Landsteiner, K.,

Ueber Cholsäure. Zeitschr. f. physiol. Chem. XIX. S.
28.'>. (Bei Finwirkung von Brom atif in Eisessig gelöste

Cholsiiurc, Dehydrueholsäure und Biliansäure entstehen

bei gewShnlieher Temperatur keine Additlons-, sondern
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Sabstitatioiisipodttcte. Eine Bestimmung der Oefrier-

poaktsdApreasion in Eisessig spricht für dir F'trnicl

C.jF^oOs der Chols.-iure. UeQ — '27) <} ul<; wi tscli,

\V1., U<'ber Cidaverin und Cbolin aus faulem Pferde-

fleisch. £benda. XX. S. 8^7. — 28) Kutusoir. L., Ueber
die ABWvndoDg der Colorimetrie inr qnsntitBtiTeD Be-
stimmung dt r rierin.säure in n Verbindungen mit

rtrg.inischi::! Basen. Ehiiiiiiis. X.\. S. 1(16. (Geprüft

»urdt n < adaveria-, Piitn-sein- und Pyridinpirrat. Ref.)

— 29) Klehs, E., Ueber Diamidopropionsäure. Ebendas.
XIX. S. 301. — 29 a) Baumanu, E. u. S. Frankel,
Ueber die Synthese der Homogentisin säure. Ebendas.
XX. 219. — 80) Chittendcn, R. H., Nuclein und
H.irusaure. .Ulg. Wi. n. med. Zeitung. Nn. 10. 11. 12.

'Gute Zusammenstellung.) — .'!1) Bryk, E., Ueber die

Einwirkung von Jod und KaiiLiuge auf Harnsäure.

Wieoer Acad. Ben Bd. 103. IL b. S. 45». - 32)
Krüger. M.. Das Yeriialten TOn Harnsäure, Adenin und
Hyp.nanthiii 7u Kupfersulfat und Natriumbisulfit re.sp.

Xatnumthl 'Milf it. Zeitschr. f. physiol. Chem. XX. S. 170.
— 88) K L 1 , A . und A . N e u m a n n, Darstellung

und Sp«ltuagsproduct« der Nucleinsäure (AdeDjrlsäure).

Ber. d. d. ebem. Ges. XXVIT. S. 8215. — 84) Blum en-
tbal. F.. üeber Vorkomnii ri nid Bildung der Bem-
steinsäure. Virchow's Areli. Bd. 187. S. 589. —
r>j Siegfried, M., Ueber Fleischsäure. Arch. f. .\nat.

o. Fh}-siol. Fbjrsiol. Abth. S. 401. —36) Mautbner,
J. u. W. Soid«, Beitnige zurKenntniss des CSiolesterins.

I. Abhandlung. Wien. acad. Sitz. Ber. CTTT. Abth. üb.
21. — 87) Dieselben, Dasselbe. 2. Abhandlung.

Fbendas. S. 286. — 37a) Kussel, A. u. A. Xeu-
Tiann, Beitrag zur Physiologie der Kohlehydrate. .Areh.

• Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. ,S. 53R. — 37b)
Dieselben, Ueber einige Beatandtheile thierischer

Zellen. Ebendas. S. 551. — 38) Kuppel. W.. Zur
Kenntniss des Pnitaguns. Zeit.schr. f. Binl. XX.XI.

86. - 39) Küster. W., Ueber chlorwassersloffsaure.s

und bromwasserstoiTsaures Ilämatin. Ber. d. d. ehem.

Ges. XXVm. S. 572. - 40) Grilfitbs, A. B., Sur
1» «omposition du pigment roufre du Diemrstrlus viri-

desoeas. Compt. rend. T. 112. No. 22. (Dein roflien

FarhstorfT der qu. amerikanischen Eidechse k'^inimt die

Form- l C.,,H,gN207 zu; er ist in .\Icohol, .Aelher, Hen-

xin und Scbwefielkolilenstoff lösUcb, giebt beim lange
fbrtgesetiten Koelien mit SalsAure wtrasiure und ist

•srahrschcinlich ein Harnsäurederivat, das durch Wander-
7r Hen unter der Epidermis depouirt wird. Ref) - 41)

Peavy, .1., » oloring matters and ferment->. Med. .and

sorg. Reporter. Bd. 71. No. 27. (Veigicichung der
pbysiologisdien Rolle des Hämoglobins und des <%lon>-

Idylls.) — 42) Kruspe. H., Beiträ^ge zur Methodik der
Glrcogenbestimmung. Dissert. Wiirzburg. (Zur Aus-
r-Uliinp des Eiweiss au> i 'r^'uncxtnietni hat Verf.

aiistatt des Bnieki 'M-hen Reagens andere Eiweissfalluugs-

nittel Tersucbt; von letzteren erscheint das Chlorkalium-

soblimat und die Bronütaliumquecksilbenrerbindung vei-

tercr Tersuche verth. Ref.) — 43) Crem er, If., Zur
Kenntniss des Säurcabbaues des (ilvei'g;on-. Zeitschr.

f. Biol. XXX!. S. 181. — 44) Hoppe -.<cy 1er, F.,

Ueber Chitin und Cellulosc. Ber. d. d. ehem. Ges.

XXVII. i». 3329. — 45) Winterstein, £., ZurKennt-
DisM der Trebslose. Zeitsehr. f. phvstol. Ciiem. XTX.
5. 70 in) Schul/.'. E. n. S, Frankfurt. IVber
di>' Verlireitung des Rolir/uekers in den Pflan/ensainen.

Brr, d. d. chem. Ges. XXVII. .S. 62. — 47) Fischer,
L, Ueber die Verbindungen der Zuckerarten mit deu
Vereaptanen. Ebendas. S. 679. — 48) Fischer, E.

Dod W. .T. .Tennings. Ueber die Verbindungen der

Zucker mit deu nichrwertiiigen l'henolen. Ebenda-s.

15i55. — 49) Fischer, E., Einflus.s der Contiguration

wf die Wirkung der Fermente. Ebendas. S. 2985. —
M) Röbmann, F., Zur Kenntniss der Glucasc. Eben-
iu. S. 8251. — 51) Schulze, E. u. S. Frankfurt,
Cel)er krystalilsirtes Laevulin. Ebendas. S. 6.'). —
Hii Winterstein, Zur Kenntniss der in den Mem-

branen der PilM enthaltenen Bestandtbeile. Zeitnehr.

f. physiol. Ch.m. XIX. S. 521. — 53) Derselbe,
Ui'bcr ein stiekstofnialtiges Spaltung.sproduct der Pilz-

cellulose. Her. d. d. chem Ges. XXVIl. S. 3113. —
64) Schulze, Zur Kenntniss der pflanzlichen Mem-
branen, ni. Zeitsehr. f. pbjsiol. Chem. XIX. S. 88.
— .'».')) Derselbe, Notiz über Pilzcellulose. Ebendas.

.\.\. ;i42. (Reelaraatioii gegenüber Wilson.) —
.')<'.; Salkowski. E.. Ueber die Kohlehydrate der Hefe.

Her. d. d. ehem. Ges. XXII. 6. 497 u. 3325. — 57)

Krüger, M.. Ueber die Bestimmung des Stieltstofb in

Benzol-, Pyridin- und Chinolinderivatcn nach der Kjol-

dahl'sehen "Methode. Ebendas. S. 609, — 58) Fischer,
Charles S., Ueber die quantitative Bestimmung des

ütrcocolU in den Zersctzungsproducten der Gelatine.

ZdtSObr. f.
i^siol. Chem. XL\. 164. — 59) Gonuer-

mana. Zur quantitativen Bestimmung des Gijrcocolls

durch Ueb«rfQhrung in Hippurslure. Pflüger's Areh.

IM. ."9, S. 42. - 60) Hrla y. Bittn. Ufl"r die Be-

stimmung des Lecithingebaltes der Pflanzenbestandtheilc.

Zeitsehr. f. physiol. Chem. XIX. S. 488. - 61) Schulze,
£., Ueber die Bestimmung des Lecithingebaltes der

Pflanzensamen. Ebendas. XX. S. 295. — 69) Der-
selbe. Beriehtigung. Ebend.is S' 2.')2. — 68) Gaud,
F., Sur un nouveau dosage p^ndi ral du glucose. Compt.
rend. T. 119. p. 478. — 64) Derselbe, .Sur les

dosages de glucos« par liqueurs cupro-aicalines. Ibid.

p. 650. — 05) Frank, 0., Eine oijrdathre Spaltung
der Fettsäuren bei g"'w<ihiilicht'r Temperatur ohne Fer-

mente, du Bois-Reymr.nd\ Areh. S. .'>1. — 66) Ncu-
raeister, R., U'-ber dir Eisehalenliaut>- von Eehidna
aculeata (E. hystrii) und der Wirbeltliii-re im .Mljie-

meinen. Zeitsehr. f. Biol. XXXI. S. 413. tu)

Kiessling, H., Beiträge zur Kenntnis.* des Tabakrauches.

Arch. f. Hyg. XX. S. 211. (K. bemängelt verschie-

dene Angaben von .\belcs und l'aselikis über die

chemische Zusammensetzung des Tabakrauches und rc-

clamirt fUr sich die Auffindung eines nicht giftigen

Kohlenwasserstoffes in demselben.)— 68) Neumeister,
R., Ueber das Vorkommen und die Bedeutung eines

( iwi i-NK-M iiden Enzyms in iu}^'> ndlichen Pflanzen. Zeit-

h.liiiu 1. Bi..d. X.X'X. S. 447. — 69) Hofmeister,
V., Bt itrag zur Frage der Nahningsrnittelfcrmcnte. Ardl.

/. pract. u. iriss. Thierheilk. XX. S. 28. — 70) Ferni,
01. u. L. Pernossl, Ueber die Enzyme. Vergleichende

Studie. Zeitsehr. f. Hyg. XVIII. S. 83. — 7U P. ters,

R.. Utitersurbunt;en übf'r das Uab und die labahnliclieu

Ffrmenti-. T'rei->si'hrift. Rost' ck. 721 Li'-pitic, R.,

Sur la production du ferment du glycolytique. Compt.
rend. CXX. No. 8. p. 189. — 78) Cremer, M.,

Ueber die Umlagerungen der Zuckerarten unter dem
Eintlusse vi'U F'^rment und Zelle. Flin Beitrag zur

I.iliri- \ou d- r Gl\ .•i.gcnie und Gährung. Zeitsehr. f.

Biol. Bd. 31. S. 183. - 74) Effront, J.. De l'in-

fluence des composrs du fluor sur les levures de bi« res.

Compt. rend. T. 118. No. 25. — 75) Derselbe, Sur
la formation de Uacide succini'|ue et de la glyct'rinc

dans la fermentation ali^."iliquc. ü id. T. 119. p. '.12.

— 76) Derselbe, Accoutumanee des ferment.s aux

anliseptiques et influence de cettc accontnmatiee sur

leur travail cbimique. Ibid. T. 119. p. 169. — 77)
Robertson, A., Rate of femeota^ of sugan. Edinb.
Journ. p. MS.

Bei der Darstellung von ascbefreiem Eiveiss
fiaeh Harnack's Methi>de entstehen auch aus dem-

selben Material [au&ser Eiweiss bat Biilow (5) auch

Wrizen- und "firbseneiweiss zur Darstellung verwendet]

verschiedene Eiweissarten. welche sieh im tirossen und

Ganzen gl- ichm ,s>ig verhalten, ab^ r in cinzeln'-n Ei^jen-

schatten aus einander gehen. Das völlig rciue, asche-

fireie Biweiis ist unlöslicb in Waaser, es verbindet sidi

aber naeb Art der Amidosäuren sow(dil mit Säuren als
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auch mit Bmoo xu wasserlöslichen Salzen, und svar

findet die Vereinigung mit Basen z. H. Nntriumbydroxyd

in nachweislich zwei verschiedenen Verhiiltnissen statt.

Die sauren Eiwcis^lösungen siud so cmptiudlicii gegen

Neutralsaixe, dass schon ein geringer Zusati derselben

Eiweissfällunj{ bedingt, dagegen verhalten sich di«- alka-

lischen L<»uiigeii iudifTerotjt gegen Salze. \on den

Salzen der Alkalien fallen noch »iLürlier, als die Chloride,

die Nitrate, am stirfcsten die SoUate. Im AligemetDen

nimmt fcrtuT hi i ^li.icher Säure das Aussalzvermögen

von Kalium über Ammonium zu Natrium lu. Dos

specifiscbe Drehungsvermögen der Eiweissliürper wird

sehr staric durch geringe Bmmengnngen (Sliure, Baaen,

Neutralsalzc) beeinflusst.

Ramsd'-n 'ß'. machte l'^lf:ill!^: iVu- Ili^hai-htiintf,

daas leichtes Schütteln von klaren Kieralbuminlübungen

di« Bildong Cueriger OeriiuMel sur Folge hatte, veldte

microscoiiisch grosse Aelmlicbk-it mit Fibrin haben.

Die weitere Verfolgung dieser Beobachtung hat zu fol-

genden Ilauptrcsultaten in Bezug auf die Ei weiss •

eoagalirnng auf meehanisohem Wege gefBhrt:

Jeder rr.,i^ulir]i;iri' Fi wcisski'>rper, der bis jetzt

untersucht wurde (Eieralbumiu, EierglobuUn, Viteliio,

Senunalbamin, Seramglobnlin, Fibrinogen, Laetalbamin,

Myosinogen, Kartoffeleiweias und Vitellin aus Kfirbiss*

samen) und zwei Lösungen, welche bei .Siedetemperatur

nicht coaguliren (Alkalialbuminat und Caseinogen iu

KaUnrasser), leigen die Fähigkeit, beim Sehfitteln ia

den festen Aggregatzustand Qbenngehen, d. h. sich in

einer co.igulirt.-n Modifi'-.itiMn au>zusp!ieiilcn. Für das

liühnereiweiss ist es durch tagelangcs wiederholtes

Sehfitteln gelungen, sein« Ansacbeldung so einer nahesn

vollständigen (96,4 pCt) zu machen. Saure Reaction

begünsti^'t die An.sscheidung, aber ^ic ist aurh sehr

deutlich iu vielen neutralen und alkali:>cheu Lüsuugen;

aie ist nnabhlagig von der AaveBenheit von Saaentoff,

Wasserstoff, Stickstoff oder Kohlensiore und getebiebt

gleich gut auch in einem Vacuum.

Diese Ausscheidung ist verschieden von der Coagu«

latiOD dnidi Eriuteoog, weil ite in L9sungen von ver»

scbiedencr GcrinnungstemperatUT mit <^lcichrr f.-irhtig-

keit auftritt, ferner in 2 nicht dnrch i:Irhitzcn coagulir-

baren Lösungen sich audi aeigt und endlieb die Coagnla

von den durch Erhitzen erhaltenen verschieden sind, in

verdünnten Alkalien und .*»äuren viel ^.chncü^r inrllrii

und beim Erhitzen selbst ihre Consistenz und sonstige

BeadMffenheit Indem.

In friscl: I Jkrili^ichcii Itlutsenini ist die Coagu*

lation minimal, wird aber durch Saufn und .Salze ge-

fördert. In einer alkalischen Lösung von benimalbumin,

halb gesättigt mit AmmoniunuaUht, eneugt Bewe-

gung ublreiche fibrinartige Ausscheidungen, welche sich

mebr oder weniger langsam wieder auflösen. Verf.

weist darauf hin, dasa die Nichtbeachtung der L'oagu-

lation beim ScbStteln leicht so feblerbaftMi Besnltatea

führen kan;i. z.H. bei d»r P-'-liiiitnuiit; dos Globulin-

gehalies durch S.ittiguog mit Magnesiumsulfat.

Bti dner genauen Dittc^ikibt der UtuBiur bat

Veif. mancherlei BaobaehtungMi au^eftittden, welche

auf diese Aussdieidung durch meebaiiisehe En;rhfitt<r-

rung hindeuten.

Nach dem Vi ruango von Hofmeister u. «iabrirl

haben Bondz.vnski u. Zoja (7) das 11 ühnereiweiss,

nach Ausfiillung des Globulins, sur fractionirten Kry-

stallisatifin gebracht. Zuerst .-ntstandcn strahlig scbattirte

Kugeln (Sphären), dann t\ r«sin;ibnliche .Sphärnide von

Nadeln, die weiterhin zu einzelnen gut ausgebildeten,

den Oijrbaemoglobincrystall«! äbnlicbea Säulen zer-

fielen. Die möglichst gereini^jten Kr}-stalle der ver-

schiedenen Fractioucn enthielten € 52,1 ~ 62,4, Ii 7—7,3,

N 15,1—15,0, S 1,6—1,7, 0 28,5—24 pCt. Die polari-

metrisehe Untersuchung der wlaeeiigen LSsung der Sty-

stalle ergab ein allmäliges Steigen der R itation (von

25,8—42,5*) von den schwer löslichen zu dcu

leicht löslichen Praetionen und eine nicht unbedeutende

Differenz der Coagulationstimpt^^raturen (55,5—64,5** C.)

der EiweissfractiMiieii. .\ii-s dem Eicrglobulin wurden

Sphären, aber keine Kristalle erhalten, aus Blutserum

nur GlobttUnkugeln, aus rinem pathologischen eiweiss-

leicben Hain eines Nephritikers ebenbUs nur SphSroD.

Dieselben fS; haben ans Vmmonsulfat ausge-

schiedene Krjstalle von Eiereiweiss mit Kaliper-
manganatlösung nadi Maly's Yorgang ozjrdirt uod
haben ans diesem saure Köiper (Oijrprotaullbnsäure)

gewonnen, die ihrer K!em<'ntan!usammens*'tztiTii^ nnoli

mit dem von Maly aus rohem Eicreiweis.s erhalteneu

fiist vollständig ubcreinsfjmmten. Bei der Oijdatioii

von I'ferdebluthämoglubin mit Kaliumpermanganat wur-

den dnreh fractionirtc Ausf;Ulung sauer reagireudi-

Körper erhalten, deren N-(iehalt gute UebereinsUmmuag

seigte (15,91 bis 16,49 pCt. N), während der C-Oebalt

etwas differirte (51,72 bis 52,66 pCt. C), und zwar nahm
von den ersten bis zu den b t/ten Fractionen der C-

Gehalt allmälig ab. In diesen Fractionen verhält sich

im Mittel H -.C — 1 : 8^25, dagegen im Himogloinn

wie 1 : -l ir i is litsst moh nicht auf eine T- Ab-

spaltung bei der Oxydation schliessen. — Bei der Oxy-

dation von reinem Casein mit Kaliumpermanga-
nat schieden sich bei fractionirter Fällung Stoffe aus,

il'-ren ''-(lehalt zwisch-n 49,1 und f)2.1, deren N-Gc-

balt zwischen 14,6 und 14,99 pCt. schwankte; dabei

war aber N : C unverondert, wie im Casein geblieben.

Der S-Gehalt in diesen Fractionen war geringer als im
Casein, dagegen d»T I' Gehah nur wenig geringer, was

für die feste Bindung des Phosphors im Casein spricht.

Palladin (9) hat die Samen der gelben Lupinen,

(!• r l'uffbohnen (Vicia faba) und des .schwarzen Senf?,

auf pflanzliche Eiweis-,sttiR'e untersucht und als haupt-

sächlichstes Globulin, in Uebereiustiinmuug mit Wey l,

ein in seiner neutralen Lösung bei 75* ceagulirendes

I'flanzenvitellin gefunden, das indes> seinen Kigen-

sehaften und der pusitiv ausfallenden Biuretreaction

nach sich den Albumoseu nähert, wenigstens viele Eigen-

schaften der letiteren besitst Die von Wejrl als

Prtanzenniy<jsin bezeiehnclc, andere Globulinsubstaii/,

die iu neutraler NaCl-Solutioo bei 55—60" coagulirt,

kann Veif. nicht als einen besonderen Stoff anerkennen,

er ist vielmehr nur die Kalkverbindung des ViteUins.
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Die vou Vinc!» behauptete Existooz einer wasserlö^chen

PflAmenalbttmose la jeneaSmmo bleibt nach den Uatair-

s'ichiinp-'n > Vorf.'s fraglich. Die Pflanzeneiweissstoffe,

von denen eine grössere Zahl dargestellt ist, als wirklich

TorfaaBden, ioeofern sie diundi die Metboden der Dar-

»tallling vielfache Yeränderangen erfahren, werden vun

einfr noch „oabekaDaten» stickstoübaltifeD SubstaDs"

begleitet.

Zur Ermittlung der Constitution der pflnns»

liehen Ei weissstoffc hat Kleurcnt (10) dieselben

nach der Methode von Sehiitzenbergcr durch Kochen

mit Barjtbydrat gespalten. Gluten, Glutencasciii,

Gluteaflbrin, Leganin und Albumin liefrm, gleickwie

die thieriscben Eiwcisskörper -. Ammoniak, Kohlensäure,

Oial säure, Essigsäure und einen 95 pCt. des Eiweiss

betragenden Rückstand, nur dass das Ammoniak zur

lehlensiure map. Oxalsiure alebt, «ie beim thieriscben

BNreiss, im Verhältniss von 2 : 1 st'-h1. ^ond'-rn in der

Glatcnreihe einen liöberen, beim Legumin und Albumin

eiaen niedrigeren Werth besitxt Im festen Rückstand

ftadea sieh, vi« beim fliieriadiea Bveias, aaf 1 Atom

C 9 Atome Wasserstoff.

Die Produote der t^inwirkung überhitzten

Wassers auf Eieralbumin haben Chittendan

and Meara (11) untersuebt. Im Allgemeinen ähneln

die d.ihfj entstehenden Körper sehr denen, weiche ;uis

£iweisd durch die Verdauungssäfte gebildet werden-

Attcii hier iM das BtreiBS molekular ia die Hemi-

oad Antigruppe gespalten, die Hcmikörper werden

Vetter hydiatisirt nad gebea sehUesslioh Leuoin und

Tjroein.

Uebar Synthese proteiaähnlieher Substan-

soa hat Lilienfold (tS, 14) XitlbellaBgon gemacht

Der Amidoes-ips inreaethylcst-'r erstarrt allmälich y.u

euier festen Base, welche intensive Biuret-Reaction giebt

W«BB man die Base oder deren Carbonat enrifannt, so

sefaddet sieh eine Substanz aus, die leimähnlicb in

Wasser rvufnuillt, in Magen.salzsäure lö<>lieh ist und nach

der Analyse mit Leim leidlich übereinstimmt Durch

Behandlung mit Saliribire in der WSrme gewinnt man
hieraus Chlorbydrat, das mit Paal's (ilulinpeptoncblor-

hydrat übereinstimmt. Die Aethylester des Leucins

und Tyrosins lassen sich mit dem Amidoessigsäure-

sethylestar an einer 8ub«taas eoadonsiraa, die «ina er-

!<taunliche Ucboreinstimmung mit Albumosen
bezw. mit Pepton zeigt; auch die Analvsenzahlen

stimmen mit denen des Pepton gut überein, weshalb

Veit saiBO Snbataos als synthetisehen Pepton-
korper anspricht. Endlieh ist e.s Verf. auch gelungen,

aal synthetischem Wege au einem Körper au gelangen,

waldwr rieh fus wia nalifaa, la der ffilM coaguliren-

dao Eivaias verhilt. Aa dea Unteraaehangen hat aleh

aaefa Wolkowicz betheiligt.

Aus mit Fluorkalium versetztem Pferdeblut gc-

«OBaenaa Bin^lasma vird mit dem gletebea Yol. ge-

Atligtar Steinaablosung venni.scht und so das Fibri-

nogen gefällt, zur Reinigung in 3pr<ic. .Steinsalzsolution

gelöst, durch coucentrirte Solution wieder gefällt und

Varfshiaa 8 mal «iadaiholt. la Spree. Sataldaaag

b^^nt nach Hittelbach (15) die Coagulation des

Fibrinogen bei 58^ und ist bei 56<> beendet, dabei ent-

zieht sich aber, wahrscheinlich infolge der deutlichen

Alkalescenz der Lösungen, ein Theil des Filiruu>gens

der Coagulining. Solehe Iriseb bereiteten, Vs- ' pr<>c.

Lösungen von Fibrin>igen in dünner Steins.klz,solntion

gaben im l'olarinieler Liuksilreliun<ren, aus denen sicii

die spec. Drehung des Fibrinogens im Mittel zu — 52,5°

berechnet. — Wegen vieler Einselheiten vergl. Orig.

.'^chwieuing{lG) hat früher gelegentlich beobachtet,

dais Kly. iL>r,'nhaltige, aho zuckerfreie I.' lierabkochungen

wenn man sie, mit Chloroform gesättigt, einige Wochen

bei Zimmertemperatur auftewahrt, sidi nach Ablauf

dieser Zeit «ekerhaltig erweisen, während in Lösungen

von reinem (llycogen dieses unter gleichen Bedingungen

nicht eintritt. Diese Beobachtungen erinnern aa ältere

Aagabea tob Aböles, sowie ton Soagea uad
Kratschnier. nach welchen in mit Wasser eitrahirten

Leberstückeu sich beim Stehen aufs Neue Zucker bildet,

aber auch in Glycogenlösungeo, welche mit TarBohiedoBaa

Eiweisssubstaaien — eoagnUrtea BetaUnuniB, Samm-
albuniin, Casein, Fibrin - versi tzt wurden. Verf. hat

daher den Kinfluss einiger Eiweisskörper auf

Glycogcnlüsungen untersudit Dieae Baobadttoagen

konnten für Eieralbumia bestätigt werden, jedoch blieb

die Zuckerbildung aus, wenn die Mischungen durch

Chlorofurmzusatz sterilisirt wurden. Es lag danach

nahe, die Zuekerbildung, wenigstens in diesen Fällen,

auf die Ent\«icklung sacchariflcircnder Bacterien sn

be/.iehen. Vm dieser .^^chlussfolgening ^ine weitere

Unterlage zu geben, stellte Verf. eine grosse Zahl von

Versneben aa, bei weldaen anseoaguHrtea Seralbnmin,

Sernmalbumin, Casein, Fibrin mit Glycogenlösungen

stehen pelas>ien wurde, theil'» nicht sterilisirt, theils

slerihsirl und £war entweder gelrennt sterilisirt und

dann ohne Aufliabaag des Verschlusses gemisdit oder

zusammen sterilisirt. Ferner wurden theils die Kiweis.s-

suspeusiouen direct angewendet, theiLs die Filtrate von

solchen. Die Resultate fielen nicht eindeutig aus, jeden-

lalta aber bestätigte sieh die Voianssettung, dan ia

den sterilisirtrn l'roben die Zuekerbildung ausbleiben

werde, nicht, in Bezug auf die Zahl der positiv aus-

gefalleaaa Versuehe machte es bei dea Hisehangaa der

OlyeogealSsungcu mit den Eiweisskörpem selbst keinen

merklichen rntersehi-d. ob Sterilisiruug angewendet

wurde, .oder nicht. Bei den Versuchen mit Eiweiss-

filtratea trat ia den nieht stariliairtea Misehaagan etwas

hSullger ZnokerbilduBg ein, wie in d«n stariliairtan.

.'-^Iiarp (17) macht darauf aoftnerksaiu. dass bei

der .\nwenduug der von Spicgler zum Nachweis
von Eiweiss empfohlenen Flüssigkeit (Quecksilber-

ehlodd 8, Add. tartatia. 4. Z«Mkar 20, Waaser 200. (der

Zucker i-^t s[i;i(er durch Gljeeriaenetst) in sehr kochsalz-

armeo Uaroeu trota Vorhaadaasaias von Eiweiss die Keac-

tion sehr langsam «btretoi oder aalbat gaas auabldbea

k$nne. Weiteriün wirft er die Frage auf, ob ca nicht andi

vorkommen könne, dass die Reaction wegen zu hohen

Kocbsalzgehaltes ausbleibe, da namentlich Cblomatrium-

ISauag die I!{weias>QnaeksUb«nr«riiinduBgen Idst

^ kj d by Google
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Uiogler (18) ««ist auf die fällenden Eigen-
sehaften des Asaprol s «.monosnlfonures /9-Napb-

tolcalcium hin. Eine mit Salzsäure angesäuerte Ei-

vreisslösung wird durch Asaprol gefallt, der Nieder-

schlag verscbwiadct beim Erwärmen nicht Albumo-
sen und Peptone irerd«n gleidifalla gefiUlt, der

Niederschlag löst sich beim Krvr.irmpn, encbeint nach

dem Erkalten wieder. Ebenso verhält sich Pepsinlosung.

In neutraler Losung werden diese Kurpcr nicht gefällt.

Die Asaprotlösung var 10 proo., su je 4 CCm der Flüssig-

keit wurden 1 bis 2 Tropfen Salzsäure f.""i' t?t, <\nuu

10 Tropfen Asaprollusung. Die Empfuidlichkcii der

Beaetion ist eine grosse, Losungen von 0,01 pCt werden

deutlieh getrübt, bezw. fällt DieReaction lässt sich zum
Nachweis vi^n Kiwciss im Harn beniitzen. auch bei Gegen-

wart von AlbumoüeD und Peptonen. Entsteht bei Zu»atz

von SaliaKure im Asaprol «in Niederschlag, welcher sieh

bei Erhitzen nicht löst, so beweist dieses dir Gegenwart

von Eiwciss. Man (ilfrirt lieiss; iriibt sich d;is Filtrat,

so enthält der ilurn auch AU>unun resp. Pepton. Man

kann auch dtreet ein Oemisch Toa 100 com 10 proo.

Asaprol lös imd 10 ccm Salzsäure anwenden.

Die Ei weis-srcactionen de» Nucleoalbumins
bat Lieblcin (19) geprüft. Selbst aus sehr verdünnter

Ldrang -wM. Kaeleoaltramin, wie Verf. dnroh verglei-

chende Versuche ermittelt hat, durch dieselben Reagcn-

tien gefällt wie Eicreiweist od«r Wittc'sches Pepton

(in Salxwasser gdöst) oder Hofmeister's Eiweiss-

pepton, ausgenommen das Jolles*sohe Reagens (das

gleiche Vnl. Salzsäure mit 2—3 Tropfen conc. Chlor-

kalklüsung), das auch sonst den übrigen Eiweisslösungen

gegenüber sieh von geringer Empfindlichkeit zeigte.

Bei der rnttrsuchung von llarn auf Eiweiss sind alflO

scliwache He.iclionen nicht nbiic Weiteres auf die Gegen-

wart von pathologischem Eiweiss zu beziehen, sie

k5nnen ebenso gut vom Nudeoalbumln des Harns h«r>

rühren, insbcsondcri gilt dies von der Gltromsäure,

dem Zouch los'schen Keapcns (Sublimat und Essig-

säure), dem Spiegier scheu Kcageus (Hublimat, Wein-

sSure und Olyeerin) u. A. Aueh Het^boaphwaiin«
und TrichloressigsKure Allen NueleoalbumlD glddiwie

Eiweiss.

Aus dem Heisswassercxtract von frischem Pancreas

hat Hammarsten (80) dmvh 0,1—0,8proe. SalxsSure

ein Nucleoiiroteid ausgefallt, das C 43,6—H 5,5—

N 17.4 -S 0,7 -P 4,5 pCt. enthält und beim Kochen

mit verdünnter Mincralsäure neben einem Cuü-reduci-

renden KiSper Nueleinbasen, vorwiegend Chianin liefert

Hei VerHatniiii; mit künstlichem Magensaft wird Nuclein

mit 5,21 pCt. 1' abgespalten. Die rcdueirendc Substanz,

deren Ucingewiunuug noch nicht geglückt ist. löst

sich in WaiMr und Alcohol, sehmeekt sflsstich Wtter,

giebt starke Reaetinn auf Pcnfisen mit Phloroglucin

und äalifiäure, sowie bei der Destillation mit Salzsäure

Furftarol. Das Osaxon ist schwer ISslidi in kaltem,

leicht löslich in heisscm Wasser, sehmilst bei 158 bis

ir,0". steht also den Pcntaglycosen .am nächsten. —
\'*jrf. .schlägt vor, aU Nuolcoalbumine nur solche P-

haltige Biweissstoffe zu bezeiehnon, die, wie das Casein,

keine Proteide sind und bei der Pepsinverdaunng ein

Pscudonuclein (Rossels Parauuclein) liefern: al^

Niieleoprote'ide alle di^nigea Proteide, welche bei der
Pepsinverdauung neben Albumosen als Spaltungspro-

duct echtes Nuolcin (Verbindung von Eiweiss mit Nu-
cleinsäuren) und bei weitergehender Zersetzung auch

Nueleinbasen, sog. Xanthink&rer geben.

Durch Kochen von Hornspähnen mit Salzsäure und
Zinnchlorür hat Ilcdin (21), aujiser den schon bekanu-

ten Spaltungsproducten, auch die bidier nur bei der
Spaltung von Eiweiss* und Leimstoffen gefundenen

I. y-in und Ly satinin nach dem Verfahren von

Drechscl und Siegfried, endlich eine Base

CgH^NtOj-l-'/sHsO erhalten; ans derKutterlaugeseheiden

si'-!i biiiii Firieiii;rn nadcirörmige Krystalle von der

F.innel AgXOj -^- C„,H,4N4» • .TINO, aus. Aiieb das Sal-

petersäure Salz der Base krystallisirt mit ' jMol. Kr}'stall-

wasser. Die neue Base ist wahrscheinlich identisdi mit

dem aus pflanzlichen Keimlingen von Schulze und
Steiger isolirfon Arginin und steht dem Lysatinin

CtQtaNsOi ziemlich nahe.

Auf Grund einer von Paltadin geinsserten Ver<

muthung untersuchte K. Schul /c ''Ji die grünen
Theile von Farrnkräutcru und Saponaria ofli-

cinalls auf Glutamin und ewar mit positivem Erfolg.

Uotemdit wurde von Famkrlutem hauptriidilieh der

Adlerfarrn (Ptcris a'|uilina\ aber aueh Aspidium filix mas

und Aspidium lilix pereuu. Zur vorgäugigen Isoliruiig

diente die Ausftltung mit Hereuiinitrat Ebenso tnaä

es sich in den Blätteni von Saponaria off. Da die

Chenopodiaceen den Caryophyllaceen nahe verwandt

sind, untersuchte Verf. auch die Blätter der Kunkelrübe

(Beta vulgaris): aueh in diesen (knd sieh Olutamin.

E. Schulte (2.3) weist darauf hin, dass die zahl-

reichen von ihm und seinen Schülern in den Keimen
aufgefundenen krystallisirbareu stickstoffhal-

tigen Körper,' von welchen das Phenylalaain, AiginiQ

und Vemin neuentdeckte Substaaten sind, nicht allein

in den Keimlagera verschiedener, sondern auch in denen

derselben Pilanzenspecies in sehr wechselnden Mengen-

verbiltnissen voikommen derart, dass oft etezelne der»

selben ganz fehlen können. Weiterhin beschreibt Sch.

das von ihm angewendete Verfahren, welches zur .\uf-

flnduug von Asparagin und Pbenylalanio in dem Keim*

k9rper von Lupinus albus fOhrie und bespricht kriHaeb

eine einschiriLMpi Arb.'it von Beljuny.

Sund Wiek (24; hat eine einfache Metbode sur

Darstelhing der Uroxansänre CkI^N^O« gefunden und

einige Salze dargestellt und analysirt. Die neue Methode

bestrlif d.irin. dass Harns-lun^ in alkalischer Lösung mit

Kaliumpermanganat in berechneter Menge oxydirt wird:

auf 1 Mol. Hamsinre 1 At. Sauerstoff (unter Bildung von

Maogandioijrd). Die Analysen des Silber-, Natrium-,

Kalium-. Barv'um-. ''ab iiiiiisalz' s fiilirten bezüglich des

Wassergehaltes zum Tiieil zu anderen Zahlen, als sie

bisher angegeben wurden. Beim Kooheo der Mutter*

lauge in der Uroxansaure bilden sieb kloine Mengen

Oxonsäure ''4n5N:jOj.

E. Schulze (25) bat früher in Erbsen (Pisuin

sativum) neben Cbolin eine Base in geringer Menge ge*

fimden, deren Chtorhydrat in kaltem absolutem Aleobol
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üsl ODltelieb war und >idi daler leicht von aalxsanrem

Giolin trennen liess. Im Verein mit Krank furt hat

Scb. diese Untersuchungen fort^setzt und gefunden,

dass die Base die Formel C7U7NO, bat [das Platin-

doppelsals die Formel (GjH0NO,a),PtCl4] nnd idenÜMli

i-t mit d<MM von Jahns in den Samen von Trigonella

foenum graecum gefundenen Trigonelliu. Diese Base

bietet deNbalb ein beeooderes loterease, weil sie dae

Methylbetaio der Nieotioaivure darstellt.

Ueber Cidaverin und Tholin aus faulem

Pferdefleisch liegen von Guiowitscb (27) Uoter-

suebnogen vor. Das gereinigte, farUeee Cadavttin-

qnecksilbt-rchloriddoppelsalz darf nicht bei höherer Tem-

peratur gt'troi knet werden, weil es sich sonst zersetzt,

am besten über Schwefelsäure im Vacuum. Ein Doppel-

sals mit 8 Mol. HgCl, traf Verf. oiebt ao. Im Gegeo«

fiiiU zu B rieger, der in vier Monate altem faulen

Pferdefleisch Putrescin und Cadavcrin, nicht aber Cholin

fajad, erhielt Verf. neben der Quecksilbervcrbindun^ de»

CadaTeriss nieht nnbedenteade Meagen der Qaeeksilber-

Verbindung des Cholins, uurl zwar etwa /• der gesamm-

ten Menge vom Quccksilberchloridniederschlage. Pu-

trescin fand sieb im Verbältniss zum Cadavcrin nur in

sehr feringer VeDge Tor. Wegen vieler ehemiadier De-

tüls vei^ Orig.

Die Arbeit von Kleb^ (21*) über Diamidopro-
pionsäure ist fast ausschliesslich nur von rein cbe-

niisebem Interesse. Yect bat DibnmqnopionsSore mit

Ammoniak bis auf 110* eibitit, so das ßromhx drat der

Diamidosäure gewonnen, aus diesem das Chlorhydrat

und aus letzt4.*rem die reine Diamidopropionsäure dar-

gestellt Aosser dieser ^nre kennen wir von Diamido-

fettsioren noch die DIamideeisigsäurc, die Diamido-

valeriansäure, auch Ornithin genannt, und die Diami'io-

caproDsäure, auch Lysiu genannt. Alle diese 4 Säuren

sind axstnlHniseb, mit Wasser MriKesstteh; die Diamido-

propieosinie in Aicohol und Aether unlöslich, reagirt

vermöge der beiden Amidogruppen kräftig alkalisch auf

Lacmus und geht als einsänrige Basis mit Säuren be-

standige Verbindungen «in, absorUrt aneb CO,, ohne

indps«< ein fost'-s Carltoiiat 711 liefern, treibt beim Er-

wärmen mit Ammonlüsungou das flüchtige Ammoniak

aas. Mit PbospberwolframsSore geben die Diamido-

fettsinren in Wasser unlösliche Niederschlage, mit B«n-

Myichlorid gilt krystallisirende Benzojiderivati>. Dia-

midopropioosäurcacetat reagirt in wässriger Lösung am-

pboter auf Laemw nnd miliert bereits bei 100* Essig-

Khnre. Wegen vieler Einselbeiten veigl. Orig.

Die Synthese der Homogentisinsäurc ist

Baumann u. Frankel (39a) gelungen. Der nach der

Methode von Tiemann und Reimer dargestellte Gen-

tisinalddiyd wird doreb Bibitien mit Aetsnatron nnd

überschüssigem .lodmethjl in den Dimethyl.ildt hyd und

t- '.zterer in alcoboliscber Lösung mittels Natriiimanial-

i^tua zum Aleehol rednebi; dieser wurde ndt Piiosphor-

pentaeUond in Dimethylgentisnicblorid Qbecgefuhrt nai

aas dif'Hem das Cyanid gebildet. Das letztere lieferte

heim Verseifen die rümethylhomogentisinsäure, aus

veldMT nüttela Pho.sphors nnd mmdiender Jodwasser*

MWMbMkht *ur tili ItoSIcto. ISS«. M. I.

stofiiare das Laoten der Homogentisintiure und die

Homogentisinsäurc selbst erhalten wiirde.

Die Einwirkung von Jod und Kalilauge auf

Harnsäure hängt nach Bryk (31) wesentlich von den

Mengen der in Reaetion tretenden Compooenten, sowie

noch von der Temperatur ab. Bei Gegenwart von 2 Mol.

KUO auf 1 UoL Harnsäure cutsteht in der Kälte ein

in Wasser unlöslicher Körper, dessen 0-Gehalt viel

grösser ist als der der Hanuinre ; in der Wirme saures

hnrnsaures Kali. CO.. und NIIi. Bei dem VerhäUniss

von 4 MoL KÜO zu 1 Mol. Harnsäure und 2 Atomen

Jod bildet sich Allantoin und COk, enteres tu 40 bis

30 pCt der angewandten HamsKure.

Noch vollständiger als Adenin und Hypoxanthin

wird, entsprechend der grösseren Zahl von .substituir-

baren Imidgruppen im Molecül, Harusäure von

Kupfersulfat nnd Natriambisulfit gefillt, so

dass heim Ausfällen in Siedfhitzc. wie Krüge r's (^2)

Bestimmungen zeigen, von 200 mg Harusäure im Mittel

nur 1,4 mg der Fällung entgehen, und wenn da* ge-

flUlte Gemiseb vor dem FUtriren erkalten gelaaaen wird,

sogar nur 0,9 mg. Die Niederschlag sinkt am schnell-

sten zu Boden und wird gut filthrbar, wenn ausser dem

Reagens nodi Barjmmehlorid hinsngesetst wird, so dass

der Nioderscblag von Bar}-unisulfat auch die Harnsäure-

rillung mit niedi rr- isst Da im Harn durch das Re-

agens auch Xanthinbasen gefällt werden, muss der

Niederseblag dureb Natrinnunlfid lenelit, das Filtrat

mit Salzsfiure angesäuert, eingedampft, die auf einem

kleinen Filter gesammelte Hamsänn» aus ihrem N-Ge-

halt nach Kjeldabi bestimmt werden. Die so erhal-

tenen Eamsinrewerttie dilFeriren flr 100 eem Harn mit

demjenigen na !i s 1 ikowski-Ludwig's Methode kaum

um 1 mg. — Ali eil in wird noch in liner Vcrdflnnung

von 1 : GöUOO durch Kupfersuliat und Natriumthiosulfat

geßllt, Hypoxanthin selbst in 0,5pree. L5snng in der

Kälte gar nicht, in der Wärme sofort ; Harnsäure über-

haupt nicht. Die zur Trennung der Harnsäure, des

Hypoxanthins und Adeoios unternommenen Versuche

haben bisher tu einem befriedigenden Abseblnss niebt

geführt

Ko»sel und Neumann (33) berichten über Dar-

stellung und Spaltungsproducte der aus der

TbjrmusdrOse daigestellten Nueleinsäure (Adenyl-

säure).

Die Adenylsäure. nach dem von den Autoren an-

gegebenen Verfahren, betreffs dessen auf das Original

verwiesen werden muss, aus der Thymusdrüse als feines

weisses Pulver erhalten, spaltet sieh, am besten liei

istündigcm ICrhitzen mit SOprocent. Schwefelsäure bei

150*, in Tbymin, eine neue Base nCytoein", Laevulin-

saure, Ameiaensinre, Ammoniak, PbospborriUire.

1. Das Thymin. welches friih'-r srhon an- d< r Nu-

eleinsäure der Hefe und der Milz des Kindes erhalten

wurde, sdieidet rieh sus der bebn Eibitsen mit Sebwefel-

säure erhaltenen Lesung aus, wenn man dieselbe mit

Phosphorwolframsiiiir'- fült, tiltrirt. das Filtrat mit Baryt

versetzt, den überschüssigcu Baryt mit Schwefelsäure

entfernt nnd eindampft Die Analyse führte jetzt su

8
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der ZuflammonaeUung (^Q«N«0|. Die früher geftindeoe

Foniiel Co..}L«NaO« kaan nur d»TOn hcnühren, dass dar

inal.s ein .ni(|pr*'r Ki5rppr in oonstaiitun VerfaältsittSeo

mit «lern Thymiu zusammcD cry^lailiairte.

2. Das Cytosio vird aus dem Pbosphorwolfran-

saurenit'fl'^rschl.ig durch Zerst-t/x-n mit Barythhydrai er-

halten und ist eine Base, wdohe gut cr}'stallisirende

Salxc bildet. Es wurde dos .Sulfat, Chlurbydrat. Nitrat,

Chlovplatinat and GolddoppeUals erhalten. Jodwiamuth'

jodkaliuin bewirlit srll-t in eitler sehr vrrrliinnt. ii an-

ge^üuertcn Lüsung der Base einen siegelrotben crystal-

linischen Niedencblag. Auch daa Piorat iit soiiwer»

• ISsttch und scheidet lieh erTitallinisch aua, veno nan
citi'- «ii^-^rign l.i'sung von Xatriunipirral zu der ver-

dünnten LüsuDg eines CytuüinäaUes .setzt. Die Analyse

führte für die Base ta der Formel CjiHaoNiaO«, welche

die Verff. indessen nur als vorläufige betrachtin.

3. Beim .\us>.<h\it<('ln der beim ErLitzen mit

Schwefelsäure erhaltenen Reactiousflüssigkcit mit Aetber

geht in diesen eine Säure über, welebe nach dem Ver-

dunsten de.s Aethem als eine braune dickliche Flüssig-

keit zurüekbl'-ibt. Diese wurde der Destillation unt< r-

worlen. Etwa der vierte Theil geht bei 110—120"

Aber, die HauptmcQge bei 845—955. Die erste Saare er»

gab sich als Ameisensäure, die zweit«- nach den Eigen-

schaften der Säure selbst, der .\nalysc des Silbersalzes

und der crystalliniscben Fhenylbydraxinverbinduug als

LaeTttlinsinre. Die LaerulinsZure ist femer, vie die

Verfl". fanden, charakteri'-irt 'lurch eine kirschrothc Fär-

bung mit Nitroprussidnatrium und Natronlauge, welche

bei Zusatz von Essigsäure in Himbeerfarbe übergebt.

Die Bildung von Laevulinsäure beweist, dass in der

Adenylsäurc eine Kohlehydratgruppe vorhanden ist, in

Uebereiostimmung mit der schon früher vüu A. Rossel

gemachten Beobaditiing, dass sich aus der Heftnuelein-

säore ein Kohlehydrat abspalten lisst.

Die unter Salkowski's Leitung ausgeführten

Untersuchungen von Blumen thal (84) über Vor-

kommen und Bildung der Bernsteinsäure haben

ab die beste Methode aor Isolining der Bemsteinsinre,

im Einklang mit früheren Angaben von Salkowski.

ihre Ueberführung in alkobolhaliigeu Aetber ergeben,

während bei dem bisher üblichen Verfahren der Ueber-

führung derselben in das Hlt i- oder Silbersalt zumeist

nur ^/j der wirklieh vorhandenen Menge Mriedertrefnndeii

wird. Jedesmal wurde die Säure durch ihren Scbmclz-

ponlit (180*) identilieiTt. Zur Reinigung der beim

Verdunsten des Aetheniiastiges erhaltenen Bernstein-

säure läs^'t sich kein generelles Verfahren angeben.

Zur Entfärbung kuuu mau den Uückätand des Actber-

ausauges auf Thonplatten bringen; daa Entfärben dureih

Thierkohlc ftilirl zu erheblichen Verlusten. Die Me-

thode \on Kau zum .Nachweis der Säure in gegobreucu

Flüssigkeiten erwies sich wegen der ganz unvollstän-

digen Fällbarkeit der Säure dnreh Barjmmnitrat und
SilbiTnitral als ganz unbrauchbar. Zum Nachweise der

Säure in thierischca Flüssigkeiten und t)rganextract«n

zeigte sich das Eindampfen mit Bleioxydhydrut ge-

eignet; das meist gleichzeitig getlUlte milchsaurc Blei

ist in Wasser lösliob, da^i bernaicinsattre unlöslich;

letzteres wird durch Eisessig gelost, aus der essigaauren

Lösung erhält man durch Entbleien 75—90 pCt. der

ursprünglichen .'^äure wieder. Für Fäulnissniischiingen

\isst sieb mit Vortbcil ein Verfabrvu benutzen, das

darauf beruht, daas aus der sehwaeh angesäuerten irtiss-

rigen LSsung zunächst in den Aether nur die sogen.

ChysHuren übergehen, dagegen die Bernsteinsäure erst,

wenn die Flüssigkeit stark angesäuert wird. Bezüglich

der Bildung konnte festgestellt werden, dass die Bern-

steinsäure ein Product dir T,ebensthätigkcit verschie-

dener Microorganismen ist und durch letztere sowohl

aus Kohlehydraten, sowie diesen nahestehenden Sub-

stanseo (Mannit), als auch aus Eiweias (nicht aber ans

Leim) gebildet wird. Ihre Quantität i'-t in lpt7,tf>rom

Falle von dem Alkaligebalt der Mischung abhängig;

unter günstigen Umständen bilden sieh aua PJsrdefleiach

bei dessen Fäulniss ungeHlhr 2 pCt. seines Ittwriss-

gehaltj> an BcrnsteinsHun'. Beim Stehen sauer gewor-

dene und Monate lang aufbewahrte Milch enthält Bem-
ateinsäuie; man findet darin u. A. einen hurae Stäbehen

bildenden Baeillns, der auf (ielatine runde, scharf ab-

gegrenzte, verflüssigende Colonien bildet: impft man

frische Milch mit einer Cultur dieser Kurzstäbcben, so

bildet sich in ihr nach wenden Tagen Bernsteinsäure.

lMit|,o^gcn den Angaben von Oorup-Besanez enthalt- ii

die Organe im lebenden Zustande oder unmittelbar

nach der Tödtung des Tbieres keine Bernsteinsäure.

Wo sie sieh in Oifanen fiaiet, ist sie als postmortales

Produet anzusehen; sie ist also kein StnfTwoebselijro-

duet lebender tbierischer Zellen, sondern der Microorga-

nismcD.

AuafSbrUeh berichtet Siegfried (85) Über die von

ihm entdeckte F 1 e i sc h s ä u re. Wenn man eine wä-ssrige

Losung von Fleische\traet mit Barktwas.ser fällt, tiltrirt^

den Ueberscbuss des Baryts durch Kohlensäure ent-

fornt und nunmehr Qaenehloiid Uniusetat, so entsteht

ein brauner Niederschlag, wehdier je nach <len beson-

deren bei der Fällung eingehaltenen Bedingimgon ent-

weder in Alkalien löslich oder unlöslich ist.

a) Der alkalilSsliehe Bisenniedersehlag
(('aniiferrin').

Der Niederschlag enthält ausser CHNU noch Ei.sen

und Phosphor, er ist eine Eisenveibindung der Pbos-

pborflcischsäure, d. h. einer mit Phospbonäure ge-

paarten FI'Msehsäure. Ourrl) lieisses Barytwasser ist

der Fhosphur vollständig als Baryumphospbat abspalt-

bar, i^ihrend llrisohsanrer Baryt in Losung gebt Die

Eisenverbindung der Phosphorfleischsäure ist in Alkalien

und Alkalicarbonaten leicht iMslieh; Scliwefelammonium,

sowie KssigsJMire -f- Fcrrocyankalium wirken auf ver-

dünnte Lösungen nur langsam ein, das Eisen ist darin

also in einer festen Bindung vorhanden, wie in Bungc's

Hämatogen und Schmiedebcrg's Ferratin. Es ist

vermutblicb ebenso direct rcsorbirbar, wie diese Ver- .

bindungen. Die PhoepbrnlleisehdiUre ist «in regel-

mäs-viger Bestandtheil der Muskeln. Weil sie in neu-

traler, sehwaeh saurer und alkalischer Lösung die

Pbosphoi>äure gebunden enthält, craöglieht sie den

gleichzeitigen Trausport von Phoflj^iorMtaire, Bisen, Kalk,

Magnesia in den Köipersäften.
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b) Der alkaliuulöslicbe Niederschlag.

Wenn nan BMjrttifdnt in Uebenehtut stur miang
verwendet und das Filtrat erilitit; so wird die Fbfl^

phiirfleischsauri' in PhosphorsSure und Flcischsäurc ge-

spalten uud es cntälebt nun durch Ei:>eQchIorid beim

IKoehoii flin in Alkali mlSilidMr Ni«dandilag, velohor

bei «»»iner colloiden Bescb.iflenboit zweckmässig au-sge-

saUen wird. Besser geht man zur Darstellung der

Fieiscbmilcb&äure vom Camiferrin aus: man kocht das-

•elbe Büt BuytwaiMr» «ntfent mu d«m Filtrat dm
Barkt dureh Schwefelsäure, filtrirt. B<iim Kintn pli-n

des Piltrats in Alcohol absolutus fällt die Fleiscbmilch-

säure aus. Nach der Analyse und Bestimmang des

Moleealaifovlflliti könnt der FteiidinikilaSaTe die

Fomel C,„H,sNiOs zu. Die Flcischsäurc ist äus.serst

hygroaeepiacb, aebr leicht löilich in Wasser, schwer

lasttdi in AledlioL Ans der IwingesittigtMi atooheüiQlMa

Lösung erystallisirt sie in microseopisehen CrystaUn
mit undeutlichen Flüchen. Dii» Fleischsäure ist eine

einbasische Säure, sie färbt blaues Lacmuspapier inten-

nr rotti, vorbiadet rieb mit Baaen tn Sailen und treibt

aus CarbonatMl die Kohlctisäure aus. Trotzdem beattat

si'- kfinen sauren (le.srhmnck, sondim sehincckt ange-

nehm nach Fleiaobextract. Von Salzen wurde das Ba-

ryiiB^ Sfink', Kupfer-, Sübcnals dargestellt und aoa»

Ijrairt

Wrhalten der Flcischsäurc gepen Salzsäure. — Bei

^uvohii lieber Temperatur addirt die Fleiscbsüure Salz-

säore in fester Bindung, ae daas die 4' Salaainre dordi

Silbernitrat nicht nachweisbar ist, sondern erst nach

dem Kochen mit Salpetersäure. Man erhält diese Salz-

siarererbindung durch Auflösen von Fleischsäure in

Safaainra und Auafillea nüt AlwiioL — Bdn Be-

bandeln mit Sa1z.säure bei 130<* wird dagegen die

Flcisehsäure gespalten. Unter den Produoten wurden

neben Annwnfak die von Dreehaal entdeekten Basen,

das lorain und Ljrsatin geAmden.

V. rh.Tlten der Fleischsätire gejren Schwefelwasser-

stoff. — Beim Einleiten von Schwefelwasserstoff in die

Lösung bildet sieh eine sebvefeUialtige organiselie Siure,

velche bisher nicht in Tüllig reinem Zustande erhalten

werden konnte, welche jedoch bis 10 pCt Schwefel ent-

hält Beim Eindampfen von Fleischsäure mit Schwefel-

ammoahtm badet sidi Thiosobwefelsiure (onterschweflige

Sini«).

Re/iiglii'h des .\bsehnittcs -Nachweis der Fleisrh-

-i^iui: und Hcactionen' muss auf das Urig. verwiesen

werden.

Fleisohs&ure und Anttpepton. Das bei der fiypti-

>>*hi n Verdaiiunp gebiMeio. nicht weiter durch Trypsin

veränderbare Antipepton, welches noch 0,5 pCt. Schwefel

eattält, jedodi von Kfthne in reinem Zustande fifar

sehwcfelfrei gehalten wird, leigt dus der Fleischsäure

«'•hr nrilieliegendc Zusammcnselziing. Auch die übrigen

Eigenschaften stimmen nahe überein. In der That ge-

lang es dem Yerf. ans von den BSehster Faibweiken

dargestelltem „Dräsenpepton" Flcischsäurc darzustellen.

Ebenso konnte in der aus Fibrin durch lange fortge-

setzte Tiypsinverdauung erhaltenen Lösung Fleischsäure

sfkaHett «eides. Das Antipqrton ist also eine Sänre

von der Formel CioUuNjOj^ und idcuiiscb uiii Flei.sch-

aiore. Aueb bei der Zenetsang ven ESweiss mit beisser

Salzsäure entsteht Pleischsäiu-e als Zwischenproduct.

Die Beiträge zur Kenntniss des Chole-

sterins von Mauthncr und Suida (M) sind fast aus-

sebUeasUeh Ten rein ehemiaebem Interesae. Tert haben

das Cholcsten (Hydrocholestervlen) dargestellt und daa-

selbe mit Halogenen behandelt. Dabei fanden sie,

dass die Körper der Cholcstcn-Roihe, welcher das Cho-

lesterin selbst angehSrt, nur 1 Holeldil Halogen

addircn, also wohl ringförmige Bildungen enthalten

müssen, deren Ringe hydrirt sind. Demnach gehörte

das Cbolestnin zu den terpen-naphtenartigen Körpern}

auf aeldie AaalogieD svrtaolien CbolaaterinkSrparo und
Terpcnen haid n schon Liebermann und Wcyl hin-

gewiesen. Dem Greuzkohlenstoff Cholestan wird die

Fonnel CjTH^g zugesebrfeben. Wagen vieler rein ohe-

miseher Details vergl. Orig.

Aufi'lniiid ihrer Analysen des Cholesterins und

einiger Derivate (üblohd, Acetat, Propionat) halten

Dieselben (87) jetzt die Formel C37H44O lOr sehr wahr-

sebeiBlild). Cboles(en>-lchlond liefert bei Behandlung

mit Zinkstaub uud Eisessig das Acetat (Schmelzpunkt

113"), dessen Analyse besser zur wasserstoffärmeren

Fonnel paaat. Daa OleidM gilt fBr das aus Cholesterin

direct gewonnene, sowie daa ans Tricblorcholestm mit

Zinkstnaub und Hisessig gewonnene Acetat. Aus Cbo-

lesterylchlorid erhält man bei iiebandlung mit Fropion-

siure und Zinlistaub daa Propionat QwH«()t, das bei

79* sduulst. Wegen vieler Einzelheiten vorgl. Orig.

Die Versuche von Kossei und Neumann (37a)

werfen auf die Beziehungen der Nucleinsäurc
au den Kohlohjdraton in nenea Liebt Wird die

aus Thymus dargestellte Nucleinsäurc. die sog, Adenyl-

säure, mit 40 proc. ScbwefBlsäure bei 150^' 2 Stunden

laug erhitzt, so bleibt daa Thymin unaugegriffen,

wahrend das Adsnin serstSrt wird. Daa Aetberaitraet

des Digistif>nsgemisches enth.ält Ameisensäure und

Laevulinsäure CsUsUj, welche eine ^-Acetopropion-

slure, identiflefart durah daa ebaraeteristisebe Silbersala

und durch das Hydraaon und durch 2 neue Rcactionen

:

bei Zusatz von Natronlauge und einer wüsscrigen Lösung

von Jod in Jodkalium entsieht Jodoform; bei Zusatz

Ton Nitroprusridkaliura und tropfenweise wen Natron-

lauge entsteht kirscbrothe Farbe, die durch Fssigsäure

in ein mehr bläuliches Hoth übergeht. Da die Bildung

von Laevulinsäure nach Tu Ileus eine allgemeine Hoactiun

auf Kolebjrdnte ist und daneben noeb AmaisensiDra

entsteht, weist diese Beobaehtnog darauf hin, dass in dem
MolekQl der Nucleinsäure eine, Kupferoxrd nicht redu-

cirende, Koblehydratgruppe vorbanden ist, während die

Hefenuoleinalim naofa Kossol, daa Panereaannelein

nach Hammarsten reduenande Kohlehydrate (Heaeaen

resp. I'entosen) enthält.

Dieselben (37b) haben bei Zersetzung der aus

Milz daigestellten Nueteinsäure mit SehwefelsSure

Thymin von der Formel C2.,II..«NhO„ gefunden. Bei

niijestion mit 40 proc. .'^ebwefelsäure unter A fi Atmo-

sphären Druck erhielten sie ein Thymtupräp.irat von

gleichen Bigensebaften, aber von der Formel QiHgNsOz,

®*
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ein Isomeres des HeUiyluiieik; die Aoabeutc betrug

etwa 8 pCi. der angewandten Nueldnaiure. Daneben

rntsteht eine Base Cytosin, i1' r ii anmoiiiakali'^rhe

LÜNUDg beim Eindampfen iu cni-laugcn Crj'stallen sich

ausscheidet, welche durch Phosphonrolframsätire aus

ihrer Lösnng geflUlt wird und der wahrscheinlich di«

Formel Cj,H;i„N|,,04-|"5'''l /iilf>''">nit. AiKscHrm konnten

eine Iteihe schön ci;}'8tallisirendur, einfacher und Doppel-

salae der Base dargestellt werden. Die Ansbeate an

der Base betriigt nur S pCt. der angewandten Nnelein-

säuro.

Das roD Kuppel (36) aus Uindcrbiru und mcnsch-

Kehem Gehirn nach dem Verbfaren von Gamgee und

Blankenhorn dargt'st'ClUe Protagou zeigto alle

von Liebreich für dasselbe aiigi giboneii Kigpiisrhaflt-n

und auch sehr annähernd die an diesem crmittelU: Zu-

sammenaetning, nnr der N-Gdialt wurde etwas niedriger

gefunden, nämlich 2,32 pCt. gegenüber 2,S0 pCt. von

Liebreich. Hin besonderes Augenmerk wurde auf den

von Kossei und Freitag angegebenen Schwefelgehalt

des Protagons geriditei Verf. tsad nur losserst geringe

Quantitäten darin, nämlich im Mittel von zwei Analysen

0,096 pCt. gegenüber 0,51 pCt. nach Kos sei und

Freitag und hilt es danaeb fBr wabrsebeinlieb, dass

da« Protagon selbst sebwefeUrei ist, wie Lieb reich, sowie

.mdcrc Autoren angenommen hatten. «iikI A< r S<>hwi fpl-

gebalt nur auf Terunreinigcnde üeimengungung beruht.

Eine genaue bistoHsebe Ehileitnng ist der Mittbeilung

der Resultate vi.rausgesoliickt.

Küster gelangte bei seinen im L.iboratorium

von liüfaer ausgeführten Untersuchungen über Salze

desHaeniatin tu feigenden Resultaten. SAo MmfU
alcoholhattiges salzs.iure-. Hämin l isst sich .luch .ins

Oxyliänmglobin des Pferdes durch Hinwirkung \i>i\ Amyl-

alcohül und .Salzsäure erhalten. Die Analysen dieses

Hamins lieferten Warthe, welehe su der Formel

(CjsH3,ClN4KeO,) X CjB^,0 passen, wobri X in be-

stimmten Grenzen schwankt Durch kurzes Trocknen

im Luftbad bei 130— 185<* verlieren die Hämincrystalle

den Amjlaleobol, längeres Troeknen ist mit merfclieher

Oxydation v< rbunden. Im W;issersti>fT- oder i^tickstoff-

.strom bei 145 * wird der Amylalcofaol nicht völlig ab-

gespalten. — Durch ZufBgen von Bromwassecstoiriiure

SU OxrbSmoglobiu des Pferdes, welcbM uil Aleolwl

absolutus ethit/t wi-'i, erhält man bromwasserstnffsaurea

Ilämatin von der Formel C32UatBrN4FeÜ„ CjHtÜii.

Gleiehwie Kfils und Vogel bei Behandlung
von G 1 y cogen mit Fermenten unter den Inversions-

producten Isomaitosc entdeckt haben, h.it ('rcnipr

(43) beim halbstündigen Digeriren von Ulycogen mit

der fnnffiujben Menge 0,2 i»Ct OxalsäurelSflung bei

8 Atmosphären, nach > iiit ni Vorschl.ige von Lintner,

Isomaltose, zu etw.i lU pCt. des verwendeten Glycogens,

neben Glucose gewonnen. Da Maltose nicht nachweis-

bar ist, scheint in allen Fällen, in weleben dorob Fer-

mente aus Glycugen (uder Stärkemehl; Maltose entsteht,

ili< s durch Umlagerung primiur gebildeter Isoinaltus« su

gl sehehen.

Wie Hoppe-Soyler (44) gefunden bat, wird das

Chitin bdm Erfaitsen mit Aetskali und wenig Wasser

auf 180'* in Essigsaure und eine basische Substanz,

das Chitosan, gespalten, in welcher noeh der ge-

sammlc StickstofTgehalt drs Chitin erhalten ist. D.-vs

Chitosan löst sich leicht in Säuren, die salssauire

Lösung liefert beim Verdunsten quadratische Crystalle.

Bdm Brititaen mit Salaalwra bildet daa Cbitosan, wie

d.^s Chitin Glueos.imin. beim Eibitson mit BssigriUire-

anhydrid wird Chitin regenerirt.

Aus einigen kg getrockneter Steinpilse (Boletus

edulis) stellte Winterstein (4,'i) eine grös.sero

Qu.uitität der mit der Myeosc identischen Treh alose

(aus der Trebala, dem Cocon eines Küsselkäfers) von

der Formel C,.H;.0,| dar, welehe dureb Molecular»

gewichtsbisiiiiiiiiiingen nach der (i'-frierroetboda bo-

stKlipt wnrde. Durch sorgfältige Untersuchungen übcT-

zeugtc sich Verf., dass dieselbe bei der Inversion mit

TerdQnnten Sauren ansoeblieaslieb Traub«tttueker liefert

Sie gleicht bierin, sowie bezüglich der Formel der

Maltose, unterscheidet sich jedoch von dieser dadurch,

dass sie Fehling'scbe Lösung beim Kochen nicht

redneurt und mit essigsaurem Pbenylhydraiui kein

OsazOD liefert.

Schulze und Frankfurt (46) haben Kohr-
sucker ausser in den schon bekannten Pflanaen noch

im Samen des Weisens, Roggens, Vaim, Bneb-

Weizens. Hrinfs. d-T Sonnenblume, der Krbse. der Soj."\-

bobne (Soja bispida) und des K«iffees gefunden. Der

Rohrzucker wurde stets in Kr}-stallform dargestellt und
durch wit'ii.rholtes Umkrj-st^illisiren aus verdünntem

Alkohol gi reiiiigt. Zu seiner Identiticirung diente ausser

dem süssen Geschmack das Drebungsvcrraögen, Ver-

hatten su Resordn und Saltsiure, sn Invertin und
rdiling'scher Li-sung. Das Verfahren zur Isolirung be-

st.ui'l im Wes.Mitliehen darin, dass Her Hühr/.uckiT aus

der alcoholischen Lösung als Strontianverbinduug gefällt,

diese sur Beseitigung von Verunreüiigung mit Strontian-

hydratlösung gekocht, dann der Miedamolblac mit

Kohlensäure zerlegt wurde.

Ebenso wie mit Alcoholen, bilden nach Emil
Fiseber (47) die Zuokerarten. namentlieb Dextrose

(Glucose). Galactnsi', Arnbinose, Mannose,Bbamn08e auch

mit Mercaptanon glucosidartige Verbindungen,
welehejedoch anders lusammengesetit sind, als die Gluco-

side, nämlich aufein Molekül Zucker S Moleküle Thioalcohol

enthiiH' ii und mithin den Mercapt.nlen entsprechen. Dii-

Verbindungen bilden sich beim Schütteln der Zucker-

arten in salzsaurer LSsuag mit Mereaptan. Es werdea

beschrieben Glucoseäthylenmercaptil CgHijOs (SC|R5)s

(dasselhi' ist nicht giftig). Galactoseaethylmercaptal u. s. w..

Glucoseamylmcrcaptal. Alle Verbindungen sind in

Wasser sebwerlSslicb und besilMn nidit dmi Oerueb

nach Mercaptan, beim Krliit/en mit Säure tritt dieser

auf unter Spaltung der Verbindungen in Zuoker und

Mercaptan.

Wie Fiseber und Jennings (48) gefunden haben,

verbinden sieb die mebrwerthigen Phenole bei

Grgenw.irt von Salzsäure mit den Zuckerarten

unter Bildung von Producten, welche je nach der Natur

des Phenols reobt versebiedeii sind. Von den Sweribigen

Phenolen reagirt am leiditesten daa Besorafai, achirierig

^ kj d by Google
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das Breoicatechiii, mit Uydrocbinou kouiiUs überhaupt

keine Verbinduog erbAlten verden. Dio wiasrigeD

alooboliachen Lösungen der Reioroioderivate geben bei

Zusatz eines OxydationsmiürlH z. B. Fehling'scher

Lösung eine prächtige fuch&rothe Färbung. Da diese

ViriRing Doeb in groner YerdOnnung eintritt, so lässt

sieh daraul ein Verfahren zur Erkennung von Zucker

resp. Kohltliydraten gründen. Man verfahr! dabei

folgvndermaäsea: Vou der verdünnten waLssirigen Litsung

der SB priifenden Sabatans Verden 2 eem mit ungefiihr

0,2 g Reson-in versetzt und dann unti r Kühlung mit

gasf 'rmi^er Salzsäure gesattigt. Ist die Menge des

Kobiebydratü einigerniaäüen beträcbtlicb, so kann man

die eaticbeidende Farbe aebon naeh einer Stunde wahr-

nehni- n. handelt es sieh aber um Spuren, so Vässt man

die salxsaure Lösung 12 Stunden bei Zimmertemperatur

Stäben. Daun wiM dieselbe mit Wasser verdünnt,

üt NatronlaoffB fibersittigt, mit einigen Trqifen

Fehling'seher Lösung erwürmt. Die eintret-^iid'^ roth-

violette Farbe ist sehr cbaraclehstiscb. Geprüft wurden

so aoaaer den einlaehen Aldoeen, Boknaolcer, Mildi«

sueker, Maitoee, Deitrin, Gummi, Glycogen, Stärke und

BaumvolienceUoleae. Noirmaler Barn gfebt die Reaotion

ebenfalls.

Die efovettbigett nmole bilden kdne Verbindungen

mit Zucker, verhalten sieb alao anders, vie die aU|>ha^

tisdien .\ leohole.

Nach den Untersuchungen vou £. Fischer

«iritt das Intrertin (iriiesriger Hefoaussng mit (%loro*

iMrm Tcrsetzt) spaltend auf a-Metbjrlglucosid , nicht

aber auf die ,7- Verbindung, ebenso verhält sich das

crystalliairte Acthylglucoiüd ; alle übrigen bisher be-

kannten Aleoholglueoeide weiden nieht angsgrifln, aueb

nicht das MfthyM-Glucosid. Abweichend von den bis-

herigen Angaben spaltet dasselbe femer nicht nur

Kohnuoker, sondern auch Maltose, dagegen nicht Milch-

vaAtr. Auf die nat&rliehen Glueonde virfct das Li-

TCrtio nicht, .insgpnnmmen anf Amygdalin, welches aber

tt der gewöhnlichen Weise, gespalten wird, viel-

mdir wird nur Glueose abgespalten.

Das Emulsin spaltet das fOr Invertin unan-

greifbare yS-Methylglucosid, es spaltet ferner sehr leieht,

was bisher nicht versucht zu sein scheint, den Müch-

snAsr, ist aber ebne Wi^ng anf Bobnmcker und

Maltose.

Das Enzym der Kefirkümer spaltet Milchzueker.

Röhmann (50) knüpft an frühere von Bial und

ihm gemachte Beobachtungen über die Fähigkeit des

Blutserem, Stirke und Gl7eogen in Tiaubensueker

dbeiSUiQhren, an. Diese Wirkung könnte von einem

eimifen Ferment abhängen, welches sich durch die

giBeaeie Eneipa sraier IRikung von den bidier be-

kannten Fennenten untersdieideA, sie könnte aber aueb

darauf beruhen, dass da.9 Blutserum 2 Fermente ent-

hält, von denen das eine das Amylum in Dextrin und

Maltose SbeifStfft, das andere diese beiden in Trauben-

socker. wie es die in Pflanzen vork miiiionde (rlucaso

thut. R. hält das letztere für das Wahr--cheitiliehcre,

nämlich darum, weil die Glucase gegen Alcohol sehr em-

pftndlicb und «neb die aus Blutsenun dureb Aleobol

crhalteucii Niederschlage nur Dcilriii und Maltoüe bil-

den, nicht aber Tranbenioeker. Die von TL Piseber

beobaditsto q>altende Wirkung des Invertios auf

MaltiKe bezieht H. auf beigemischte Glucase.

Schulze und Frankfurt (51) konnten aus den

Stengeln von Roggen pflanzen, welche vorBeginu

der .Samcnbildung dem Felde entnommen waren, ein

Kohlehydrat abscheiden, welches in den meisten

Eigenschaften dem Lacvulin glich, sich von letzterem

aber dadurch untersebied, dass es erystalliuiadi er-

halten werden konnte. Es bestand aus kleinen pris-

matischen Cryst illot). VAU der F<Mmel ''üH^jOii. war

optisch iuaeliv und ohne Wirkung auf Fehling'schc

LSsung, durdi SXute wurde die LSsnng optiseb aetiv

und zwar Unksdrehend , reducirtc dann aueb Peb-

ling'sehc Li'isung. Auch durch Invertin konnte es in

linksdrehenden Zucker übeigeftthrt werden. Da die Vtf.

die Identität mit dem gewöhnliehen Invertin dennoeb

noch nicht für völlig erwiesen hnlten, -chlncen sie VOr,

dieses Laevulin einstweilen /3-Ijae\uliu zu nennen.

Als Material für Pilzroem brauen dienten Win
terstein (M) braptslehlieb Boletus edulis, Polyporas

officinalis, Au'aricus eampcstris , Penicillium glaueum

und Botrytis. Die Ccllulose wurde naeh den ver-

schiedenen Methoden dargestellt, entweder durch Be-

handlung der mit versebiedenea Esteaetionsmitteln er-

schiipften zerkleinerten Materialien mit einem Oxyda-

tioiisgemisch (Kaliurachlorat + Salpeteisiure) oder mit

schmelzendem Kali nach Hoppe-Seyler.

Wenn man naeh diesen Methoden aus Pbanero-

gamen rellulo-ic darstellt, so erhält man Präparate,

welche entweder meist oder doch nur sehr wenig ge-

fiibt sind, steh In Kupfernxydamaioniak leieht aullSien

und durch Jod 4- Schwefelsaure oder Chlorzinkjod blau

gefärbt werden, in ihrer Zusammensetznng der Formel

C«UioO« ungefiUir entsprechen und eine äusserst geringe

Menge Stickstoff einsehlieasen. Die Pilscelluloseprapa-

rate zeigten wesentlieb andere Hgeosebaften: sie Katen

sich in Kupferoxydammoniak nur spurweise, wurden mit

Jod und Schwefelsäure nur braun oder röthlich gefärbt

(nur ein Piiparat aus Polyporus und ebes aus Agarieus

eampestris zeigte partii-lle Blauflirbnng) , lö^^en sich

zum grossen Theil in kalter verdünnter 5— 10 proc.

Lauge, in Schwefelsäure vou 60—70 pCt schneller als

gewSbnHdie Oeilulose und geben bdm Destilliren mit

10 proc. .Salzsäure kleine Mengen von Furfurol ; sie ent-

hielten ferner constant Stickstoff in nicht unerheblicher

Quantität, im Maximum S,9 pCt., im Minimum 0,7 p€t.,

der aueb dureh keinerlei weitere Sebiignng zu besei-

tigen war und nrieh Verf. wahrscheinlich mit der Cellu-

lose chemisch gebunden ist. Dieser Stickstoff kann nach

W. weder auf Beimisdiung von Eiweiss, noch von Nu-

elein surflckgefabrt werden. Beim Erhitzen mit IV«

proc. Schwefelsäure verloren die r.-tlulosepräparafe

10,88—22,88 pCt an Gewicht, während die Phanero-

gameneellulose dabei nur 1,56—2,96 pCt. verliert, die

Cellulose aus den Pilzen besteht also zum Theil aus

HcmieelUilöse. Beim Kochen mit verdünnter Säure

gaben alle Pilzcellulose-Präparate Dextrose in wechseln-

der Quantität, welche jedoch stets wesentlich hinter der
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tlicorelischeu zuriickblivb, nämlich zwischcji 59,13 und

94,72 pCt. denetben. R«gelmSasig eotatand bei der

Hydroly.se ausM-r i], m Zm-ki r '-iiii' rrln-Miclir 'Jnatititäl.

Essigsäure , nur bei Polyporus war dieselbe gering.

Wdteriiin mtcht W. Hittheiluiigen ttber ein dareb

rerdÜDute Schwefelsäure aus den gereinigten Pilimm*

terialien ausziehlmrcs Kohlt hydrat von der ZiisaiiiTn'^n-

»etzuug QHioOs, welehes bei der Uydrulys« Ücstrose

giebt Verf. scblS^ für dasselbe deo Namen Parade i>

trose vor. Betreffs d* r Daratellung nod fiigensehaflen

desselben muss auf «I is Ori>f. verwiesen werden.

Derselbe (it'd) hat schon früher beubacbtct, dass

die aa< vereebiedenen Pilsen dargestellte Cellu>

lose in erhebliehem Grade stiekatoffhaltig ist und

beim Erhitzen mit Schwefelsäure neben (Jlucose Essig-

üäure und einen stickstoffhaltigen Syrup liefert. W. bat

jetst gefnaden, data Tilseellalose (von Boletua edolia)

mit Salzsäure erhitzt beim Kiiirlampfcn der durch Dialyse

gereinigten Lösung Crystalie aus salz-'^aurcm tiluco-

samin lieferte, die neben den Beactionen des Glueo-

snmins durch die Bestimmung des Stiekatoffii ond Gl

identificirt wurden. Auch die aus Aparicus campest n>

und Morcbella esculeata bei gleicher Behandlung gebil-

deten Crystalle seiften die Beactionen des Glueosamins.

Dadurch wird die Gegenwart v.m Chitin, welches bisher

nur im Thierkörper gefunden ist, w.ihrschtinlich.

Als Uemicellulose bezeichnet .Schulze (54)

di^eoige Art der Cellulose, welehe sieh von der eigen t-

li«ben Cellulose durch ihre weit geringere Widerstands-

fähigkeit g' jren verdünnte Säuren unterscheidet. Seinen

früheren Untersuchungen über diesen Gegenstand reibt

Yerf. in der vorliegeDdeo Abhandlung neue über das

Vorkommen und die VarbreitUDg dieser Hemieellu-

lose an.

L Zur Kenntoiss der &mieeiIuloäe. Aus gereinig-

ten PfeasrOdtatiadea von Seaamsamea eiUelt Verf.

diin li Kochen mit .Säuren eine Pentose, wahrscheinlich

Arabinosc. Der üehalt dieses Büclutandes au Pento-

den ergab sieh ra 11,2') pCt — Gereinigte MaisUeie

lieferte beim Erhitzen mit verdünnter Schwefelsäure

Xylose und Galactose, rlie Uemicellulose der von d- ii

Schalen befreiten blauen Lupinen Galactose und daneben

venig Pentose. Die in dem Lnpinensamen enthaltenen

Hcmicellulosen sind ausgezeichnet durch geringe Wider-

standsfähigkeit gegen Säuren und Oxydationsmittel. Sie

unterschieden sich im Verhalten gegen diese Ageutien

nur wenig vom Stirkemehl.

II. Ueber die Mannoso-Cellulose. Die Cellulose der

Kaffeebohnen, welche bei der Hydrolyse reichlich Man-

Dose und daneben Traubenzucker liefert, widersteht den

fiblieben «tr Isolinmg der geirithnlieben Cellnleae ange-

wendeten Reagentien, kann also t3a eelluloscähiiliche

Substanz bezeichnet werden. Mit GeUnlose identiticirt

werden kann sie dämm n&tit, wdl die gewUmlicbe

Cellulose bei der Hydrolyse gans fiberwiegend Dextrose

liefert.

Iii. Ueber die Classitication der in den Zeilwau-

dungen «nthaltenen Kcdriebjrdrate. BetreCb dieses Ab-

aehnittes muss auf das Original verwiesen werden.

Salkowski (56) unterscheidet nach seinen Unter-

suchunge» in der Hefe 2 bvsw. 8 Kohlehydrate:
das Hefegumml und die Hofeeellulose, weklw l«t*tare

unter gewissen Umständen ein gljroogeaarliges Kohle-

hydrat liefert.

1. Daa Hefegummi eihilt man durdi Ausliehen

von Presshefe mit 3 proe. Kalilauge, Fällen mitFioUiag-

scher liiisung. Isolinmg aus d.m N'ii derschlag durch

Zersetzen mit Salzsäure und Alkohol aU ein feines

weisses Pulver von der Zusammemsetsung CisHuOn,
welches sieh leicht in Was.ser Ifisk Die Lösung ist

rechtsdrehriid (an = 00.1), in nalörlichem Zustande

stark klebend, trockjiet zu einer .spröden durchsichtigen

gelben Masse ein; sie wird dandi bas. Bleiaeetat + Am«
moniak, sowie durch Barytwa.sser gefällt, nicht durch

animoniakalische Kupforlösiing. wohl aber, wenn m.in

zu derselben noch etwas Natron hinzusetzt, ebenso durch

Eehling'aehe LSsung, dnreh letslera noch in einer Ver^

diinnnng von 1 -. .'j(M'H). D.m Hefcg^ummi hat grosse Aehn-

lichkcit mit Gummi arabicum, ist jedoch von diesem

Meht an unterscheiden (siehe Orig.). Beim Erfaitxea

mit Slure gebt das Uefegummi in einen gUnmngaflUiigen

Zncki-r über. Der Ochalt der Uefo an Gummi betni|rt

ca. 2 pCt. oder 6,9 pCt. des Trockengewichtes der

Hel^.

2. Die Ilefecellulose erhält man aus der bei der

Darsti lUing des Hcfcgummi'.s rückständigen Hefe durch

Behandlung mit verschiedenen Lösuugsnüttelo. Sic iüt

aosgeieiebnet doreb ihre Bgeasehaft sich nut Jod ear-

minroth zu färben. Durch fortgesetztes Kochen mit
Wa.ssiT am IMckflusskiihlcr, oder besser beim Erhitzen

untcr'2— t Atmvsphäreudruck, spaltet sich dieCellulose

in S ungefiUir gleidie Antheile A nnd B« von der einer

in Lösung geht, der andere nicht. Nur der lösliche

Antheil zeigt noch unverändert die Färbung mit Jod,

der unlösliche nicht Man kann diesen daher Achroo-

oellulose nennen. Aus der «ingedampftaa Lösnag orfailt

man durch Fällung mit Alkohol ein sehr feines weisses,

iu Wasser mit geringer Opaleseena liislicbes Pulrer,

wekbes Im Speiehel l^cbt saehariftoirt wird und beim

Behandeln mit Säure fast quantitativ in Traubenzucker

übergeht. Dieser Körper. d''n man das Hydrat der

Erytbrocellulose cKler Erj'tbrobydrocellulo&e nennen

kdnnte, hat eine gewisse AehntidÄdt mit dem Olycogen

des thierischen Organismus, ist jedoch nicht damit iden-

tisch. Da eine thcilweise Umwandlung der Cellulose

schon beim Kochen mit Wasser allein stattfindet, so

fiirben aoh aneh die einfaehen wäsaetigen AnasQge der

Hefe mit Jod braunrptii. — Die Achroocellulose bleibt

in Form einer zu.sammcnhängenden kautschukartigon

iAnssc, welche nur schwer von 5proc. Scbwefelsäur«

saoharifidrt wird, in dem EriutningsgeOss aornek.

Nach Krüger (57) leidet die Kjeldahrache
McthodederStirkstrffhestimmungan dein Uebfl-

stand, dasa der Endpunkt der Operation nicht sicher

eikennbar ist — die EntfiHrang der Sdwefelsiure ist

hierfür nicht beweisend — . K. empfidllt statt deaaeil

die Substanz mit Schwefelsäure und Kalium-
bichromat zuerst im Wasserbad, dann auf freiem

Feuer an eiUtMO. Das Ende der Operatton, die in
Oaosen nur 15—80 lOnnten in Anspruch nimmt, ist an
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des AulMreu der Uo-seutwickclung und der grünen

K«fbe des G«niisoh«s erkennbar. K. giebt die ansu-

«todenden Mengenrerbaltnisse genau an und theilt eine

\'!;.-ihI sehr b'-frii^dijren'l'T Boli-paiirvlvspii mit.

/.ur quantitativen Bestimmung des Glyeo-
eoHs in den Zeraetningsprodueten des Leims koehte

Fischer (58) 50 g Gelatine mit je lOOccm Wasser und

«•«incentrirter Salzsäure 3 Tnue inrifr am Riickflus-iküliler-.

dann wurde das Gemisch mit Bleioxyd schwach alkalisch

goaaeht, das Kltrat mit Sebwellelwasaentoff eDtbldi,

aofSOecm eingedampft, mit 350 ccm lOproc. Natron«

hwge und 25 ccm BenzovK-hlorid vi rsotzt. mit Salzsäure

angesäuert und mit £äj>igätber ausgeschüttelt, bic aus

dem OtjreoeoU gebildete Hippuniure geht in den Esaig«

ätiier über und wird aus dieser Lösung dun li über«

srbussiges Chloroform gefällt, während gleichzeitig über-

gvgangeae BenUHisiure in Lösung bleibt. Cootrolver-

nehe Idvten, daaa 100 eem Chlonfem nur 60—52mg
Hippursäiirp in I.osii>i<r hatten. In 4 ViT-iiiclii n w.inlen

bo aas je öUg Gelatiu« 4,25—4,78 g Uippursaure er-

halten; danuia berechnet sieh eine Qljcoeollbildung von

5,5—4 pCt Wie Verf. sich durch Controlversuchu über«

wogt hat, wird «las jresrhiMerte analytische Verfahren

duch die Gegeuwart vun Leucin und Glutaminsäure

nicht stSnnd bMinflnait.

Zur quantitativen Bestimmung des Glyco-
'"Hs verfahrt Gonnerroann (.W) so, da.ss er Glyro-

culi, anstatt durch Salzsäure, mit Scbwefelsüiu-e abspaltet,

*sU dueh Bnvirkung des ana Satanare und kiufiieheni

BWo^d entwirkflten Chlors auf (ilycocoll Verluste an

«titercm entstehen. Durch Benzoylehlorid und Natron-

lauge wird Glycocoll weiter in üippursäure üi»trgelürl.

Dwcb starke SaUsinre Verden dann die Hippursäure

nvA die BenaoMbira frei gemacht und mit Essigäthcr

«ttsgescbüttelt ; die nach der Entfernung des Essigäthers

Ibnterbleibende Masse wird anstatt nach Fischer mit

niaem Chloroform, besser mit dnem Oemiseh von 20 Th.

CUorofwm und 1 Th. Ben/.d behandflt und d.-r Rück-

stand mit Innern Cbloruform ausgewaschen, bis letzteres,

«üf dem Uhrglas verdampft, keinen Rflekatand mehr

So erhält Verf. eine bedeutend höhere Ausbeute

TOB Glycocoll aus Gelatine, nämlich bis zu 8,4 pCf.

Nach Schulze und Steiger sollen zur Lecithin-

kestinmung die Pflansensamen nach firschüpfiiog

it AHher ni'oh 2 mal je 1 Stunde lang mit .\lci>h<d

ausgekocht und in den vereinij^tt-n Alcohol • Afther-

t^itractcD die Phosphorsäure bcstinimt werden. Bittu

(«9 hat durch die Uatersudrang vendnedener Samen
Tipsirum, Vicia, Lupine, .Soja, Weizen, Roggen. Mals)

«ch überzeugt, dass dabei nur i-in Thcil des Lecithins

>' j~Vi der Gesaramtmenge) in Lösung geht. Behufs

<|inatitatiTer Bestimmung des LeeitUns musa die Sub-

*t*»s nach der Kxtraction mit .\i thcr wctiiKst' tis M Mal

Hit Aeihyl* oder 20 mal mit Methyl alcohol ausgekocht

Verden und »rar jedesmal 8—10 Minuten. Vereinfacht

die Metbode derart werden, dass die Substant

nr SO mal mit Metbylalcobol anagskodit wird.

Gegenfibfr diesen Ausfühningen von Bitt'» be-

«hraibt Sch ulze (61) die Einzelheiten seines Ver-

fahrens, aas «eldien namentUeb berrormbeben ist, daaa

diu hnchst fein grpiilvertcn gf (mcknett-n Sami-n mit fibi^r

Natrium rectilicirtcm Aether ixlrahirt und dann noch

2 mal mit Alcohol ausgekocht verden. Duroh beson«

dero V- rsiirh>- überzeugte sich Verf., da-;s mit den so

bchaudcltau Samenpulvern durch darauf folgende

lOmalige resp. 20malige Extraction mit Alcohol nur

noch Spuren von Leeithin ausgesogen werden, giebt in-

d''ss, n zu, d.iss die frühere Zahlcnang.ab«' für das I,.wei-

thin zum Theil etwas zu niedrig sein mögen, da das

Verfahren etwaa abweichend gewesen ist.

Eine neue WXgnngsbestimmung des Zuckers
schlägt Gaud (in) vor. .50 rem Fehling'si hcr L'lsung

werden mit 50 ccm Wasser aufgekocht und auf dem
Wasserbade mit 25 ccm der auf etwa 1 pCt. /ucker ver-

dflnnten, su prüfenden FlQasigkeit versetzt, nach

10 Mi!.ulcn d.as noch blaue Gemisch Vinn Niedcrfichlag

decantirt, letzterer mit siedendem Was.ser ausgcwaschrn.

bis das Waschwa.sser sich gegen PhenolpbtaleVn neutral

«rweist, dann derNiedendilag in ein 26ccm— Kfilbehen

gespült, bis zur Mark»- aufgefüllt und Kölbcbi ii nebst

lohalt gewogcu ; bezeichnet P das Gewicht der Flüssig«

keit aammt Niederschlag und V| deren Yotnmea (2ft eem),

femer A die Dichte des Niederschlages {KupIhroxjrduL

= 5,8S1) und d <lic Dicht - Wassers bei d- r V. r-

suchstemperatur, so ist das ti< wicht des kupferoxyduls

P V,d
* d

Bei gi nam r Berücksichtigung der Temperatur soll

der Ffhh-r kleini-r als ' „„, sein.

Durch das freie Aelzalkali der Fehling'schen

LSsnng wird nach Gaud ((4) ein Thdl des Zuckers
unterBildung von Milch-, Oxalsäure. Oiyphenylsäure u. A.,

wie Verf. früher gezeigt, zersetzt und .somit der Oxydation

durch Kupferoxyd entzogen, weshalb man bei der Titer«

Stellung der F«hling*adien Lösung und bei der Be-

stimmung von Zucker in anderen Flüssigkeiten am bo-t> ii

unter gleichen Bedinguogun arbeitet d. b. auf 0,5— Iproc.

ZuokerlSaangen verdOnnt Indess lässt sieh auch die un«

verdünnte, bis zu 10 pCt. enthaltende Zuckerlösung dircct

litrirei», M>'nn man. im Mittel aus 4(K) Versuchen des

Verf., eine C'orrectur anbringt, die sich aus der Gleicbuug

«rgiebt 0,02876 x> + 1.0004S01x + D^O, worin D
den Versuchstiter, x den genauen ii Titer bcseichnet,

der sich aus de-r Gleieliung h-ir-bt bi reelini-n lässt. - —

Auch lässt sich der obengenannte Fehler dadurch ver-

meiden, daaa man anstatt Kali« oder Natronlauge, Aetz«

ammoniak (wie schon Pavy früher cmpfdil.n. I!ef)

wählt, die Beduction in einem Strom von Stickstofl"

oder Wasserstoff bei 80" vornimmt; der Endpunkt wird

dnreh die Entttrhung gegeben, indem Kupferoxydul in

.-\etzammoniak gelöst bleibt. Selbst bei 10 proc. Losungen

beträgt der Fehler bei diesem Verfaiiren nur '/iiwo, beim

alten VerCahren Vst«

Als Frank (65) die Alkaliseifen thieriaeber

Fette in die Kalksei h'u uiow.andelteund letztere mit Aether

extrahirte. ging in dvti .\othcr eirie fettartige Substanz

über, die sich als Säure auswies, in Wavscr unlusUch,

in Alcohol und Aetber üblich, N« und ?«frei: ihr O-
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Gehalt ist hubur ab der der Fcltc rvsp. FctUx-iurcii,

C ttod H stehen in dem YerbUtnüs irie in angesattigten

Verbindungen. Wenn es aui li i iii 1:' hingen

ist. die N.itui iler Substanz und die Art iiin r Bilduri(r

cräciiüpfeud aukukläreu, so lässt sich duch aus den Be-

obaehtungen und Vecsachen der Sehlusa sieben, dass

die Salze der höheren Fettsäuren (Oel-, Stearin-,

wahrscheinlich auch Palmitinsäure) hei gcwitbniicher

Temperatur unter de r Ein Wirkung des Luftsauer-

Stoffes eine oijdative Spaltung erleiden, die

besonders hi rvortritt, wenn die ^«M Meten Zersetzungs-

productc, die höher oxydirte Siiureo su seia seheinen,

durch Extraction entfernt werden. Die Beobachtungen

stehen wahrscheinlich auch in Beuchung zum Vorgang

dos Rnin^iirwordens der Fette. — Wegen mancher ^»eU
betten vergl. Original.

Die im feuchten Zustande lederartig ansolOhlende

gelbbraune E i s c h ale nh a u t v o n E c h i d n a ( A nicisenigel)

gehört narli Xrinneister 'S>fi) auf 'iruiid iIt r<Iri(i\

leichten Luslicbkeit in Lauge, des hohen S-üchaile.-> und

der Uoverdauliehkeit dureh Trypnn in die Reihe der

Keratine; doss sie trotzdcin durch Magensaft, wenn auch

schwer, dich allmülig verdaut wird, spricht nicht da-

gegen, /.eigen doch auch die keratiuüscn Hullen von

SoylUum (Hai) im Jugendlieben Zustande Verdaulichkeit

mitteis Pepsins, nicht aber die der bereits aligelegten

Eier. Auch die Eischalen gewisser Selnchier, Saurier

und Hydrosaurier verhielten sich wie das Keratin der

HObnereiweisssdMien. Femer gaben die EisehalenbSute

von Ei-hidiia an vi nlüniil'' .'^alzsäure keinen Kalk ab,

während .sonst die Kischaleo, neben 3—6 pCt. organischer

Substana, über 90 pCt kohlensauren Kalk enthalten,

neben kleinen Antbcilen von kohlensaurer Magnesia und

phosphorsaurem Kalk. Die Kischale von (Voccidilus hipor-

catus ergab Verf. keine Öyui von Phosphat, dagegen

enthielt sie fiber 19 pCL ihres Gewichtes an oiganiseher

Substanz, hinwiederum die mQohglasähnlicben Eischalen

von Ptyehozoon nur 1,1 pCt, Olganische Substanz, aber

ebenfalls kein Phosphat. — Wegen vieler Einzelheiten

eigL OriginaU

Zum Nachweis von eiweisslosenden En-
zymen benutzte N'etim eis t< r (CS) die bekannte Rif:''n

Schaft des frischcu Fibrins, solche Fermente üircu

Lfisungen resp. dem Wasserextraete der betreffenden

Keimlinge (Sprossen, Wurzel) zu entsidien: <li' Fibrin-

flocken wurden sodann mit \'>0 ccm 0.8 proc Oxal-

aiurelösung im Brütofen digertrt. So untersucht, fand

»dt in gewissen Keiblbgen (Gerste, Mohn, Rüben,

Mais, Weizen) von einem nicht zu frühen A e^r,.t.-itionS'

Stadium ab ein eiweisslösendes Enzym, dessen Menge

in den jungen Pflanzen deutlich zugenommen hat, wenn

deren Halme etwa eine HShe von 16—SO em emiebt

haben. Dies Enzym wirkt wie Pepsin nur in saurer

LSsung. doch ist zu seiner vollen Wirkung die Gegen-

wart einer organischen Säure nothwcndig, weil es durch

Salss&ure langsam serstSrt wird. In ungeheimten Samen
l;t<isf sieh dieses Kn.'vni niemals nachweisen, fehlt aber

auch gewissen Keimlingen und jungen üewäcbsen (Lu-

pinen, Wicken, Erbsen, Roggen, Hafer). SImmtUobe

Keimlinge luid jungen GewSchse enthielten, wofern das

Enzym nachweisbar war, auch Pepton (K übue's Pepton),

sonst nicht; also muss das Pepton wibrrad der Vege-

tation höchst wahrscheinlich unter dem l'influss des

Enzyms jrebildet sein. Nun enthielten aber auch die

enzyml'reien PHanzuu (Lupinen, Wicken etc.} und zwar

in den troekenen Samen erheblieh reiehUelier als zu

irgend einer Zeit in den jungen Pflanzen, die sich aus

demselben (Quantum der trockenen Samen entwickeln.

Folglich muss das in diesen Samen vorhandene Pepton

als Besenrematerial betraehtet werden, das wibrend de«

Wachsthnms der jungen Pflanaen allmälig veibraucbt

wird.

Wie frOber für den Hafer ermittelt, konnte Hof-
meister (69) nunmehr auch für andere pflanzliche

Nahrungs- und Futtermittel feststeMen. dass in

ihnen sich ein diastatisches Ferment befindet,

nur bei den einseinen von verschieden kriftiger Wbkung.
Am schwächsten erwies es sich in <leti K ir'ufTeln und
im Reis, st.ärker in den <'eri'alii>n utul ljet^ii)>iiio>eti

(Krbsen, (ierste, Weizen, Itoggen, liafer, Mais) sowie im

Roggenstroh, am kiiUtigsten im frischen Wiesenheu, bei

welch' iet/S rr in beim Ziisnninienbringen mit Wa.sser

u?id bei IJIutteinperatiir innerhalb (> Stunden sich bis

zu 1 1 pCt. der angewandten Substanz an Zucker bildeten.

Da dies Ferment sebe Wirksamkeit bei KSrpertemperatur

entfaltet, kann bei Fütt ninj; dieser N.ihninfjsmittel im

rohen Zustand ein Theil der Dextrin- und Zucker-

bildung im Magen auf Rechnung des in diesen Stoffen

enthaltenen diastatiseben Fermentes geastat werden.

In allen Versuchen wurden ie 10 p des zu prfiÜBllden

Nahrungs- und Futtermittels im fein vertheilteo Zu-

stände mit 100 g Wasser versetzt und naeh 9—

8

stiindijjcr ^ige^lion bei 40» (resp. fjO—70») der gebildete

Zueker dureh Titriren mit Fehling'scher Lösung er-

mittelt, nachdem zuvor das etwa gelöste Eiweiss mit

Sah^ und Pbospborwolframsinre aosfcfillt war.

Aus der an vielen Einzelheiten reieben Studie von

Fermi und Pernosi (TO) über fiif Enzyme können

hier nur einige interessantere Beobachtungen wieder-

gegeben werden. Sowohl Trypsin als Pepsin werdeo

in Gegenwart von Sluren oder Salzen oder Wasser viel

mehr abgeschwächt, wenn sie dem .'Sonnenlicht ausge-

setzt, als wenn sie im Dunklen gehalten werden. Die

Absehwfiehung ist grösser bei Sonnenlidittemperatnr

von 44—56* als bei 87—47'^ In Bezug auf das

Soiinenlieht erwies sich das Trypsin viel empfindlicher

ahi das i'cpsin. Auch die proteolytischen Enzyme der

Baeterien (Vibrio obolerae, Bae. aoHirae., snbtilis)

bAssen durch Sonnenlicht viel von ihrer Wirksamkeit

eiti: am rcsistentcsten erwiesen sieh llac. indicus und

Siaphyloeoccen. Pepsin, Trjpsin, Plyalin, Diastase

und Emulsin werden durch Sehwefelwasseratoff nicht

merklich angegriffen, sehr empfindlich dagegen sind die

Enzyme des Bac. prodig., des Proteus vulg. und des

Bac. indicus, sehr resistent die Enzyme des Pyocyaneus,

Tetanus* uud Mflsbrandbaeilltts und die Cholera-

bacillen, welch letztere auch vom Ki^hlenoxyd nicht

angegriffen werden. Gegen kohlensaure Alkalien (Na-

triumeaibonat) erwies sich das Pepsio niebt viel em-

pflndlieber als das Tiypsio, dagegen werden beide von
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AetuUkalieu schoo io ihr Coneentation von 1 pCL

MiBlSirL Das Pepsin puairt Idt^tor als das Trypsin

und als die anderen Enzyme dis Viltrr. ohne wie Ans

Trjrpsin an seiner Wirksamkeit einzubüssen. Pepsin

und Trypsin Teriialten sidi bei der Dialyse wia Albu-

minSubstanzen und Pepton: sie passiren laagaam das

Papier d-- la Rne und werden vom Perjramentpapier

gaoi zurückgehalteo. Zusatz von Cbloruatrium und

Gljeeria erieiditert die Dialyse des Tlypeios. Im

Gegensatz zu anderen Autoren glauben Verff. zu finden,

dass das Pepsin keine nnrhwcish.ir'' Wirkung auf das

Tiypsin ausübt. Zur Erklärung der Thatsachc, dass

im Han swar Pepon, aber nidit Ttypefn so finden

ist, dient der Befund, dass das Trypsin vun den

Olganen im Körper wie in vitro ziemlieli ra,seh zerstört

wird. Subcutan iujicirt, gellt Pepsin vie Trjpsin in

den Harn Aber, aber sdir langsam; ebenso passiren

Dia>tase. Ptyalin und Emalsin, subcutan injieirt, di«

Nieren, abi>r sehr langsam. Intravcuüse lujcctionen steri-

lisirten Pepsins und Trypsins, selbst in relativ grossen

Mengen, erweisen sieb (Br Tblere ansddUlUeh; die

ge^.^nlheilij^en Beobachtungen bei niedt s(eri!isirt'-ii

Enzymen erklären sich aus der Wirkung beigemengter

Baeierien.

Die von der Bostoeker med. Facultät preisgekrönte

?<-hrift Vi !) Peters (71) über T.ab und labrlhnliche

Fermente enthält nach einer interessanten historischen

Bialeitang eine grössere, unter O. Nessels Leitung

ansgeführtc Versuchsreilie, welehc in der Haopts ^ li

zu folgenden Resultaten geführt hat. Mit Lab

{.Witte'ächer Labessenz) gelingt es, nicht nur die na-

türlidie oder künstlidie LBsong des Mildicasanogens,

sondern auch LSsnngen des Caseins und des gekochten

Moikenciweiss, «.nwie der verschiedensten Eiweisskörper

tbierischen ^iluhucrciwetss) und pflauzLicbcn Ursprungs

(Giweiis ans Weisen«, Boggen« und firbsenmebl) tmter

bestimmten Bedingungen, insbesondere bei Gegenwart

von Calciumbydrat, auszufällen und diese ausgefällten

und wieder in Lösung gebrachten Eiweisskörper belie-

big oft Ton Neuem aussnOllen. Bei dieser Ansfillung

wird, im Einklang mit TIa mm arsten , stets beobachtet,

dass ein Theil des Eiweiss in Lösung bleibt, also wohl

eine Spaltung des EiweissmolekQb eingetreten ist In

der WUrang dem tbierischen Lab in jeder Beziehung

gleich sind die Labfermente des Pflanzenreiches (Feigen,

Artischoken, Labkraut, Disteln u. A.), insbesondere

dnrdi ihr follstilndig gleiches Teibalten aneb bei Gegen-

wart fremder Substanzen, sowie durch die Möglichkeit,

dass sie jederzeit mit derselben Wirkung an Stelle des

Labs verwendet werden künueu. Bemorkcnswerth ist,

dass das ans Feigen dargestellte Labftrment Papain

nur l»ei Blutwäme wirksam ist, bei Zimnu rtemperatur

vlbst in erfisseren Gaben iiii hi. Das von Hai 1 iburton

dem Hodeninhalt oder Uodcusecret zugeschriebene Lab-

fnrnent konnte Terf. nidit beatitigen.

Wenn im» nuft Ldpioe (78) das serkleineite

Pankreas 2— 3 Stunden mit 100 ccm Wasser unter Zn-

MU von 0,2 g Schwefelsäure bei 88" digerirea lässt,

dann mit Nntriumearboaat nentnlisirt und nunmehr

0,5 g Traabeosucker hininsetat, so beobachtet man bei

weiterer einstflndiger Digestion eine Abnabme des

Zuckers, welche bis zu 50 pCt. gehen kann und weit

stiirki^r wie dir- durch Pankreas ohne vorheriiehende

Behandlung mit Schwefelsaure bewirkte. Die Digestion

mit Terdünoter Sebwefelsiure bat nach L. den Ueber*

gang eines Zymugcns in glycoly tischen Ferment
zur Folge. Dieses Zyniogeu ist nach L. nichts anderes,

wie das diastatiscbe Ferment. Es gelang L. nachzu-

weisen, dass LSsnngen von pliansUeher Diastase, Spei»

cbel und Pankreassceret (nach Reizung des Vagus auf-

trefangen) durch Behandlung mit verdünnter Sehweft-I-

säure ihre diaslatischc Wirkung einbüssen, dagegen

nadi derselben glfeoljrtisehes Ferment entiuilten.

Das in den Zellen der Mseben Bierhefe sieh sehr

reichlich findende Uefeglycogen wird naeb Cremer
(78) bei der Selbstg^ilirung der Hefe verbraucht; bringt

man nun solche tut glyeogenfireie »Cannahefe" mit 5

bis lOproc. Lösungen von Traubenzucker, Rohrzucker

oder Lävulose bei in Berüiirung, so tritt alsbald

wieder, am sdmellsten beim Tkanbensucker, Glycogen

in den Hefeiellen auf; als solche Glycogenbildner ei^

wiesen sich auch fl 'ialactosr und d-Mannose. nicht

aber Pentosen, Milchzucker, Lcberglycogen, Glycehn.

In der IBceinliussung der Bildung von Hefcglj'cogcn

unterscheiden sich somit die gährenden Zuckerarten

typisch von allen anderen Stoffen. Verf. meint, dass

die Lävulose durch die Uefczelle in Dextrose verwan-

delt wird und dadurch Hefeglyoogen bildet BetOg^icb

] [ I -ri^ren Speculationen und Termuthnngen des

Vt rf. .s vergl. Orig.

£ffront (74> hatte früher getuuden, dass in einer

mit ISsliehen Fluorsalsen wersetsten WOne dieHefe-

zcUcn zwar ihr Wachsthum verlangsamen, aber im

Vergährungsvermögen bis auf das lOfache zunehmen

können. Aber auch die Gälirung selbst verläuft bei

derFluotfaefe quantitativ etwas aatos als bei gewSbn«

lieber Hefe, insofern aus der gloich'^n Menge Zm^ker

bei ersterer mehr Alcohol (um 2 pCt. mehr), erheblich

weniger Glycerin und etwas weniger Bemsteinsauie

entsteht

Rekanntlieh rntziehen sich etwa fi pCt. des Zuckers

bei der Uefegährung der Alcoholbilduug und liefern

Bernsteinsänre und Glycerin. Die Bildung dieser

beiden Nebenproducte ist nach Demselben (75) im

ersten Stadium der Gährung (erste '24 Stunden) gering,

nimmt in den folgenden 24 Stunden auf mehr als das

Doppelte zu und erreicht narb 96 Stunden den Hohe*

punkt so dass auf 100 Th. vergohrenen Zucker 0.9 Th.

(ilyeerin und fast 0.1 Th. Hernsteinsäure treffen. In

dem Maasse, als die vergiihreude Kraft der Uefe ab-

nimmti entstehen immer mdir dieser Nebenproducte.

Derselbe (76) hatte ftrüber geltonden; dass, wofom

man kleine Gaben von Fluornafrium zur Hefe zusetzt

und allmälig mit der zugesetzten Gabe steigt, man die

Hefe an das Antiseptieum gewöhnen kann und

dass dabei die Nebenfi^Qurung (Bildung von Bernstein«

säure und Glycerin) fast vollst iitidig aufhört und nur

die reine Vergährung des Zuckers zu Kohlensäure

und Aloobol zu Stande kommt Ausdehnung der Ver-

suche über andere Fennente lehrte, dass auch das
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MilchsSure- und Buttersiureferment an Fluor-

naI/. gewöhnt werden kann und ditss dabei clHurilU ihr

Warhsthum abriiintnt. d^gog«'ti die clieniischi; Wirksam-

keit zuuiuimt. liei VergiUirung des Alcohols mit dem

Essigferment (Mjreodermft aecH) tritt mit sunebmender

(lewöbnun^' des Keniients an Fluorsalz eine vollständige

AeiidiTiiiig des (liihrunjf'^vorpangfs ein. sodass liehlit-ss-

licb fast gar keine Ksüigiiiiure, sondern fast nnr Kolileu-

aSore (und Wasser) gebildet w^^nt CtHgOR + 0,=^
2ru, + sn.o.

/u allen Versuchen Robertson*« (77) über

Zuekergährung dienten 5proc. Lösungen von Rohr-

sueker, Invertcoeker, HUdimudcttv Traab«na«k«r, Hal-

t.i^'- iitifl I,;iviilrKp, wi'lfh'' mit ßleii'hen <jhiantit."itiTi

eineä «i.ibrungüerregers versetzt und bei 38'' aufbewahrt

wurden.

1. Milcha&uregälirung, hervorgerufen dureh 10 rem

Fillrat von saurer Mileh. - Die fHihrung d' s Rehr-

suckeri beginnt nicht sofort, derselbe wird wabrscbeio-

lieh vorher invertirt Naeb der QnantitSt der in der-

selben Zeit gebildi-t> n Siiure (durch Titriren von Zeit

/u Zeit hestininit), bilden die Ziick-rartrii folgend'- H'-ibe:

Lävulose, Milchzucker, Dextrose, Invertzucker, Kohr-

nicker, Kaltose.

2. ButtersHurevergährun^' durch Zusatz von je '2 g

altem Käse eingeleitet. Auch hier wurde die Saure

titriri Die Reihenfolge der Zuckerarten war: Lävu-

lose, Maltose, Deitrose, Invertsueko-, Bohnrodtcr, Mtleh-

sacker.

8. Alcoholgäbruug, eingeleitet durch Zusatz von je

9 g frischer Bierhefe. Der Verhmf der Qäbmng wurde

beurthcilt nach der Abnahme des specifiscben Gewichts.

Al> K'ili'TifolK'' 'T^rab sich: MaItM*>\ Invcri/nr-ki-r. Rohr-

zucker, Dextrose, Lävulose, Milchzucker; letzterer wird

kaum Teriadert (die Reihenfolge ontsprieht nidit der

sonst angenommenen, in der Hegel wird die Lävulose

für am leichtesten vergährend gehalten, hier steht sie,

al)ge>elien vom Milchzucker, an letzter Stelle. Kef.)

[Mörner, Carl Th., Einige Versuche über das

Vorkommen der ChondruVtinschwcfelsäure. Upsala l&kare-

föreoings forhandlingar XXIX. 7 u. 8. p. 461—467.

Daa Untersucbungsmaterial bestand aus den ver-

schiedenen Theilen des atiagewaehsenen Rindes. In

allen untersucht'-n Knorpelarten, ohne Ausnahme, konnte
die ("liondrortiu^ehwcfelsiiiire mit Leieliligkeit und in

reiehlieli'T Merige riailigcwiesen wi'rdiii. .\ueh die

elastischen Knorpel und die Bindegewebsknorpel sind

chondroYtinscbwefelaanrehaltig. Dem zu Folge onus die

Chondroitinsehwefelsäurealscin typischer oder constanter

Bcstandthcil jedes von den Histologen anerkannten
Knorpelgewebe-, /um wiiii^'>tr:i> rles Rindes, betrachtet

werden. Ja, sie ist auch l ine für dasselbe speeilische

Snbstana. Auch in den allerinnersten Schichten der

grossen Arterien des Menschen und Rindes ist ihre

Gegenwart unbestreitbar, d. b. es ist Knorpelsubstanz
in der einen erb r anderen Form dort anwesend. Fnd-
lich wurde Choudroitinschwefelsaure auch in allen

acht untersuchten p.itholMgischen Knorpelbildungen
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Sti Otting u. Gamprecbt (2) besHmmten deo

Truckougebalt direet dia«li Trocknen einer kleinen

der Fingerkuppe cntnommtMienen Quantität Blut

etw» 5 Tropfen oder 0,2-0,3 g bei 66—70», wo-

bei aaeh fluren Bnnittolungeii gegenüber dem Trooknen

bti 110" darcIiHchnittlich noch 0,5 pCt. Wasser zurück-

bleibt (das von Verf. anfrewrndelc Wägen .dos noch

heiasen Scbälcbens" ist recht bodcnklicii. itef.). An-

nibered sUmmt der TMekearOefcatand mit dem fiiveias«

gebalt überein, letzterer ist etwa IpCt. (bezogen auf

das Blut) gerinj^cr. Die Resultate, zu denen die Verff.

gelangten, sind kurz folgende: der mittlere Gehalt des

aamalen Blntes an Troekensnbstaox betrigt beim

Manne ^.-20 Individuen) 21, fi pCt., beim Weibe (18 In-

difiduen} 19,8pC't. Wiihn nd diese Zahlen nacii oben

nur um ein Weniges überschritten werden künnen,

nkt bei aehvoMn Anlmian dia TrodEensttbatans bis

8' ipCt. H'-i rhlonise ist die Trockensubstanz in hö-

herem tirade herabgesetzt, als die Zahl der rothen

BtntkSrpercben. Die TM^enanbatana der Chlonmen

mittleren Grades (50—80pCt Hämoglobin) ist crfaeblicb

höher, als die der Anämien von g!i i, hcm Hiiinoglobin-

gehalt, eot&prechcnd der grösücren Zahl der rothen

Btataellen. Si gi^ eine irabre Oli^mie, beatebead

in einer VennindeniDg der gesammten Blutmenge l>ei

nomialiT Zusammensetzung' des Blutes. D is 1« ukSmi-

&chc Blut ist durch relativ hohen Trockcugchalt bei

aiedrigam Himaglobingebalt auageseiehnet, eine Folge

des liolien Gebaltes von Lcucocytcn, r i i !it also von

dem sonst geltenden (iesetz, das» jede Au;»itiie eine

Hjdrämic dan>t«llt, eine Ausnahme. Ua-s Blut bei

Diabetaa aeigt keine nennenavertbe Aenderang dea

Tlreckengebalte.<;. Compcnsationsstijrungen des Kreis-

buifr und Venenerkrankungen führen zu hydrämischer

Besebaienheit des Blutes. Nicht compensirte Herzfehler

aeigen dnnbsdnittlieb bSberea Waaseigabalt als eom>

pensirte. Bei Wiederherstellung der rompensition

sinkt der Wassergabalt des Blates. An dem allgemei-

nen Hydrops niatmt aneb das Slot Tbeil, es giebt also

einen Hydrops aaagoinis oder eine Pletbora aeroaa. —
Die bluteindickende Wirkung von W.issfr- unA Snfte-

vcrlusien kann durch den blutverwasscrnden Kinßu-ss

snaeluneader allgemeiner EmShrangntSnmg Terdeekt

Verden, vie sich nach Functionen seröser Höhlen be-

sonders beiibacbti-n liisst — In Bezug auf zahlreirhe

Einzelheiten, sowie bezüglich der ii^rorteruogea über

daa Teriilltnia aviaebea Waaaeigebalt, apedfiaebea

Gewicht, Hämoglobin, Blutkörperchenzahl zum ^boeken-

iQeicstand muss auf das Orig. verwiesen werden.

Unter Hofmeister'» Leitung hat Ctcrny (8)

Binteindickung durch Wasserrerlaat dadurch

craeogt, daaa er jnngea Kitaebea, die anter eiaer ven-

tilirt<?n Glockr bei Brufwärme (30-38 • C.) gehalten

wurden, trockene Luft zuführte; entsprechend der hoben

Anaeenteaperatar var der Waaaemilnat durah Be< vbA
Per^iration so betriebtlieh, daaa a.B. die Thien inser^

halb 20—.78 Stunden unter einem Wrlust von 18 bis

41 pCt. des anAnglichen Körpergewichts zu Grande

giageut und svar noter dea ErMbeiBiingan einer lang-

«aa vonebidteaden eeatmlea Narooae. Der Eintritt

derselben ist nicbt von dem ahsulntün Wassenrerluste,

vielmehr von der Ge>eliwiiidigkeit, mit der sich letzterer

vollzieht, alih.'injrig- Kr ist weder eine Folge di-r durch

den Wässerterlust bedingten Volumsabnahme des Blute-s,

benr. der nngenügenden FAUnng der GefSsae, noeh der

Viscositätszuoahme (nach Arrhcnius gepriift) und der

daraus resultirendcn eirrulatorischen Widerstünde, ob-

wohl der Gehalt dos Blutes an Trockcn.substanz von

14,4—IM auf 95,4—27,9 pCt anstieg. Der Umstand,

d.iss es müglicb war, durch su' ;! i i. Injeetion von

physiologischer NaCl-Lüsung, wufeiu dn selbo ntuh zur

Resorption gelangte, die Erscheinungen der Biutein-

diekoag an bebeben vnd die Tbiere am Leben an er*

halten, gab der Vcnnuthung Raum, dass d*e Wasser-

Verarmung der Gewebe eine Störung der Dilfusiousvor-

gange nach sich zieht, was indessen darch Kluorescin-

iqjection niebt gestatat werden konnte. WabrsebeiaHeh

stellt die Bhit- itidickung eine .'^türung dar, bei welcher

eine chemische Schädigung und damit eine Vergiftung

dea Centntaervenejratema die Todeeorsaebe bildet —

-

Aus Versuchen, eine Binteindickung durch intravenöse

Injeetion colloider Substanzen (Leim. <Jumtni. niiliner-

ciweiss, Blutserum) zu erzeugen, ergab sich, dass die

eolloiden Snlistaaaen niebt nur die mit denselben ein«

geführte Wassennenge im Blate festhalten, aoodem,

gleirliwie eingespritzte .'^al/l'isungen, noch Wosser aU8

den (ieweben in die Bhitbahn hinüberziehen.

In weiterer Verfolgung aeiner früheren Untersuchun-

gen giebt Ifilienfeld (4) nnter YoriGbrnng von Ver^

suchen eine zusammenfassende Darstellung' s^ iiier .Auf-

fassung der Blutgerinnung, mit besonderer Berück-

sichtigung der Ton AI. Sebmidt, Hammaratenn. A.

aufgestellten Gerinnongstbeorien. Der Zellkern der

Lymphocyten besieht aus dem so«;. Nueleohist<rn. einer

Verbindung eines basischen, pcptonartigen Eiweisskürpers

mit einem sauren NucleoproteTd, dem Leneonuelein.

Zusatz des Nucleohistons zu Salzplasma, d. Ii. dem ilurch

Zusatz von Mittelsalz< n (?.. B. Mfr SO4) zum Pferdeblut

gewinnbarcu Blutplasma (der Rcactionsflüssigkeit von

AI. Sebmidt), sowie zur Peritoneal« nnd Perieardial>

fliissigkcit des Pferdes erzeugt einen massigen, schnell

zu Boden sinkenden Nieder>clilag, dcsgleiehen im l'< jit^n-

plasma. Auf der anderen Seite besitzt das reine Nu-

eleobiaton die anageaproebene PSbigkeit, die Oerinnnng

in den proplastisehen. und fibrinogenen Flfiss!gkeit<-n

stark zu verzögmi. Zusatz von Kalkwasser zu einer

Nucleohistonlösung spaltet das Histon ab, desgleichen

verdOante Salsnbin, siedendes Waaaer, Alkalien, kOnst*

lieber Magensaft. Mit der Abspaltung des Histons schwin-

det die gerinnungshemmende Eigenschaft. Das abge»

spaltene Leuconuelein erzeugt in allen, Fibrinogen ent-

baBendeaRQa^riten einen Niedeiaeblai^ der dieEigen«

Schaft beaitat^ mit Kalksalzen oder Barylsal7>-n zu l'«"-

rinnen. Daa fieic Leuconuelein ruft keine Ciehnnung

b FibrinogenWanngen hervor. Ana ehier reinen, weder

fttr aieb alldn, noch aaf Zoaala von Kalksalzen gerin*

nenden Fibrinogenlösung fällen Nucleobiston, Leuco-

nuelein und Nucleinsaur« eine Substanz aus, welche

mittelst Soda in Waaaer gelSat, bei SSoaata einiger

Trojpfen von CblorealdumlSanng binnen Kurzem zu einem
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festen Fibrinkuchen gerinnt. Die Nueleinkörper erseu-

gen aus Fibrinogen einen Körper, ireleher für sii-h nicht

Rerinnt. dngegen auf ZiH.ntz vnn Kalksalzcn tvpi-rhi s

Fibrin liefert; deshalb netiot Verf. diesen durch Nucleiii

gefillten Körper „Thrombotin''. Er ist auch, wie Fre«

deriksc gefunden, durch EssigMure ans Fibrinogcn-

lösungen fällbar; dabei gebt ins Filtrat ein«* eiweiss-

artige, in Wasser iüsUche, die Biuretrcaction in der Kälte

gebende Snbstanx Ober, welebe die Gerinnbarkeit des

Tbromhosins mit Kalk>nlzcn hindt-rt und niu-li übi-r-

Iiaupt ^erinnungsbcuiuiciidc Eigciischalteu besitzt. Diese

Spaltung des Fibrinogens in Tbrombonn und eine ge-

rinnungshemmende Substani ist demNucli'insäuregehalt

d?r Xucloitisiibstanzcn zu verd-uiVon. Das Fibrin selbst

ist nicht» andci-es, als die Kalkverbindung des Tlirom-

boains. Das Leneontiolein ist der eigentliehe und ecbte

OeriDiiuiigsrrrt gi r. Ai^-li inlravasrular eingespritat, TCr-

Iciht das Leuconuckin dem Blut die erhübte fJerin-

uungsiendena und ruft so acute Tlirombosen hervor.

Difefnn erhält Einspritning einer HistonlSsnng das

Aderlasshlut pernian>'nt flü>si^' und die LeuCOCyten noch

nach 24 Stunden vollstänJi«; iiitact. In dem I'lasma

»olcben Blutes, so^. Histonplasina, rufen Nueleine prompte

FibriogerinDttng hervor. Da Verf. frOher naehgewiesen,

dass auch die Blutplättolirij Ninlcin enthalten, dürfte

auch ihnen, neben den Leucocyteu, ein activer Antheil

an der Faserstoffbildung zukommen.

Verl giebt danadi ftlgende Iheori« der Blut-

gerinnung. Im Adtrlassliliit erfolgt ein Zerfall der

Leuoocyten, resp. eine Abgabe von Nucleinaubstanz an

das umgebende Plasma, in wolehem, als einer alkaliseben

Flüssijrki'ii, sich das Nucloin löst und nuntnclir d;is

Fibriiio^'i-n des Plasma-s in ilas Tlironibo!>iii und eine,

die Biuretrcaction gebende Eiweisssubstanz spaltet. Die

im Plasma gelSsten Kalksalse bilden mit dem Throm-

bosin eine unlösliche Tcrhindung, das Filirin.

I?t /iiglich dos sog. Fibrinfennentes, d;ui Vtrf. im

Einklang mit iialliburtun fiu: ein Globulin erklärt,

meint Yeif., dass es kein Vorläufer, sondern «in Produot

der Gerinnung ist und hm ']<t Bildung TOn Fibrin BUS

Tlirombosin und Kalk ärei wird.

Unter den von Schmidt sog. zjrmoplastischen Sub-

stanzen, veldie ans den Leneoc]rlen dnroh Aleohol

extrahirbar sind und unwirksanK^s Blutserum wieder

wirksam machen, so dass es Fibrinogen lösungen zum

Gerinnen bringt, konnte Verf. naehw^en, dass das aus

den Leucocjrten gerinnbare Monokalinrnphosphat im

Stande ist, unwirksamem Pferdeblutscnim spätestens

nach 15 Minuten eine gerinnende Eigcnsdioft auf

Fibrinofsnlösnngon viadenugeben.

Nach Wright (5) vird die Gerinnung des
Blutes befördert durch den Znsats von rhlori\ilciuin-

losuug von 0,25—0,5 pCt. Blut eines an Hämophilie

leidenden Knaben gerann z. B. naeb 45 Minuten, mit

1, 5 Vol. 1 proc. Cbloroalciumlösung Teisetxt nach 9Vf
Blut de^ Vf >. gerann nach 5 Minuten, mit ' Vol. Chlor-

ealciiuulösuug von 1 pCt., welche Nucleoalbumin enthält,

nach 8*/i Minuten. Ebenso wurde durch Verabreichung von

8 g Oblorealdum innerlich bei 2 Hämophilen und den

Verwandten eines Dritten die Gerinnungsuit herab-

gesetzt, bei diesem dritten Fall selbst versagte das

Mitt«'!. AiK'h \k\ Blutungen soll durch Verabreichung

von Chlun-alcium ein Aufhören der Blutung erreicht

.>t-iu. (Im Uebrigeu vgl. dos Orig. Ref.)

Den Antheil des Serumglobulins (ParaglobvUn) an

der Fibrinbildung aus Fibrinogen hatte Alex. hmidt
auch gcgnniiber den Harn marsten'>ehen Beweisen

noch bis j^ulutzt behauptet, indem er sich hauptsieh-

lieb darauf atOtste, dass das Gewiebt des Fibrins in

geradem Vi rhältniss mit dem Gthalt der resp. Flüssig-

keit an Paraglobuliu waohseo soll. Frederik se (6)

bat ans Binder- und Ffsrdslilut sehr sorgfaltig

Fibrinogen und Serumglobulin dsifsstellt und

•ine Fennentlösung thcils nach Ilammarsten bereitet,

theils nach Pekelharing Nucleoalbumin aus Blut-

plasma mit Zusatz von Chlorealeinm verwendeL In der

einen Reihe von Versuchen kam eine bestimmte Menge
Fihrinr.geiiliisurig und Ferment, in der anderen Reihe

dazu noch ÖcrumglobuliuK>suug zur Anwendung; beide

eorrespondirende VersndisreilMo erfolgten unter genau

denselben Bedingungen (.S7"C, die gleiche Dauer der

Einwirkung etc.), dann wurde das gebildete Fibrin

gewaschen, getrocknet und gewogen, üls ergab sieh

nun, dass an (trockenem) Fibrin gleichviel erbalten

wurde, ob Serumglobulin der Fibrinogen! 'isun;; bei-

gemischt war oder nicht. Somit ist die Schmidt'scbe

Beikauptung von der Theilnabme des Semmglobitlins

an der Fibrinbildung nicht aufrecht an erhalten. Die

genauere rnleisuchnn^' i\< s in den verschiedenen Ver-

suchen gewonnenen Fibrins lehrte, dass der Gehalt

desselben Om trockenen Zustande) an Kalk swisdien

0,064 und 0.2 pCt. schwankt; die constante Anwesenheit

von Kalk im Fibrin, auch wenn d.isselbe aus kalkfreicr

Fibrinogenlüsuug erhalten wird, logt die Auflassung

nahe, daas im Fibrin das Calehim mit dem ßweias-

ktirper chemisch verbunden ist. - rtcgcnüber Lilien-

feld hebt Vi if. b'-rvor. dass bei '1er Rlittgerinnung der

Faserstoff durch die Einwirkung des Fermentes, einer

Nuoleoalbnmin-KaUnrerinndang, anf dM Fibrinogen ent»

steht: wenigstens stehe dudt kein« fluiBige Bsobaditung

im Widerspnieh.

Durch quantitative Bestimmungen hat ArtbttS (7)

ermittelt, dass die von einem gegebenen Volumen Bkit-

plasma (vom Pferd) gelieferte Gewichtsmenge
Fibrin immer kleiner ist als das Gewicht des von

demselben Volumen Plasma bei 56^ erhaltenen Coagu-

hims und vollends geringer als die Menge Fibrinogen,

welche in demselben Volumen Plasma enthalten ist:

daraus erschliesst Verf., dass bei der Filirinhildung

eine Spaltung des Fibrinogen statthat — SeUi man zu

einem durch Znsals von oialsanrem oder Flnotsalz

flüssig erhaltenen Blutplasma eine kleine Menge eines

gelösten Kalksalzes hinzu, so entsteht eine partielle

Fibrinbildung; auf Zusatz von mehr Kalksalz kommt

eine weitere Fibrinbildung su Stande. Die von Oialat-

plrisiria ^'' lieferten Fibrinmengen wachsen mit zunehmen-

der Menge des zugesetzten Kalksalzes, wofern man nicht

von so grossem Kslksussiti ausgeht, dass dadnrcib soflirt

das gesamnite Fibrin zur Ausscheidung gelangt

Chabrie hatte aus neutralisirtem Blutserum
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vom Menschen das Albumin und (ilobulin durch

eribüMo Hl enifernen gesudit und daon in dem Serom-

rpst durch wMrohol doch noch einen Eiwcisükörper za

fallen vermocht .Albnmon*, der wed*"r durch Erhitzen

nucb durch Essigsäure und Erhitzen noch durch .Su-

blimat «Mgnlirt, voU tber dnrdi Enigaiare und Ferro-

cyankaliuin, ebenso durch Salpetersäure, um sich in

geringem Ucberschuss von Salpetersäure zu lösen; die

Biuretreaction giebt er nicht Unter Drecbsel's

L«itang bat Brnnaer (8), da ibm ao grosw Mengen

Ton Menschciililiit nicht zur Verfügung standen (1200

Tb. Blut liefern aogeblioh nur 1 Tli. Albumon), die

Angaben am lUnderblntMnm nacbgeprü/t. £ä gelang

ihm aaeh nach Ch abriß's Mefliode einen Körper von

den Eigeiisrhaftcü <]i-s AlSnmons darzustellen, doch

kennte er nachweisen, dasb das Albumon nicht als

soldbee im Serom präfennlrt entbalien ist, vielmehr erst

beim Coaguliren des Serums durch Hitze als Spaltungs-
product aus dem Albumin und Globulin entsteht;

beaügUch der Einzelheiten vergl. Ürig. Danach ist es

im bSebeten Grade vahrKbeinlieb, dan aueh das

Albumon aus dem Menschenbiut als Spaltungsprednet

der beiden präformirten Kiweisskörper entsteht.

Engel (9) hat sich bemüht, die Trennung der

EiveieekSrper des Blntsernme veiter dnidisn-

führen, als dieses durch die bisherige Unterscheidung

in S. nirnglobulin und Sorumnibumin pi >i'hi> ht (dass die

Diifereuziruug der Eiweisskürper in Albumin und Glo-

bulin kdne eraebSpfmde ist, ist bekannt). Dies gebt

aus der Thatsache hervor, dass man für die Quantität

des Globulins verschiedene Zahlen bekommt, je nachdem

man xur Fällung desselben Magnesiumsuifat oder Am-
moniwtwilfiifKsuif venrandet). B. vaadte m dem
Zweck die fractionirte Fiillunp mit ve rdünntem Alenhol

an and gelangte so zu 3 Fractiouen, welche seiner An-

gabe naeb in gevisiem (Jrade als „in sich abgeseblosten"

angesehen «erden können. Betreffs der Einzelheiten

des Verfahrens muss auf das Original verwiesen werden.

Für Kindsblutserum ergab sich so z. B. Fractiou 1

1^ pCt, n 1,51 pCt, m 8,48 pCi Das Blutserum

dM Kani.M 1, IS ergab I 0,84 pCt., II 0,93 pCt, III

8.02 \>('t. Uli einem gegen Rothlauf immunisirten Ka-

ninchen ergab sich 1 1,207 pCt, 11 war nicht vorhan-

den, UI betrug 8,6 pCt. Versnehe Aber die Aniren-

dung dieser Verhältnisse bei bacteiieUeo Infeotienen

sind vom Verf. in Angriff genommen.

Ueber die Alkalescenz des Blutes und über

die Bindung der Alkalien im Serum und luden
Blutköperchen liegen mehrere Mittheilungen TOn

Zuntz und seinen Schülern vor (11 — 14). Lehmann
bestätigt zunächst die von Zuntz gefiuidene Thatsache,

dsss deflbcinirtes Blut mit 00^ bebaadelt und dann

durch Sedimentiren in Körperchenbrei und Senim ge-

schieden, »-ine andere, durch Tifriren nachweisbare Ver-

tbeilung der Alkalescenz zwischen diesen beiden Com-

pouenten erkennen liest, als dasselbe Blut, das niebt

d'T CO.,-Einwirkung ausgesetzt war. Durch weitowVer-

Michc stellte er fest, dass die .\lkali;sceiizänderung zum

Theil dadurch zu Stande kommt, diu>s Alkalien aus den

K6ipem tastreteo und Cblor aus dem Serum in die

Körper überwaudei i; ausserdem wirken noch organische

Verbindungen dabei mit Dureb COfAtbmung wird da«

arterielle Blut des Thieres an alkalischen Affinitäten

ärmer, indem letztere aus dem I'lasma in die Gewebe

und schliesslich in die Sccrele (.Harn u. a.) übertreten.

Die Bestimmung der BlutaUcabeens dureb Titriren und

aus der Grösse der Ci^-Bindung ergiebt verschiedene

Werthe. Soweit die Alkalescenz auf der Anwesenheit

fixer Alkalien beruht, wie beim Serum, wird sie in Folge

der Biearbonatbildnng bei der Bestimmung der ehemi<

sehen rO;;-Bindinit; ' twas zu hoch gefunden, itidi m mehr

Säureäquivalente gebunden werden, als beim Titriren

mit Weinsäure. Stebt Blut lingere Zdt unter der Ein-

wiilrang rduer CO,, so scheint auch letztere aus den

EiweissstofTen alkali.sclie Affinitäten frei machen zu

können, aber diese Affinitäten von sehr labiler Natur

kdnnen nur nsebgewiesen «erden, venu unter Sättigung

mit CO2 die Blutkörper vom Serum geschieden werden

und in jed<T Portion für sich die Hindungsfähigkeit für

CUa bestimmt wird. Die durch CO^ vom Atmosphären-

druek bemreigerufenen IJmsetiungen und Veiinderungen

im Gesimmtbbit. das niebt in K9rperchcn und Serum

geschieden wird, betreffen so schwache cbcmische .\ffi-

uiläten, dass dadurch das Verhalten des Blutes gegen

stirkne Säuren beim Titriren niebt Terindert «iid.

(Die Versoebe stemmen sehen aus 1882—84.)

Zuntz u. I, oewy (!t'^ haben d<irch osmotische

Versuche zwischen Serum resp. Blut, deren Al-

kileseens dureb Titriren festgestellt var, und gleieh-

vertbigon Lösungen Ton Natrium- oder Ka-
lium carbonat ermittelt, dass erhebliche Mengen von

Alkali in das Serum resp. Blut übertreten, während die

Alkaleseens der Alkalilösung abnimmt. OMchgewieht

tritt erst ein, w i n 1.m der Natriumcarbonatlösung bei

Senim die Hälfte, bei Blut ein Viertel desjenigen .\1-

kaligehaltes giebt, welchen diese selbst besitzen. Auf

dem Wege der Osmose eine Anslebung der Blntii9ip«r-

chen fOr Kalisalae, des Serum für Natriumsalze nach-

zuweisen, gelang nicht, .'somit ist mittels einer neuen,

der bisher für diese Zwecke nicht benutzten Diffusions-

methode der Naebweb geliefert, dass in grösserer Menge

in den Blutkörpi rchcn. in kkin-n r im .'senim sich nicht

diffusible, schwach saure Körper linden, welche grosse

Mengen Alkali in Form einer durch COj sersetzbaren

Verbindung enthalten; einer dieser Körper ist da« 8i»o-
plobin. Di'- \on Zun 1z über die Bindung der COj im

Blut« abgeleiteten Anschauungen erhalten durch diese

Versuche eine neue Stfitie.

LoewyOS) giebt dieauslOhrliche Mittheilung über

seine Untersuchungen zur B 1 u1 a I k a I e s c e n z. Wie

Verf. schon früher gezeigt hat, sind die Ergebnisse der

Titriruag mit Weinsäure an deekfaibigem Blut mit Un-

Sicherheit' Ii v< rkuüpft, hauptsächlich wegi n der 1-ang-

samkeit. mit drr das .\lkali den Blutkörperchen der

Titrirsöiu-e zuguuglicb ist. Temperaturen um 'dö*, leb-

hafte Durehmisobungen beschleunigen, Temperaturen um
0" und ruliig'-s .^'teh< n verzögern ausserordentlich den

Ausgl'icli zwisilieii dini Alkali der Blutkörperchen und

der zugefügten Titrirsäure. Deshalb erhält mau schnellere

und scbirfiere Besultate bebn Titrirai von Blut, das
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durch tilvcenii Uckfarbig geiuadil lät. Im IcUtereu

Falle sind die AlkaleBeeniwerthe lehr bebe; sie kSonen

durch das in anorgaiiischcii V Tbiiifiini^-' ii im Blut cut-

haltcuc Alkali nicht erklärt wenlen. Wahrscheinlich

macht die Titrinäure Alkali aus anderen Verbindungen

fird, die X. B. as sehwadi «um (Jaquet*8 lubadde),

nicht drffusiblf SlofTf ^^ebmn!) ii sind, wie das Hämo-

globin u. a. Verf. giebt eine grosse Beibe von Ver-

suehsbdsineIeD und liefert eine Kritä der Ton Kraus,

V. Jakselk U. A. bemu/tti. Alkalescenzbcstimmung am
Bhi<. di<- iiMthwciidigcr Weise z\i tiiclri«:'- Werthe

fem musä. Nach des Vorf.'s £rtahruugen muss man
sagen, dass der Begriff „Alkalesoent des Blutes" etwai

Uobestimnit<-s <MithHlt und die Titrirung des Blutes

nicht einmal di-m Vcr^cleichbarcs erglL-bt. was durch die

COj-Bestimmung im Arterienblut gemessen wird.

AofOmnd der Toratebenden Erfahningeii hatZunti
imTerein mit Loewy (14' die von Krsterera gefundene

und wiederholt bestitigt«; Alkalesccuzalinahme in den

ersten Minuten nach Verlassen der Ader durch neue

Titrirrersadie contrelirl, bd denen ebmal das Blnt in

eiskalter Olaubersalzlüsung aufgefangen, das andere Mal

im blutvarmen trockenen Gefilss digerirt und erst dann

mit eiskalter GlaubersaUlüsung versetzt wurde. Auch

bier ergab das Titriren mit Sinre eine Abnabme der

Alkalescenz im digi rirton p,'ironüber dem lebendigen

Blute, erreichte aber in keinem Versuche die älteren

hohen Wertke. IKe vitale Säurebildung im Blute vurde

aueh nach dem neueren VerCüuren am laeUarbenen

Blute bestätigt. Versui'bc mit Einführung reichlichen

Peptons, wodurch das Blut uugerinnbar wird, zeigten

auefa hier eine Alkaleseenaabnabme, ällardinp «ne g»>

ringere, als bei geiinnungsfiUugem Blute. Die so ge>

fundene (irilsse der Säurebildung stellt ih n ana-

logcu Erfahrungen Jaquet's in vollkommenem iüin-

klange.

Unabhängig von Zuntt und Leewy, hatGürber
(15) die Salze des Blutserum mittels des Dialysir-

vei&hrcas untecsuebt; mittels einer besonderen, im

Orig. einBoeebenden Voirichtung wurde der Dialysator-

seblaneh in stetiger Scbüttelbewegung unteibaltan, wo-

durch die Schnelligkeit des Ausgleiches wesentlich ge-

fordert wird. Das Verfahren eignet sich, wie Verf.'s

Contrtolanalysen lehren, aueh für die quantitative Be-

stimmung der Salze, speciell der Chloride, Mono- imd
Bicarbonate des Blutserum: bi nutzt wurde durch Centri-

fugiren gewonnenes Pferdeblutserum. Aus der That-

sadhe, dass man mittels der Dialyse dem Blut die ge-

nannten Salze quantitativ genau entziehen kann, gebt

zuirleich henor. dass die Salze itn St-rum einfach p-löst

vorkommen. Titrirt man das Diffusal vom Blutserum,

SO fallen die Werthe, auf NasCOs besegen, niedriger

aus, als wenn man das Serum vorsichtig verascht und

die wässrige Lösung der Asche titrirt: mithin muss bei

der Veraschuog titrirbares Alkali be/.w. Na^COa ent-

stdien. Sittigt man Blutserum mit COt, so kommt
Zunahme d--s diflFu>iihlen Alkalis zu Stande. Alles

dies macht es im höctistcu Grade wahrscheinlich, dass

im Serum titrirbans Alkali an Eiweiss in Form von

Alkaliproteinen gebunden ist, und iwar wflrde, auf die

Zunahme des diffusibleu Alkalis im Serum des CO^-

Blutes besogen, V? davon auf Redmung des von Ei-

weis» abgespaltenen Alkalis zu setzen sein. Die Wechsel-

Wirkung von Kiweiss und Kohlensäure auf das titrirbare

Alkali des Blutserums bildet offenbar ein forderndes

Moment filr den raspiratoriadien Gasanstanaeh.

Zur Feststellunji: des Werthes der Ver.schie-

dcnen Methoden zur Bestimmung des Blut-
kSrperehenvoluma hat Biernaeki (16) sowohl die

alte Sedimeotinngsmethode, den Haematokrit, und die

n I e ib t Pf u'sche Hr-stimmung des N im Serum ver-

schiedener Blutverdünuungen einer Prüfung uutenogeu.

Yerf. glaubt aus seinen Befunden (vergi. Orig.) seblieeseo

zu sollen, da.ss die rothcn Blutkörperchen im lebmiden

Blut Plasma in ihrem Innern enthalten. Der Senkuiigs-

proceas ist kein rein mechanischer Vorgang, soodem
gdit mit Aussebddnng von Plasma einher. Im deSbri-

nirten Blut halten die Blutki>rpcrchen das Serum be-

sonders fest ; je gr<5sver das Sediment, desto grösser die

einzelnen Blutkörperchen. Das constante Sediment

stellt nidit das Yolun der BlutkSrpetdieo, sondern nur
der eigentlichen BlutkSrperebensubstaos dar. Die mit

dem Haematokrit gewonnenen Werthe müssen deshalb

ebenfalls unrichtig sein; bei quantitativen Untersuchungen

ist sebe Anwendung tu widemthen. Aus demselben

eirunde kann auch die Rleihtreu'sche Methode keine

absolut richtigen Uesultate geben, zumal auch der Ein-

lluss der zur Verdüoaung verwendeten Kochsalzlösung

auf die rothen BlutkSiperoben vemaebUsrigt ist Die
massgebende Metbode für die volumetrische Bestimmung

bleibt die einfache Sedimentation, durch die allerdings

nicht das Yolum der rothen BhitkSrperchen, sonden
das der eigentliehen Blatköipenubataai gewonnen wird.

Frey (17) bat Blutcrystallc vom Pferd, Rind,

Schwein und Hund nach einem neuen, von (riirber

angegebenen Dialysationsverfahren dargestellt De-

llbrinbrtes Blut wird eentrifligirt, der Blutktrperelien»

brei in einen Dialysirschlauch eingefüllt und gepen die

gleiche oder doppelte Menge von Wasser bezw. 30 bis

70proe. Aleohol dialysiren gelassen. Madt8—S4Slanden
haben sieb im Körperebenbrei sehon Crystalle gebildet

oder i n t wickeln sich, wenn ein Tropfen des Breies auf

den Ubjectträger gebracht wird, unter dem Deckglas

„primäre Crystalle*. Diese verschwinden nadi einiger

Zeit bei Lackfarben werden des Blutes: zuweilen treten

schon währenfl ih r Auf lösunersporiode sehr vergängliche

„secundörc*' Crystalle auf. Beim Einschmelzen dieser

Oiystalle wird das Blnt gelblieh, naeb 8—4 Stunden

violctroth, venös, zugleich treten feine Granula auf, ilie

gegen den Rand di iidritisch werden und schlies.slich zu

ausgeprägten Ctystallen auschiessen; letztere siud, wie

auch die Speetzalaotennehong bestitigt, CrTstelle des

redueirten Haemoglobin, neben denen Drusen weisser

oder farbloser Crystalle zu beobachten sind. Verf. be-

schreibt nun des Genaueren die einseinen Crystall-

fiwmen der versehiedenen Blutarten. Am leiehteaten

crystallisirt, wie bekannt. Pferdeblut, demnächst Hunde-

blut, am schwersten Schweiucblut. Ywgl. hierüber Orig.

Im Anaehluas an seino frliheren Untenudmngen,

naeb denen der Biweis^gdialt des Blutes unter patfao-
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logiscbcu Bediuguügea grossen Scbwankuugea uiit«r-

iwfni ist, hat Jskseb (18) jetst Mieh den N-6e-
halt der durch Centrifugiren gewonnenen rothen

Blutscheiben des menschlichen Schropfkopfblutis

nach Kjeldabl bestimmt In 100g nassen rotbeu

BhitKhdben fiuid liob der N-Gehalt im Mittel m 5,59 ff,

entsprechend 34.5 g Eiweijs. Bei und nwh leaten Er-

krankuiigcu (Pneumonie, Typhus) betnis; «>r im Duroh-

xhnitt ca. 5,U g, entsprechend g Eiwei&s. Chru-

oiMke ErinnknngeD «eigen keine veeentiidie A«ide>

mag. Alle secundären Anämien führen zu einer Ver-

umuog der rothen Blutscheiben an N, ebenso die Leu-

kimie; in aocb büberem ürade die Chlorose. Verf.

MUigt dalOr die Beieidurang Hypellraminaeinift nibim

vor. Die perniciMse Anämie führt in ihren Ktulsfadien

si einer Erbühung bis auf H,4S g N pro lUOg feuchter

BialMheibea (entsprechend 10,5 g £iweiss), alio ni einer

Hyperalbaminaemia rubra.

Haida nc und Smith (19) wollen beweisen, dass

den rothcii lilutkSrperchen eine spccifischc

Sauerstoffbiuduug zukommt. Unter specilischer

(MSqwdtit wentebt nun naeh Bohr daa Yerfaftltnias

.'Ti»ch*'n dem Eisen- und dem S.-\\ierstoffgehalt an einem

In-stimratcn Vol. Blut, Blutkörperehen oder Haemo-

({lobinlosung, die bei gewöhnlichem Druck und Tempe-

iilv oift iMft gedUligt worden sind. In den ver»

sehiedenen Schichten des Bhitk;irperi'lienbr''is ins

ctatrifugirtem Blut kann die spec. Ü-Capacität um
oMhr als SO pCt diltairen, und swar finden sieh die

bShmn Werthe bald in den oberen, bald in den
Ii f-TPn Schiebten. \uch der n(i<Tom'>trisi'h gemessene

Durchmesser der Blutkörperchen steht in keiner directcn

Bendiung snr sptc. 0-Ciq>aeittt In dem tos dei

Cvotia entzogenen Hundeblut sind die rothen Ki.rper-

ch>-n unter einander in Besug auf die ipee. O^Capacität

ver»cbieden.

Ueber aeue Versnehe snr Bestimmung der
Saaerstoffeapacität des Blutfarlist iffes be-

richtet Hafner (20). Ihm 'wie vielen Anderen, Ref.)

enchiea es von vornherein wahrscheinlich, dass die

lencUedeoen Baemogobliae Bohr's, welehe anter den-

<1h''n Bedingungen verschiedene 0-Mengen absorbiren,

(iuaenge von Uxjbaemogoblin und Zi-rsctzungsproducteii

demelben seien. Das Licbtextiuctionsvcrmögen für

Oijtaemoglobioe erwies sieh eonstant, gMehviel oh

r'ine.s Hgb od'T vordünnt«' L^Mifi^' frischen Rin-iiT-

blutes oder Kauincbenblut geprüft wurde; der Extinc-

tioaMoeffieieat sebwaakte nur zwischen 1,578 und
1,581. Den EitoMtionsteofficienten für reducirtes Haemo-
gl >bin fand er zu nur 0,7f)2 und schliesst darau.s, dass

man niemals mittels des Spectrocops entscheiden

kSnne, ob das sog. Reduetionsspectrom wirklich rein

sei; er betont dies insbesondere gegenüber Siegfried's
Annahme eines I'seudohaemogiobin->. Für CO-Haemo-
globm tiudet er den Coefticient — 1,095. Die Fe-

Bettiaunang im Bindeibluthaamoglobin ergab eonstant

Fe = 0.33C pCt, diesem Fc-Gehalf würde als mol.--

culare C(»-M. nge 1,7 mg — 1,»4 Ccni. CO pn. 1 g
Baemogublin entsprechen, (iefunden wurde für CO

—

H|b-Ci7staU« wie f3r deren Lfianqgen 1,S88 Com.,

O (bei 0" und 7G0 mm Ug). Der CO-Capacitat euLspriubt

die O-CapadtSt; diese ist also ebenblls l,8i cen,

0 pro 1 g Bgb. — Wegen der TenuehsBoordnung

vergl. Orig.

Zur Bestimmuug des beweglichen d. h. auf

Zusats Ton NalriaaüqrdnMalfit abgeg^ienen Blut-
Sauerstoffs beschreibt Novi (81) eine Modi tication

di s Apparates und des Verfahrens von S i g f r i e d : ln'ide

lassen sieh auszüglich und ohne Abbildung nicht wohl

wiedelgeben. Die avagefuJirten Bestimmungen sprechen

für die Brauchbarkeit der Methode und zeigen weiter,

dass die Werthe des beweglichen Sauerstofljs grosse

Differenzen nicht nur zwischen Thieren verschiedener

und derselben l^[)eeies, sondern aaeb am gteidien

Individuum unter verschiedenen Bedingungen aufweisen.

Das sich selbst übertassene Blut verliert ganz oder

tiieilweiae den beweglkshen SttMustoff.

Im Mittel Ton 6 Versuehen fuid Sehenk (99) den

Zuekergebalt des dem lebenden Kaninchen ent-

zogenen Blutes = 0.108 pCt., den Zuckergehalt

einer zweiten, 10 bis 15 Minuten später entzogepen

Blu^HHrtion 0,175, also 0,067 pCt hober, in Bestitio

gung gleichsinniger Angaben von ("I. Rernard und

V. Mering. Dieses Vcrhiiltniss blieb unverändert, wenn

vor der ersten Blutentziehuug oder zwischen der

ersten und sweiten die BauehhShle eröffnet wurde, nur

wnr-n die Zahlen für den 7nekf!vrpJnlt der ersten

Blutportioa höhere. Hieraus geht hervor, dass Schluas«

folgerungen fiber die Zuokerbildung in der Leber, wie

rieSeegen aus viviseetorisehen Versuchen gesogen, ge-

rechtfertigten Bedenken unterliegen. Die Zunahme des

Zuckers in der 2. Portion zeigt sieb nicht, wenn die

zweite BIntportion sofort oder wenn sie erst nach

2 Stunden ent/open wird. Die Vermehrung des Zuckers

braucht also Zeit zur Ausbildung und geht in einiger

Zeit wieder vorüber. Was die Quelle dieses Zuckers

betrifft, so lag die Vermuttiung nahe, dass er aus der

Leber stammen möchte. Um dieselbe zu prüfen, wurde

bei Kaninchen nach Eröffnung der Bauehlmhle die I.ebcr

gänzlich aus dem Kreislauf ausgeschaltet (durch Unter-

bindung ^mtlioher Gelasse), dann wie gewQhnlieh

verfahren; in der Thai zeigte sieh nun der Zucker-

gehalt in der 2. Blutportion nicht gesteigert, sondern

vermindert: im Mittel von 4 Versuchen enthielten

100 oem Blut .0,081 weniger, wie TOiher. In einem

Versuch, in w iehem ein Tjcberlappen der Tnlerhindung

eotgaagen war, fand sich die gewöhnliche Steigerung.

Um üBstiustellen, ob vielleiebt das Glycogen das

Material für die ZuckerbUdung abgibe, was von vorn-

herein wahrscheinlich war, wurden dii' Versuche an

liungerkauincheu angestellt: die Zunahme des Zuckers

war nunmehr sehr unbedeutend, nSmlieh im Mittel tou

8 Yerauchcn 0,011 g für KK) Ulm In 5 Fällen

nber7eugtc sieh Verf., dass die Leber der Hungert liiere

glycogeufrei war. Zur Untersuchung auf Glycogen

diente die gewöbnlieb geübte Metbode (BrQdte-KüliX

mit der Abweichung, dikss statt Kaliumquecksilberiodid

Quccksilhenhiorid angewendet wurde.

Nach Versuchen von Uausom bthiudert eingege-

benes Glyeerin beim lebenden Thier die Bildung von
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Zuckur ims Ul^cogeu tu der Lebi r. Daraufliia wurde

der Tenaeh gemacht, ob die Steigerang des Zneker-

gohnKcs des Blutts bei solchen Thieren ausbleibt,

welchen vorher Gly.-. rin in den M.-igt'ti '•iii}'<-^" lH'ii i>t.

Es zeigte !>ich, daas ülycerio jedenfalls keinen wesent-

lichen Binflui hat Dte Steigerung des Zadcerjcehaltes

war nur UDbedeuteod geringer, wie in den friilieren

Versurhcn, Kinc zweite J^uhstanz, welch«- naeli

Röhniuno eine Vermciirung des Glycogens in der Leber

bewirkt, die nach Neumeister aufHemmangderZnelier-

bilduDg beruhen soll, ist das kohlensaure AmnuHiiak.

Verf. fand hei solchen Thieren, welche Ammonium-
corbonat bekommen hatten, deo Zuckergehalt deü

Blutes fiberbaupt bedeutend erhöht, die Differens

zwischen der ersten und zweiten PoftiOD war iboUeh,

wie in deo früheren Versuchen.

FrOhere Versuche von Uarley (23) hatten eiyeben,

dass bei reichlicher intraTenSser BinfabruDg von
Traubenzucker bei Hunden das Blut einen Zuwachs

an Milchsäure zeigt, der in der ersten Stunde danach

am grossten ist und allmälig absinkt. Um su prüfen,

ob die aus dem Zucker gebildete Milehliure sich mit

dem kiihlcnsaiirtii Natron des Klutes verbindet, divssen

Kohlensäure au!>treibend, bat Verf. nunmehr Hunden,

denen Traubensueker inAindfart war, Toiber, dann eine

Stunde, endlich 3—5 Stunden danach etwa je 30 Cetn

Blut entzogen und darin C0_, und 0 bestimmt. In di-r

That enthielt das Blut eine Stunde nach der lufuMon

7—10 Volumenproc. weniger als in der Nonn, d. h.

vor der Einspritzung. In den späteren Stunden waren

nur noch 3—4 Volumenproc. COj weniger im Blut als

zuvor. IMeser Befund stützt somit die Annahme, dass

die in 'das Blut Obergetretene MllehaSure sieh mit

Natrium vereinigt und die dort gebun'lene CO. aufge-

trieben habe. In der ersten Stunde nach der /.ucker-

infiiaion erwies sich auch der 0-Gehalt des Blutes um
1—ISpCt unter die Norm abgesunken: tbdiweise kann
diese Annahme bedingt sein durih den nsuKttischen

Austausch, den der plötslieb vermehrte Zuckergehalt

swisöhen dem Blut und den GewelMslften hervonuft,

also durch die Blutv' rdünnung. Daraus aber die in

zwei Fällen auch noch in der vierten und fünften Stunde

gefundene 0-Abnahme des Blutes abzuleiten, Ist offen*

bar unmSglieh; wodureh dieadbe bedingt ist, bleibt s. Z.

noch unklar.

In Uebereinstimmung mit den Angabeti von Tacke,
dass die £xäpirationsluft von Kaninchen nach-

veislNu« Quantitäten von Wasserstoff und Ifethan
enthält und in Be.stätigiing einer gleichen Angabe für

das Blut von Herbivoren fand St. Martin (24) in 1 Liter

Uinderblut 0,41 bis 0,64 ccm Wasserstoff und 0,08 bis

0,69 eem Methan. Der Sauerstoff wurde aus dM durob

.\uspunipeii erhaltenen ßlutgasen durch AbSMption mit

hydroscliwelligsaureni Natron entfernt.

Zur Untersuchung von Blut auf Ncurin schlugen

Marino-Zneeo und Hartini (S6) fölgenden Wegein:
Das Blut wunb mit einem (Jemiseh von 2 Th. Actbcr

und 1 Th. Alroliiij iiusge>ehiittelt, di>' itlji'risi'ln- l.(i^ufig

durch Filtriren geklärt, mit alherisylteni l'Utinchlorid

und etwas Salsafture venetst und soviel Wasser hiosu»

gesetzt, dass sich eine wib^rigu Schiebt bildete, das

Ganse dorehgesehQttelt. In der wlssrig-ateoholis^eo

Schicht konnte nup Neurin sowohl an seinen Reaetionr-u

mit Kaliumwismuth- und Kalium-juecksilberjodid als

auch durch Analyse seines tioldsalzes erwiesen werden.

Ein besonderer Tenuoli zeigte, dass die Neurin15snng

phosphorfrei war, das Neurin also nicht durch nach*

trä^'licl.. Zersetzung VOn Lecithin entstanden, sundeni

von Vornherein im Blut vorbanden war. Schon früher

haben die VE im Blut GlfeerbphosphorSiafO naeh-

gewiesen.

Mit dem Zymogen des Fibrinfermentes im

Blute hat sich Castellino (27) beschäftigt. Das

Wasserestraet derBlntplitteben und der Leuooeyten, so

einem tibritM'p'nhaltigen Plasma zugesetzt, erzeugt

Fibringerinnung; Zusatz von kohlensaurem Natron ver-

aSgert die Coagulation. Alcobol, Sloren, Pepton, Pepsin

und Trypsin versögem oder hindern, je naoh dar Grtsse

des Znsatzi ^i, dir Fibrinperiiuuing. Di'> Rlutplättchen

und die Leucocyten geben die Ucactioneu des Nucleini

rcsp. Nneleoalbumin. Einspritzung von Nnclein ins

Blut bewirkt eine Zerst^irung der L. ucm } t. u und Blut-

plättchen und kann schliesslich durch Thrombofeii zum

Tode fiUireu; das Aderlassblut hat eine aussurordent-

liehe Gerinnungstendtni, das daraus gewonnene Serum

erzeugt in salzhaltigeni Blutpla.sma Fibringerinnung.

Normales Blutserum und normaler Harn besitzen eine

schwache glebulicide, gerinnuogscrrcgendc und toxische

mrkong. Amuiosfl&ssigkeit entbUt kdn Nueleb und

besitzt weder glebulicide, nochcoaguHrende, noch toxische

Wirksamkeit. In Bezug auf die Natur des Fibrinf- rmentes

schliesst sich Verf. der Lilienfeld'schen Anschauung

an, denufolge das Zjrmogen des Fibrinümnentes ein

Nuclcoalbumin i.st.

Die Versuche von Berestncw (28) haben bezüg-

lich der ferinentativen Fähigkeiten des Blutes
und Biters zu fblgenden Resultaten gefOhrt: Die

Wirksamkeit des Blutes in vitro auf Kiweiss, Ainyluiu

und Zucker ist durch lösliche Fermente oder Enzyme
bedingt, welche serlkllenden Leuooeyten entstammen.

Das eiweisslöscndc Ferment des Blutes und des Biters

nähert sich in seinen Eigenschaften dem Trv*psin.

Während nach Jaquct das Blut nicht im .Stande

sein sollte, den Salicylaldehyd zu oxydiren, hat Sai-

kowski naebgewiesen, dass bei innigem Contaet swiaoben

Blut und atmosphärischem SaucrstofT und Körporlempe-

ratur diese Oxydation zu Stande kommt, während unter

denselben Bedingungen vom Blutserum nur Spuren von

SaUeyWUn« gdUldet werten. Abelona und Biarn^s
('29) haben bei der Nachpriifunp gefunden, dass das

Blut bei Luftdurchleitung den Salicylaldchyd oxydirt

und zwar in geringen Meng« ii bei Zimmertemperatur,

in grüs-sercn Mengen bei Körpertemperatur und dass

Kalbsblut in dieser Hinsicht viel stärker wirkt als

Schweineblut, dass aber auch nach Ertödtung der Blut-

kSrperehen durch Fluomatrinm und ebenso vom Blut-

serum noch bei 37* Salicylsäure gebildet wird (über

die Meng<?n der in beiden letzt<^ren Fällen gebildeten

Säure machen Vcrff. keine Angalten, Bef.). In viel

hBherem Grade wird der Alddiyd oiydirt, wenn er DMh
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Sebmii'Ubcrg und .la<|uut durcli überk-hciidc

Orgaae (Nierao, LoDgen) mit d«Bi Blute geleitet «iid;

auch hier ist die 0;qrd»tioD bei 87* viel umfangreieher

als bei 12" C.

Spitzer (80) untenieht die Lepixie'schc Diabetes*

theorie einer eingebendfln Kritik, oamentliidi ia Bemg
auf 2 Angaben desselben: 1. das> das Blut ausserhalb

des Körpers demselben zugesetzten Traubenzucker
teritSrt, S. dm dieaei YermSgen dem diabetischen

Blut in geriogerem Grade lukommt» vie dem normalen.

\Vi.s 'lie erst"' Aufgabe !)e(rifft, so kannte S{i. sie ebenso

vie krauä, welcher gleichzeitig feststellte, dass der

Traabensocker dabd zu KoblensSura und Waaeer oxydirt

werde, bestätigen. Dagegen konnte der zweite Sate

nicht b' statikrt werden : das Blut von 5 Diabetikern

selbst sowohl, wie der nach Lcp ine 's Angabe angefer-

tigte Koebsalzannng desselben zerstörte in der Zeitein*

beit etwa tb<nsöviel Zucker wie das normale. Vf.

Weist, wie Kraus darauf hin, dass L. 's Schlussfolgerung

aus seiner eigenen Zahlenangabe nicht hervorgehe: die

ZuckenerstSrung eradidiit im diabetisdien Blut geringer,

weil Lep ine die Znckerxerstoning auf den vorhandenen

Zucker im Blut proccntisch berechnet. Da nun der

Zuckergehalt des diabetischen Blutes criieblieh höher

ist, wie der Gebalt des normalen, so ist scheinbar die

Zoekerterstürung geringer. Lepine's .\nsehauupggeht

Ton der stillschweigenden Voraussetzung aus, dass die

Glycolyse um so grösser sei, je böher der Gebalt des

Blutes no Zoeker. Diese Aanabme tet aber, wie Vf.

dnrch Versuche zeigt, in w^elchen dem Blut Zucker zu-

gesetzt wurde, nicht richtig. Ebenso ist übrigens die

Quantität des zuckerbOdenden Fermentes im diabetiscben

Blut, wie Vf. durch 4 Yemtebe mit Blutsemm von

Nicht-Diabetikern und .3 V. r-^-i'-hr mit Blutserum TOB

Diabetikern zeigt, nicht grosser wie iui normalen.

Wdterbin fond Vf., dass das Vermögen der Glyco-

Ifse durehaus nicht an das Blut gebunden ist. Nicht

nur dieses wirkt glyoolvtisch, sondern auch der wässrigc

Auszug des Alcobolcoaguiums des Blutes, der Lymph-

drüsen, Thymus, Pankreas, Leber, ESter und es konnte

die zuckerzerstörende Eigenschaft auch an 3 Jahre allen

trockenen Extracten der Darinschleimhaut. der Muskeln,

der Leber , des Thymus nachgewiesen werden. Vf.

kommt so so dem Sats, dass die HiU^eit, Trauben-

tueker zu zerstören, eine allgemeine Eigenschaft des.

Protoplasmas ist, dass sie ferner nicht an da» Leben

der Zellen gebunden ist Dagegen ist die Zuckerzer-

tlSmng abhangig von der G^nwart von SanerBtoff;

verdrängt man ihn aus dem Blut durch Kohlensäure,

so tritt eiue Glyeolysc in demselben nicht ein. Es

hudelt sieb bei der Zuckerzerstörung um dasselbe Oxy-

datimstarment, weldies Jaquet in den Organen ge-

fanden hat. Damit steht nur in Wid< rsprucb . d;iss

Jaquet dem Blut selbst ein Ozydationsvcrmögen ab-

spricht, jedoch hat, wie Sp. erwähnt, Salkowski gu-

leigt, dass auch das Blut Salieylaldehyd in reichlicher

Menge oxydirt, wenn man es dureh einen Spray-Apparat

Terstriubt.

lieber die Giftigkeit des Blutserums haben

Mairet und Boso (31) folgendes ermittelt: Die bei

Jahmbwlrte dw «mmmIm IMIebi. ISSl. Bd. I.

Einspritzung in das Blut eines Thieres von diflerenler

Speeles sieb geltend machende gerinnungserteugende

Eigenschaft wird durch Erhitzen oder durch Zusatz von

Chlornatrium oder .Vatriumsulfat vernichtet, .\bgesehen

davon ruft die intravenöse Injection von Blutserum eine

Reibe andoer &isdieinnngen hervor, welche grösstenthetla

auf der toxiscli.-n Wirksamkeit des Serums beruhen. Man

kann die gerinnungserzeugenden und und die toxischen

Stoffe durch Alcohol trennen; die ersteren werden schon

doich TerdSnnten Alcohol gefiUlt, die letzteren erst bei

stärkerer Conci ntratinn des .Mcolinls : beide g..-lii.".ren,

nach ihren ßeactioucn zu tu^eilen, in die Gruppe der

Eiweissstoffe.

Hatthes (82) zeigt, dass man für die analytische

Trennung der \ 1 b u m o s c ii v o ni c e h f e n (Kühne 's)

Pepton der Alcoholcoagulation des durch Sättigen mit

Airanonsiilfittetluiltenen Niederocblsges den Vorzugvorden

bnden anderen Vethodcn (Sch m i <1 1 - M ü I h e i m's l'ältung

mit essigsaurem Natron und Eisenclil..rid : l)c\oto's

Coagulation der durch Ammonsulfat ausgesalzenen Ei-

weiaakSiper im Dampftopf) geben soll, weil man bei

ihr sieher ist, weder Albumosen zu fiberaehcn, noch

durch das Darstellungsvorfjilircn zu erzeugen. So konnte

er in 2 Fällen von Leukämie (Vcrhältnlss der Leu-

eocyten zu den Brytbrocyten 1 : 4 resp. 1 : 88) keui

echtes Pepton im Blute linden, wohl aber iiu Blut wie

im Serum des I^eiehenblutes eine Deuterualbumosc^

Im Serum des einen Falles fand sich femer reichlich

gelöstes, wohl aas dem Zerfall von Blutköipereben her-

vorgegangenes Nn c I (' ! a 1 b u 111 i n. Dagegen war da.s

Blutserum in je einem Falle von multipler Sarcomatosc

und Fseadoleuk&mio fni von Nucleoalbuminen und

ebenso Blut und Serum, gleichwie das Rinderblut, frei

von Albumosen. In dem einen Fall von Leukämie er-

wies sich bei coustaater Diät der N-Uiusatz und die

N-Ansnütsnng aonähemd normal, die Hams&oreaus-

aebeidong in beiden Villen nur «obedentend gesteigert
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S. loy. {.Mit allen bisherigen Bestimmungen im Wider-

spruch steht die Angabe, dass dos reine Cosein neben

0,75 pCt. Phosphor nur 0.043 pCt Schwefel enthält.

Nach .Xusrälliing des C.iseins enthält das Hitchfiltrat

noch eine ph 'sphorhaltige org.anisehe Substanz, welche

den grössten Thcil der .Milch[)hi»|)liatc einscbliessl. In

dieser Albuminoidsubst.mz finden sich die Phi>^i>hate

im Zustande einer vollständigen Lösung. Kef.j — 6)

Amberger, J., Ueber Eisen in der Milch. Dissert.

Wflrzburg. (Tn 8 Proben von Kuhmilch und 1 l*robo

vi«n Zicgcniniii h fand Wrf. nwU lincr -jr^^riUij; aus*

Searbeiteten .Methode kaum 1 mg Eisen auf lUUU Com
[ilcb. Ref.) — 7) Anselm, B., Ueber den Eisenge-

*!_ kj .^ od by Google
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liali III der Milch. Würzburg. Vcrbdlg. N. F. XXY Iii.

S. 188. (Aueb Verf. findet in 1000 Th. Knb* u. Ziegen-

milch knapp 1 mg Ris.>n. Zur Milch ingesetztes Eisen

wurde ijuaiiutativ wii'iifrgcfiui'lcn. Ref.) — 8) Lcpierre,
eil., Analyse (i"un fromago avarii'; cxtraotion il'un«'

ptomaine nouvclle. Compt. rend. T. 119. p. 476.

Lehmann'« (1) Methode der Hilohunter-

suchuDg grün«1et sicli auf die Beohachtung, dass poröse

Tl.onkörpcr (Thontellcr) die Eigenschaft haben, das

Milthseruui aufzusaugen unter Zurücklassung des ge-

Mmmten Casein- und Fettgehaltes der Mileh in Perm

ciiii r dünnen Haut, und zwar ebenso gut bei Fratttn-

milch wie bei Kuhmilch. Man erhält 80 das Caaeio an

die aDorgaDiäcben Salze gebunden, mit denen es in der

Mileh als' eolloidaler Körper vereinigt ist. Indem bezQg-

Hell der Einzelheiten des Verfahrens auf das "rig. ter-

>vicseu wird, sollen hier nur die wesentlicbüteD Ergebnisse

berichtet werden. Der Dnrehsehnittsaschengehalt des

mittels des Thonseparators gewonnenen „genuinen* Kuh-

co-seins beträgt im Mittel 7.2 pi'l . wovon aus

Kalkphosphat bestehen. Der Phosphor ist im Casein-

moleknl vabneheinlieh seiner Gesammtmenge nach in

einer von der Phosphoraaure sich ableitenden esterar-

tigen Verbindung vorhanden und zwar ergiebt sich für

den Uebalt an Phosphor, berechnet auf P2O5, 1,18 bis

1,5 pCt im Molekül des ascbehaltigen CMdns. Das

genuine Cascin ist als eine Drippelverbindung von Ca-

scincalcium mit phosphor^aurein Kalk auxuseben und

zwar ist 1.45—1,75 pCi CaO direct an das Casain ge-

bunden. Das aadiefreie Gasda bestdit aas C 54 — H
7.04 N 1 .'),n — P 0,fU7 — S 0,771 pCt, Der S-Gehait

des genuinen Kubcaseins ist 0,723, der des Frauen-

coseins 1,09, der Kalkphosphatgchalt 6,6 resp. 3,2 pCt:

das Kuheasein ist daher riel reicher an Phosphaten, aber

S-ärmcr als das Frauenrasein. Als mittlere Zusammen-

setzung der Kuh- resp. Fraueuiuilcb berechnet Verf.

Casein 8,0 resp. 1,3, Albumin 0,S resp. 0,5, Fett 8,5

resp. 3,8, Zucker 4,5 resp. 6, Asdw 0,7 resp. 0,2,

Wasser SS r' sp. 88.5. Die mit .Säuren abgeschiedene

CasciDfdIlung enthält bei Frauenmilch 8 Th. Fett auf

1 Th. Casein, bd Kuhmileb nur 1,16 Tb. Fett auf 1 Tb.

Cascin. Wird nun cur Kuhmilch so viel Fett gesetzt,

dass das Casein- und FettverbHItitiss das gleiche ist wie

in der Frauenmilch, so scheidet sich auch in der Kuh-

milch das Casein als feines Gerinnsel ab; die gleiche

Eigenscliaft kann der Kuhmilch durch Zusatz V'.n Hüh-

ucrciweiss gegeben werden. Um die Kuhmilch der

Frau<;nmilch möglichst Ihiilieh zu maeben, rifli yerf.,

die Kuhmüdi so weit mit Wasser au TerdOnnen, bis

der Caseingehalt derselben dem di-r Krauenniileb i^leieii-

kommt, also mit 1 'j^ Vol. Wasser und hierauf derselben

soviel Rahm (von ermitteltem Fettgebalt), Milehzueker

und Ilühnerciweiss zuzusetzen, bis das Gcmi.>eli der

Frauenmilch entsprechende Mengen von Fett. Milchzucker

und Albumin enthält. Das Eiwciss von einem Hühnerei,

mit 4 BsslSffeln Wasser veroetst, gequirlt und durdi

Leinwand geseiht, genügt für 8 Portionen der zu ver-

abreichenden Milch. Mit der so präparirten Mileh er-

nährte Säuglinge gediehen vortrcSlich.

Pas Fett der Frauenmilch, von Büppel (2)

in einer Quantit.it von mehr als 200 g aus friscLer

Mileh dargestellt, stellte eine der Kuhbutter abuKcbe

gclblich-wcisse, weiche Masse dar. Das spccifis'he Ge-

wicht betrug bei 15'^ 0,flr,60. Der Schmelzpunkt lag

bei 34 **, der Erstarrungspunkt bei 20,2 <> C. Im Augen-

blick des Brstarrens stieg die Temperatur um mehrere

Grade und zwar w liselnd zwischen 2 und 8 Zur

Untersuchung der dem Fr tt zu (Ininde liegend< ti Säuren

wurden 200 g des Bullerfetles mit alcoholischer Kali-

lauge verseift Abgesehen von der AmeisendUire, deren

Anwe- lilieit nur durch ihre reducirende Wirkung fest-

gestellt werden konnte, wurd<n in ."Substanz erhalten:

Butt4.rsaurc, Capronsäurc, Caprinsäurc. Die (Quantität

dieser mit Wasserdimpfen flflebtigen Slnre war nur
gering: im Ganz'ii ca. 2.5 g. Von nicht flüehtifon

.Säuren konnten Myristinsäurc, Palmitinsäure, Stearin»

säure, Oelsäure dargestellt werden. Fast die H&Ifte der

nicht flfiehtigen FettsSure bestand aus Oelslnre, in den

festen Fettsäuren überwogen die Myristinsäure und

Palmitinsäure über die Stearinsäure. Die Trennung

dieser BXuren von einander gelang dureh Destilliren

im luftverdünnten Raum und fraetionirtc CrA stallisation.

Betreffs der Einzclnheiten des angewandten Vcrfiibrens

muss auf das Orig. vtTwiesen werden.

Unabhängig von Kuppel, bat Laves (8)im Hoppo-
Sejrler'schen Institute 116 g Fett aus Frauen-
milch untersucht und darin nur 1.4 pCt. an fliiebtigen

Satiren gefunden; lAid zwar bestanden diese nur aus

wenig Butters&ure, zu annähernd gleichen Theilen aus

Caprmi*, Capryl- und Caprinslure. Der Procentgebalt

an Fettsäuren im Fette b< lrägt (nach K öttsdor f e r";

95,1 pCt, und der an unlöslichen Fettsäuren (nach

Hehn er) 98,9 pCt., sodass fKr ffie wasserRfslieben

Fettsäuren l,!t {iCt verbleiben. Unter den nicht flüch-

tigen, unlöslichen Fettsäuren p''t.1 (indet sich

neben Palmitin-, Stearin- und Oel-säure eine oder mehrere

Fettsäuren von niedrigem Holeeulargewieht, wahnebein-

lich Myristinsäurc. An ungesättigter .S.äure (Oelsäure)

enthält das F.-tt (nach Hiibl) 4!t,4 pCt. Der Schmelz-

punkt des Fettes liegt bei 80—31 der der Fettöäure

bd 87—89 « C. Das Fett der Frauramilcb ist somit,

verglichen mit dem der Kuhmilch, sehr .arm an flQch-

tifon und wasserlijslichen Säuren, reich an Oelsäure.

Wröblewski (4) hat sich mit dem Casein der
Menschenmileh und seinen ünterschieden vom
Kuheasein bi schäftigt.

VV. beschreibt zunächst eingebend seine Methode

der Darstellung des Fraueneaaeins, welche im Wesent-

lichen auf der Aosfällung desselben aus der Milch durch

Ammonsulfat in Substanz. Entfernung dieses Salzes

durch Dialyse, Auflösen in Wm Normalnatron, Fällen

mit Essigsäure besteht, jedoch in so zahlrdehen Einsel-

beifeti ( in ^mijz b-'^tinimles Vorgehen erfordert» daas

in dieser Beziehung auf das <>rig. verwiesen werden muss.

]}as in Form eines weissen Pulvers erhaltene Frauen-

casdn zeigte im Mittel von 5AnalyMO folgendeZusammen-

setzung in Procenten C 52,24 — H 7,325 — N 14,97 —
P 0,679 — S 1,117 — 0 23,r,r.. Da das Kuheasein nach

Hammarsten C 53,00 — II 7,00 — P 0,85 — S0,80pCt.

enthält, so ist naeb Verf. damit bewiesen, daas Kub-

i_.iyu,^ccl by Google
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• ispiii utul Fraii'*iii\-wein verschicdctH' Körper siii'J. (Zur

VcnolUüindiguog dieses Beweises wäre es si'hr i-rwünseht

gevesen, wenn W. selbst An&lysen von nach derselben

Helliode duiestollten KahiMMiQ aafntellt bitte.

Bef.) Alle Präparate cnthieltttH etwas Asche, welrh<'

Bit der orgaaisoben Substau in fester Verbindung zu

Die LösiiehkeitiTerbältnisse mieheo io nuutcben

Beziehungen von denen des KuliraseiiH ab : es löst sich

etwas leichter in '/im Normaloatron, dagegen schwerer

in hOdut Terdflonter SalssSure; es ISIlt ans der alka-

tuaheo LSsong bei Süuresusatz nicht klumpig aus, son-

dern äusserst fcinflockip — l'ntiTschicdc, welche sich

bekanntlich auch in den bclrefienden Milchartea sehr

bemerkber maehen —, Uit sieb im Uebendhitns von

Säure wieder auf, namentlich auch im Ueberschu&s von

Kssigsäure und zwar in dieser sehr viel leicht<T. als das

Knhcaaeio. in Wasser quillt es auf, geht auch etwas in

UsoBg. Selbst in Terdfinntem Aleoliol ist es nieht

gans unlöslich.

Wesentliche Unterschiede vnm Kuheasein zeigt das

Frmoencasein in seinem Verhallen zu künstlichem Mstgen-

salle. WibrendiidiausdemKiibeueiBbeiderTerdaiiaiig

Paranuclein abspaltet, ist dieses beim Frauencaseln nieht

der Fall. Dieselhe Beobachtung hat unabhängig von W.

schon Szoutagh gemacht Da es nicht unmöglich

enebieo, dais der Migensafk von Kindern andeis darauf

einwirkt, so hat Verf. n'^'-b Vf^rsnehe mit der Magrn-

chleimiiaut von lüudera angestellt, welche nur mit

Hntkermikib genSbrt varm. Es «arden tiidls salaaanre

Anaafige, tbeiU Gly^ceibaiMsilge benutzt. Auch bei An-

wenduniT v^n Kindermagen zeigten sich dieselben Unter*

schiede zwischen Frauenca.sein und Kuhcasein.

Da das Fratieneaseio in Waaser nidit ganz nolSs-

lich ist, so vermuthete W., dass die Mutterlaugen, aus

welchen er das Fraucncascin nach rl'-r ^i.^Iy^.; durch

£asigsäiire gefällt hatte, noch etwas davon enthielten.

Um dieaen Antbeil m gewinnen, vorde die Mntterlaage

mit K<ich>al/ <resättigt und dabei ein weisser floekiger

Niederschlag erhalten, welcher abfiltrirt und mit Wasser,

Alcohol, Aether gewaschen wurde. Derselbe ergab sich

bi aeincm Yeriialten in Beagenüen« BameDtiieh aber in

seiner Elementanosammensetzung als bestimmt ver-

schieden Ton Casein. Im Mtttv^l wurde gefunden in

Hrwienten C 45,01 — H 7,81 — N 15,07 — P 0,80 —
S 4,70 — 0 S7,ll. Darana ISast lieb die Tfmu\
CiL.,H»; \«, b.rcrhncn Der hobe Sdiwefelgebalt

ist jedenfalls selxr bemerkenswertb.

In einem Fettkia«, der babn Gemse sebfrere

Magenerscheinangen be«iikte,fiiad Lepierre (8) SOpCt.

Fett. .32.8 pf't. Casein. ll.CpCt. Caseosen, Leucin,

TjTosin u. A., I,8pCt. Milchsäure. Aus den durch

Kopfeneetat naeb Oantbier geftllten Basen konnte

er ein Ptomain von der Formel CisHmN.O« isoliren,

von leicht saurer lieactinn. fast unlöslich in Wasser,

löslich in Alcohol. An ein Meerschweinchen verfüttert,

cneogCe «a DianbSeii, beim diraetan länfBbrea in die

BIntbabn dafccen Mm naebweisbano Sttrnngan.

[Alen, J. E., Analysen von FrauenmÜclL üpsala

läkare förenings rörbaodlingar. XXIX. 4. p. 818—918.

Die Analy-cn d' s Vcrf/s b^ >t;iti;;Lii ilir l'-'h.iuiitiing;,

d.iss es colossair l nterschicde in Betreff des Fettge-

haltes geben k.iüu zwiseben der Milcb, velche zuerst

erhalten vird, und degenigea, welche am Sclilusse

einer Abmellrang erhalten trird. A. hat bei seinen
Analys-n nur das Fettprocent bestimmt. Seine Unter-

hurhuiigon liabrn darj^elegt, dass die Differenz in der

Ui:sehafrenheit der Milch am Anfange und am Kndc
einer Abmelkung bedeutend grösser ist, wenn man
kleinere Portionen nntersudit. Die Analysen seigen
ni">ch. dass die rechte und linke Brustdrüse eine Milcb,

welche suwohl an Qualit^iit wie 'Quantität verschieden

ist, liefern.

Ueberhaupt zeigt diese ganze Untersuchung, ein

wie böcbst unsuverliLssiges Resultat man erhalten

kann, wenn man eine Frauenmilch auf Urund einer

Analyse zu beurtheilcn sucht, wenn man bei der Probe-
nahme auf d.as Vrrli i!tnis>. dass die MiU-ii viui be-

deutend versehiedouer (Qualität am Aufauge und am
Schlüsse einer Abmelkung ist, keine Riieksteht genom-
men bat, welche Sache jedoch eine sehr grosse pneti*
sehe Bedeutung hat, wann es gilt, eine Sängarome zu
wählen oder zu entsi^heiden. ob eine Mutter ihrem

Kinde genügende und zweckmässige Nahrung liefern

kann.

Wenn man sieb ein annähernd zuverlässiges Ur-

tbeil über die BesehalTenbeit einer Fnnenmiicb bilden

will, ist es ni^thwendig, i\i<' Analyse zu machen —
und am liebstcu eine vollst.indige — einer Probe, so-

wohl aus der rechten wie linken Brustdrüse und nach

vülüitändiger Ausmelkung genommen. Zweckmässig ist

es auch, dass eine solche Untersuchung nach einiger

Zeit wiederholt wird. Noch zuverlässigeres Resultat

wird erhalten, wenn man eine (ieneralprobe, ilie Pro-

duetion melurerer Tage rcpräsentirend. untersucht.

A. Fr. BkliBd (.Stockholm).]

V. Cewebe lad •rgane.

1) (lautier. A.. La uutrition de la eellule. Hevue
seieiitif. No. 17; in deutscher Uebertragung, Biolog.

Centrilbl. XIV. üo. 12. (Sehr loscnsvertbe Dar-
st IImg von dem Ablauf der Spaltungen und Oxyda-
tionen im thierischen Orpanismus. Mam tu' dogmatische

Auffassungen werden ernsten Hedenken be^'egnen. Ref.)

— 2) Chittenden, R. H., Neuere physiologisch-

ehemiscbe Untersuchungen über die Zelle. £bend.
No. 9 u. 10. (Lesenswertbe Zusammenstellung.) — 8)

Lilienfcld, L., Zur Chemie der Leucocvten. Zeitschr.

f. physiol. Cheni. XVIl. .S. 473. — 4) Araki, T..

Ueber die chemischen .\enderungen der Lebensprocesse

infolge von Sauerstoffmangel. 4. Miltheilung. Kbend.

XIX. S. 42«. — 5) Hoppc-Seyler. F.. Bemerkungen
zur vorstehenden Mittheilung. Ebend. S. 476. — 6)

Salkow.ski, E. u. Yamagiwa. Ueber das Oxydations-

fermeiit der Gewehc. Med. Centrallil. No. 52. — 7)

Hofmeister, Franz, l'eher Metin liruist^ im Thierkör-

per. Anh. f. exper. Fath. .X.X.XIII. > 197. — 8)

Smith, W. J., Weiteres über die Scbwefeisäurebildung

im Organismus. Pllfflger*s Arcb. Bd. 87. fi. 418. —
9) Salkowski, E.. Ueber die Bildung der .Schwefel-

säure im Organismus. Vireh"w"s Archiv. Bd. 137.

S. .nSl. (Polemik gegen Smith.) lo; .'^ehulz, H.,

Ueber den Schwefelgehalt menschlicher und thierischer

Gewebe. PfiQger*B Arehiv. Bd. 58. S. 208. — 11)
Frcntz el. J., Ueber Olycopcnbildung im ThierkSrper

nach Fütterung mit Holzzucker. Kbcnd. S. 278. —
12) Hohmann. F.. Kritisches und Experimcnt'lles zur

Frage nach der Säurebildung im Muskel bei der Todten-

starre. Ebend. Bd. 85. S. 589. — 18) Seegen, J.,

Die Kraftquelle für die Leistungen des tctanisirten

Muskels. Centralbl. f. Physiol. N.« 1.'». IR. — 14)

Vay, F., UeT»er den ülycuecngehait der Muskeln nach

Nervendurchschneidung. Arcb. f. cxper. I'atii. Bd. 33.
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S. 4.''>. — I.'») SU'wail, N.. Cliciiiisiry uf niuvli".

N.'w-Yörk med. Record. [>. r>4. — 16) Sanaoo, A.,

Travail inusculaire du Chcval actioonMlt un maaege ä
plati incline. Journal de Panat. et de la pbysiol.

No. 2. p, -'41. — 17) Whitfi. ld, A.. Note on the

Chculi^trv of iimscle. .loiirnal of Phv>ii>l. XVI.

S. 487. — IH) :»alkowski, E. u. K. (iii-ske. IV-bcr

die Vertheilune des Stickstoffs im Fleisch. Med. Ceo-

tratbl. No. a. — 19) Mflnzer, E., Die bamstoff-

bild'-nde Function der Lvbvr. Zeit.schr. f. expcr. I'.i-

Ihol. XXXIII. S. 1C4. — 20) Kaufmann, M., R<--

chercbea sur In lieu de la fonnation de Turec datis

rorganisue des animaux. Arcb. de pliysiol. p. 531.

— 21) Oautier, A., Quelques renarque:! pn'liminaircs

hur lo nn'cani'iinc de la d- sas.similation des albuminoi-

dfs vi l;i kumiitioti de l'un'-i'. Conipt. rctid. T. IIH.

p. 9ü'J. Wir V. rl. schotl wi* dtilliilt .it|>;;rluh! t h.it,

bält er die llain^ioiThiliiuug nicht für '-inen Uxydatiuns-

vorgang, sondern fiir l ine uline Sauerstoffzulritt sich

vollziehende Hydrolyse. Ref.) — 22) Pick, Fr., L'eber

die Beziehungen der Leber zum Kohlenhvdratstoff-

wcehsel. Arch. f. exp. I'ath. XXXllI. S ni).'). - 28)
Külz u. Vogel, Zur Kenntni.ss der Kohlehydrate in

der Leber. Med. Ctrlbi. No. 44. (Aus mögiidisl

fHscber Kiuderleber gelang es Maltose und lüomaltose,

durrb die Osazone cbaraeterisiii, zu gewinnen.) — 24)

Marcuac, W.. l'rber die fledeutung der Leber für

das Zustandekuniineti d<:s ranereasdiabetes. Verhandl.

d. Berl. physiol. (iescllseii. ISiK'l iU. S. 98. Zeitsehr. f.

klin. Med. XXVI. ^. 225. — 25) Noel Paton, On
bepatie glvoojfenesis. Philosoph. Transaei ofRoj. Soc.

of I.raMh.n'. Vol. 185. p. 233. — 2fi) Zätsch, A.,

l)a;> Verhalti ii de«, Leberglyeogens uacl» Störungen de.s

Wärmehanshaltes dt-r Thiere. Dispert. Würzburg. —
27) Cavazzani, (iebr., Die Zuekerbildung in der

Leber. Ctrlbi. L Physiol. VIII. No. 2. {Heizunt; d.-s

Plex. coeliacus steigert die Zuekerbildung in der Leber,
si>da.s.s die Zuekerbildung als ein wahrer, von beson>

deren Nerven beeinflusster Absondcnjngspn^cess anzu-

sehen ist. Hef.) — 28) Levenne, P. \.. Vh^ zuekir-

bildende Function des N. vagus. Kbend. X '. l't.

(Reizung des peripheren findea vom N. vogus steigert

die Zuekerproduetion in der Leber, die Dnrebsebnei»
ilung des Nerven erzeugt keinen Zuckersehvrund im
Organismus, lief.) — 29) Baldi, D.. Sulla fonnazionc

delln zuechero nelT organismo animale. Lo Sperimen-

lale. T. 48. p. 5. (Keine neuen tbatsäcblicheo Be-

ende.) — 80) Krager, ¥t.y Heber den Schwefel- und
Phosphorgchalt der Leber- und Milzzcllen in verschie-

denen Lebensaltern. fNach Versuelien von Szvmkie-
wiez und H. Walt. r.) Zeitsehr. f. Biologie. XXXXI.
S. 400. — Derselbe, Ueber den Caleiutngehalt

der Leberzellen des Kindes in seinen vrrseliiedencn

Entwicklungsstadien. (Nach Versuchen von W. Lena.)
Ebeod. XXXI. S. 898. — 82) Schulze, A , Eisen-

bestimumngcn der Leber. Dissertation. Wiir/burg.

1898. — 33) (iourlay. F., The protcids of Ihe thymid
and the spieen, .luurnal of phy.siol. XVI. p. 23. —
34) Pautz, W., Beiträge zum Chemismus des Glaskör-
pers und des humor aqnens. Zeitsehr. f. Biologie.

Rd. 31. S. 212. .<5.Vj Tarini, A., II eonsuino ed i

eambiaiiuiiti di funna del' albuiiie e del luorlo nei

div<-rM [i- rs.>di di sNiUippo del' uovo di p<dlo. .\reh.

it. di i'ediatria. .XlL 11. 1. — 85) Derselbe, Sulla

digeribilit;'i delT albunic nei dirersi periodi di sviluppo
deir uovo di pollo. Ibid. — 37) Weiske. H., Ver-

suehe über Äe Wirkung einer Boipabe vnn Calcium-,

Strontium-, resp. Magne.siumeai Im nat zu einem kalk-

armen, alter phosphorsäurereiehen Futt>M- auf den thie-

riseheii I ini!,nuis, insbesondere auf die Zusammen-
setzung des Skelets. /«eitschr. f. BioL XXXL S. 421.
— 88) LeYy, K., Chemisebe Unterauehungen über
ostcomalaeisehc Knochen. Zeitsehr. f. physiol. Cliem.

XIX. 239. — 39) Voit, C. v., Uewidito dar Organe
« iues wohlgenährten nnd eines hungernden Höndes.

Z.it.s.li. f. Biul. XXX. .S. 447. 4ü; Ituppel, W.,
Chemische Untersuchung eines Lipoms. BlMad. XXXI.
S. 101.

Der aus der fein /er-<'hnitt0Den Thymusdrüse des

Kalbes ausgepreiste Saft wurde centrifugirt und der

nur aus Lymphocyten bestehende Bodensati T<m

Lilienfaid 9) uotenueht Im Wassereztraet Hess

sich ein bi i 73 7.5" gerinnendes Albumin und ein bei

40" coagulirender Kiweissatoü' nachweisen. Aus dem
NaCI-Extraet wird durch Wasser ein in 0,3 proo. Salc-

säure löslicher Nucleopruteid (mit 0,433 pCt. P) nieder-

geschlagen. Im Alcoholexlract fanden sieh Protagon,

Amidovaleriausaure, luosit. Die Kerne der Lympho-

eyten enth^ten io Wasser Iteliebes Nuelediiatoo, mit

Essigsäure rdllbar, io schwaeh alkalischem Wasser,

sowie in Ki i lwal/, und Mngnesiumsulfat bei Gegenwart

von elwiis Kssigs.iure toslieh C 48,5, 11 7, N 1Ü,9,

P 8,08, S 0,7 pCt enthaltend. Bei Digestion mit

Magensaft giebt es typisches Nuelein (Leueonuclein) mit

4,99 pCt. P und einen pepton,irtigen Körper, der aus

sabu^aurer Lösung durch Ammoniak gefällt wird und

starke BioretreaetioD liefiirt. Lenoonuelein »ptMt sich

in alknliseh-alcoholiseher Lösung in Eiwciss und Nucloin-

saure, letzter« beim Erhitzen mit Mineralsäuren in

Phosphonaare, Nudembasen (Adenin und Hjrpozanthin)

und noch unbekannte Producta. Histon bat ausgc-

sproehfue basische Eigenschaften und geht mit Salz-

säure eine in Wiäser leicht lösliche Verbindung ein.

Die Lymphocyten enthalten 11^49 pCt TroekansubataBS.

Auf 100 TliLÜe Trockensubataoi kommen 3,01 Th. P
und 15,03 Th. N und zwar 1,76 Tli. Eiweissstoffe,

68,78 Tb. Leucuoucleiu, 8,67 Tb. ilistou, 7,51 Th. Leci-

thin, 4,4 Th. Cholesterin, 4 Tb. P«tte, 0,8 Tb. Glj-

cogen, 15,17 Tb. Silber\'erbindungen der Nucleiabassn.

Sehr bcmcrkeuswerth ist die grosse Menge von Nucle-

ohistou und die verscbwiudeud kleine Menge der Ei-

wdsBkorper. Wegen sahirddier Einselheiten vergL Orig.

In weiterer Fortsetzung seiner früheren l'nter-

suehungen über Veränderungen des Chemismus
infolge 0-Mangels hat Araki (4) den Einfluas grosser

Bltttverialte auf den Znduv- und Milehritaragahalt im

Blute und Harn geprüft, bat aber das Auftreten von

Zucker und Milchsäure im Uam nicht mit Sicherheit

nadiwfiaen kSnnen, iriihrend dar Qahalt des Blotes an

Milchsäure und Zucker gesteigert ,war. — Sowohl bei

Kohlenoxyd-Vergiftung als bei sauerstoffarmer Luft, als

endlich bei Amylnitht- Vergiftung tand er constant im

Harn Eiweiss, Dexlrcsa und Uldidare; bei den mit

CO vergifteten Thieran war die Alkaleseenz des Blutes

hcrabgtsetzf, der (flyeogengehalt der Leber stark ver-

miudert, der liaru entiüelt bei gesteigerter Acidität

rdohUdi Ifildisanie. Dass der 0-Mangel die Leber*

function oieibt herabsetzt, ergab 'sich daraus, dass bei

CO-Vcrgiftung die IlaruslotTbildung nicht beeinträchtigt

ist. Die Milchsäure cntätcbt nach Verf. aus Glycogen

und wird iniblge das O-Maugels «owlDdert ausge-

schieden. Die Blutsäuerung, die sieh aus der Alka-

lesceazabnahiue ergiebt, führt Verf. ebenfalls auf die

«n« Kohlehydraten gebildete Milchsäure zurück und

bebauptst aueb io der Norm eine Bildung von Hileh-
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siure aus Kohtehydrmtea, nur wiid ffie Sture bei ge-

nSfeodor O-Zufuhr zerstört; die gebildete Milchsäure

vird aus den Muskeln ausgeführt und ist die Ursache

der Entstehung von saurem Phosphat. In der Tbat

vird aacb bei aadi bei CO^Vergiftang sabeatan ein»

P'-führteü milchsaurps Natron nicht oxydirl und tritt

als solches durch den Harn aus. — Bezüglich der Pole-

mik gegen Minkoviki vergl. Orig. — Die Bildong

Ton Milcfasäure aas Kohlehydraten durch Einwirkung

der Kalischmelzc (oder durch Gährung) hat Verf. mit

positivem üäfolgc nn der Maiiiiose, Formose, Fruclose,

ArabinoM und Galaetose geprüft

Hoppe (5) beschreibt den von ihm gebauten, von

Araki bonutzten .\pparat zur Kinathmunp von

U-armer Luft (vergi. die durch eine Abbildung ver-

ansehanHebte Beschreibung im Orig.). Aneb seinerseite

tritt er dafür ein, die übliche Ansohauoog, dasi die

im Miisk' l In ! Arbeit entstandene Milchsäure forfge-

tübrt und an anderen Orten verbrannt werde, sei irrig.

Vielmehr spreebe die reicblidie OOfAuaedieidang, die

Zersetzung von Kohlehjrdrat« n und die st.irke Wärnie-

bildung im arbeitenden Muskel dafür, dass die Milch-

säure bei genügender 0-Zufuiir in den Muskeln selbit

lerttSrt vird. Wenn bei djrepnoisdien Kranken keine

Milchsäure im Harn auftritt, so stehe das im Kinklang

mit Araki's Experimenten an durch tiebcrhafte Krank-

hdten oder durch protrahirten Hunger geschwächten

Thieren. Bodiieh enl^Nflbe Ja «udi Djrqmee aar »tm
Thdl einem vfirgcriickten Zustande des 0-Mangel>.

Salkowski (6) berichtet Torläniig über die unter

seiner Leitung ausgeführten Yersadie von TamigiTa be-

treffend das Oxydatiousfcrment der Gevebe,
welche sich an die gleichen Versuche von .laquet an-

schlicssen tud wie diese mit Salicylaldehyd angestellt

ebd. Bs wurde thefls mit Orgaobrei and physiologischer

Koebsalzldsung, theils mit Tiltrirten Auszügen d«-r Or-

gane gearbeitet, die Resultate waren dieselben. D.is

Hauptaugenmerk war auf die quantitative Verhältnisse

der oiydireoden Kraft der Organe geriditet. Es sejgte

sieb, dass in dieser Beziehung grosse Diflerenzeo be-

stehen. Am grössten erwies sich das Oxydationsver-

mögen in der Milz, fast ebenso gross in der Leber, dann

folgen Niere, Pankrea«, MnAeMeiseb. Di« Niere entiiilt

nur etwa '
^r, bis ''lo an oxydirendem Fennent, wie die

Milz, das Pankreas Vi«o bis Vso> <iv Mnskel '/iw vod

noch weniger.

Hofmeister (7) giebt Ton einer neuen Sjmtbese,

d«T Methylirung im Thierkörper Kenntniss.

Nachdem Verf. .'•ich überzeugt hat. dass der flüchtige

Stoff, welcher der Exlialaüon von Menschen und Thieren

nach ßnlBhmng von Tellar (tellurigsaurem Natron) den

specifischen widrigen (lenich verleiht, in der That

Tellurmetbyl ist (wie d.xs schon Wühler und Hansen
angegeben haben). Indem er die Ausathmungsluft durch

J«4iodlcalinmlöflaog8treidiea liew and das von letsterem

absobirtc llurmethyl in das charakteristisch rettig-

artig rieoliinde Schwcfelmethyl überführte, suchte er

dfo Ort dieser Methylsynthese zu ermitteln. Gleichviel

ob man dem lebenden Thier Tellur beilMriogt oder sog.

vberlebeade Organe mit Tellur tusammenbringt, haftet

den Organen in verschiedener Stirke der ehameteristische

Tellurgeruch an, am dcutliehston dcii HoHcn, Lungen,

Leber; die Abspaltung der Methylgruppe und Anlage-

rung an andere Atomcomplexe ist somit ein im inter-

mediiren StoiTvecbsel der Tbiere flbeifaaapt und nament-

lich bestimmter drüsiger Organe, vor allem der Hoden

(auch deijenigeti der Fische), sehr verbreiteter Vorgang.

Solebe Methylsynthesen sbid berdts naeh fönlBbrnng

von Selen und Pyridin bei Thieren beobachtet worden.

Ausserdem zeigen die (^r<raiic tellunergiftctcr Thit r"

nach Gmellin und Hansen eine mehr oder Muni^rcr

ausgesprochene BlaaiSrbung, welche dareb Ablagertmg

feinster schwarzer microscopischer Körnchen von Tellur

bedingt ist. Die F.Hrbung entwickelt sich sctinn wenige

Minuten nach intravenöser Einführung von Tcllurit-

ISsnng, am ehesten in der Leber and Niere, wiUirend

andere Organe bis zum Eintritt der FArbung längere

Zeit brauchen. fJrössere Tcllurgabcn bewirken auch in

den schwerer larbbaren Organen, zumal wenn der Ca-

davor mehrere Standen bei K9rperw5nne gehalten wird,

intensive Blaufärbung, von der nur Knorpel, Knochen

und die weisse Substanz des Centralnervonsy.stcms aus-

geschlossen bleiben. Daraus geht hervor, dass die»

Intensität der Tellnrredaetion in kdner dfaeeten Be-

ziehung zur Menge d - l>iMi t ii Tellnnr.etbyls steht.

Das reducirte Tellur wird allmülig durch Synthese mit

Methyl für die Avsseheidung geeignet gemacht, daher

das Wochen« and monatelange Haften des Tellorgeniehes.

Die .'»ynthe-;.- erfolgt lebhafter bei Ki'.r[ier- nN bei

Zimmertemperatur. Die methylabspalu-nde Substanz ist

niebt iüssig, dnrch Temperaturen über 50*, durch

Wasser. Salzlösungen, Glycerin. Alcobol, Metallsalze im

höchsten Grade zersetzlich, zugleich aber V 'ii einem,

dem Jodmethyl" kaum nachstehenden .Mcthylirungs-

vermSgen. Die Beobachtung, daas bdm Zusammen-

bringi n v>>ii Gewebe mit Natriumtellurit oft erst nach

2 3 Stun'leii das M.aximum der Tellurmeth\ Ibildung

erreicht wird, legt die Vcrmuthung nahe, da.ss durch

im überlebenden Gewebe sieb abspielende VorgSage

immer neues Material zur Methylsynthose verfügbar

wird, dass also der Vorg.ang einen vitalen Pptcss zur

Voraus-setzung bat, an die Thätigkeit der Zelle geknüpft

ist Wenn aaeh durob meehanisohe Zerkleineiang das

Methylirungsvermüigen der Organe nicht niifL'ehflien

wird, so lässt sich doch das wirksame Agens für diese

Synthese nicht vom Gewebe trennen; endlich erfolgt sie

nnabhiagig von der Blut- vnd Sauerstoibafidir.

Von den bisher von Smith J^) in Bezug auf ihre

Eigenschaft, im Organismus Sohwcfi l säure zu bil-

den, untersuchten schwefelhaltigen Körpern haben nur

die ThioeSoren ein positives Resultat ergeben, während

SttlAde, Sullbne. Mercaptol und Thioaldebyd nicht osy-

dirt wurden. Auch die Sulfonsäuren werden nach

früheren Versuchen von Salkowski nicht ovydirt, mit

Ausnahme der,0xattiyl8iare SSIs&tbionsSare, von welcher

29.2 pCt. des Schwefels zur SchwefiBlsTiurc oiydirt wur-

den. Da diese Säure eine Ausnahme bildet, wieder-

holte S. den Versoeh mit derselben und fand bei sab-

ootaner Iqjection des NiMonsaiiea gleichfalls Oxy-

dation, wiewohl nnr 19,9 pCt. — Nach dem Verhalten
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des Aethylmcrcaptans bei der Oxydatioa mit Salpeter-

säure erschirn es unwahrscheinlich, dass diese Substanz

im Körper aagcgriffeu werde. Deuiiocb ist dieses der

Fall. Ein Bond mit aonibernd constanter Stioltstoff-

undSehirefelmiisscheidQogoxydirt« \ün innerlich

eingegebenem Natriumäthylniercuplid 53,7 j>('t., von

•l,'J9 g 37,5 pCt. des Schwefels zu Schwefelsäure. Die-

selbe HQndfa), welche zu dem iveiteii Versueh mit

Natriumäthylmcrcaptid gedient hatte, erhielt 1,022 g

Acthylmercaptan per os. Von demselben wurden 70,2 pCt.

oxydirt. Das Actbylmercaptau hatte schnell vorüber-

gehende pbjsiologiaehe Wirkuogen: das Thier wollte

nidlt fressi^n nnd war si'hr trilpc und schläfrig, die

Zunge hatte eine tief dunkelblaue Färbung; nach drei

Stmden waren alle diese Symptome rersehwunden.

Scbulz's (10) Untersurhungen bilden eine Fort-

setsnng der früher publicirtcn (s. Jahrcsber. 1893). Im

Mittel von 15 Versuchen fand Verf. jetzt für den ge-

trockneten mensehliehen Muskel 1,10 pCt Schwefel

mit siemlich erheblichen Schwankungen, welche durch

etwas wechselnden Fettgehalt, vielleicht auch durch die

Gegenwart von präfonnirten Sulfaten bei ungenügender

Ausspfilung des Kdrpers in Fnlge Ton Nierenerkranknngen

und durch Verlust ron Schwefel durch bereits einge-

tr' t' iie Fäulnis^ n)ei geringem Sehwefelgehalt) bedingt

sein können. — Letztcrc Frage wurde geprüft an Kind-

fleiseh, welches unter Zusats von etwas destillirtem

Wasser 5 Monate der Fäulniss überlassen ^^ewesen war.

Der Schwefeigehalt der zur Trockne verdampften Masse

betrug 1,186 p Ct., wovon 0,115 pCt. in Form von Sul-

faten. — Im Vaenuffl ndt Hfilfe von Phosphorsänre*

anhydrid getrocknetes und völlig entfettetes Rindfleisch

enthielt 0,9089 pCt Schwefel, keine präformirfen Sulfate,

iriAmd Spuren von solchen in frisebok Fldaeh nadi*

weisbar waren; vcrrouthlich sind dieselben bei der

langen Extraction mit dem doch wohl etwas wasser-

haltigen Aetber ausgewaschen. Im bei 110° getrock-

netem Fleisch wurden etwas mehr Sulfkte gefunden, wie

in frischem, wenn auch immer nur wenig.

Zur Feststellung, ob sieh aus eingeführtem Holz-

zucker Glycogeo bildet, machte Frentzel (11)

Kaninehen, die sur Befreiung des Darms vom Pflaozea-

futter mindestens 3 Tage lang mit Milch geffttlert waren,

durch protrahirte Slrychnineinwirkung nach Külz's Vor-

gänge glycogenfrei (Verf. bat sich durch besondere Vor-

suche überzeugt, dass Leber und Muskeln unter diesen

Bedingungen höchstens nur qualitativ nachweisbare

Spuren von Glyoogen entlialtcu), dann gab er ihnen

10 g Xylose, in Wasser gelöst, durch die Scblundsoude

und, sur Verhütung von Olycogenverlusten durch Muskel-

bewegung, 1 g Chloral resp. 2 g Urethan, welche Nar-

cotiea bei 18—24btündiger Hinwirkuog eine Glycogen-

bildung resp. Anhäufung im Kürpcr zur Folge haben.

11—19 Stunden danadi, lu einer Zeit, wo, nach Ana*

logie der Versuche mit Einführung von 10 g Trauben-

oder Uobrzucker, die Glycogcnbildung annähernd hätte

anf der Höhe stehen müssen, aber durch clas Schlaf-

mittel, wie Controlversuehe ergaben, nicht sdion Gly
cogenansatz bewirkt sein konnte, wurden iVw Tliierc

getüdtct, Leber und Muskeln gesondert quantitativ auf

Glycogen nach Brücke-Külz untersucht. Da Verf.

unter allen diesen Cautelen in 3 gelungenen Versuchen

büchsleus Spuren von Glycogeo in Leber und Muskela

flnden kennte, scheint bewiesen su sein, dass die Xylose

nicht im Stande ist, beim Kaninchen das bekannte

Glycogen oder ein, mit den für rl.is bekannte Glycopcn

cbaracti-risüscheu Reagentieu uachweisbarcs, bisher un-

bekanntes Glycogen su liefern. Auch im Sinne der
Frspamisstheorie, also indircct seheint XyiOM nicht

Glycogenansatz zu bewirken; denn da schon nach IS-

stündigem Schlaf durch die Einwirkung des Narcoticum

allein deutlicher Glyeegenansats nachweisbar ist, wie
Controlversuehe lehrten, hätte, wenn Xylose UUCll in

diesem Sinne wirkt, bei Einführung von Xylose und
dem Schlafinittel wobl schon naek IS Stunden Glycogen

gefunden werden müssen.

(jcgcn die Angabc von Hcffter undBlome, dass

die saure Reaction des Muskels auf der Gegen-

wart freir MilebaSnre beruht, erhebt BShmann (13)

den Einwand, dass auch das sauer rcugirendc primäre Cal-

ciuraphusphat (K H, PO«) in dem Alcohol, welchen diese

Autoren zur Extraction des Fleisches benutzt haben,

soweit ISsUch ist, dass sich hierdurch die Aeiditit des

Alcoholauszuges erklärt. Weiterhin zeigt R., dass in
Gegensatz zu den Angaben der beiden .\utoren die

Acidität des Muskels für Phenolphtalein mit dem Kin-

tritt der Todtenatarre annimmt, die Alkaleaeens Kr
Lacmoid abnimmt. — Heffter hat femer angenom-

men, dass der Muskel in Jedem Fall einen Theil der

Milchsäure io freiem Zuatande euihalte, er glaubt, aus

sdnen Versni^ien aehlieeeen lu dürfen, daa die ge-

wöhnliche wohl von Hoppe Scyler herrührende An-

nahme, dass der Muskel secundkres Caleiumphosphat

•nttalte^ nniicbtig sei. Verf. hat dagegen gefunden,

dass entsprechend verdünnte Lösungen von Fleisehem-

tract mit Chlorbarium einen dicken Niederschlag geben,

was sie nicht thun dürften, wenn sie ein primäres

Phosphat enthielten.

Allerdings konnte Verf. sieh überzeugen, dasa man
durch .\usziehen von Fleischextractlosungen mit Alcohol

und Acther freie Milchsäure bekommt, doch ist diese

Thatsaebe nidit ohne Wtdteres beweisend für die An-
nahme präformirter frdcr Milcbsiure, wieTcri axufnbrlieh

nachweist.

Seegen (13) bat seine Hypothese, dass der

Zucker des Blutes die Kraftquelle für die

Leistung des Muskels sei, durch neue Versuche an

narcotisirten Hunden geprüft, bei welchen der Zucker-

gehalt des zuströmenden arteriellen und der des venösen

Blutes vergldehend bestimmt wurde. Die Beizung ge-

schah bald vom N. cruralis aus, bald direct durch in die

Mm. vasli eingeführte Nadeln ; zur Reizung diente der

inducirte Strom. Die Ergebnisse waren folgende:

• 1) Von der AuslSeung abnormer Muskeloontractio-

nen lässt sieh nur selten eine Differenz im Zuckergehalt

beider Blutarten nachweisen, jedenfalls sind dieselben

gering. 2) Bei tetanisebcn Contractionen, welche durch

direete Beisung der Muskeln hervorgerufen sind, iit in

der .Mehrzahl der Versuche — in C von 9 — eine be-

trächtliche Abnahme des Zuckergehaltes des venösen

uiLjiii^LQ Ly Google



SaLXOWSKI und HDKK, PUYSiOLOOISCHB CHEMIE. 135

Blates TOriiaudcii, etwa '25 30 pCt., in 3 Versuchen

W keine Abnahme nachweisbar. ;!) Findet die Rei-

auf dagegen vom Nerven aus statt, so Ist keine Ab-

nahm« dea Zneken TorbandeD, im G«g«in1iiml, das

venöse Blut enthält mehr Zucker als da3 arterielle.

S »iachte daran, dass die reducirende Substanz in die-

scm Fall vielleicht nur zum Theil Zucker sein kuuutc,

•Hein «s ceigt aid), daas di« gvsammta redneinnde

Substanz durch Hefe vcr^hrbar Der Zusammen-

hang liieser KrHcbeinuDg ist cinstweikn unaufgeklärt.

4; Im gereizten Muskel war stets weniger Glyeogeu

floihanden, ao oft danraf untenodit imrd«, ab im

ruheodeD, eine Tlutsache, die, vieVerf. bemerkt, schon

vor vielen Jahren von Weiss durch Versuche au teta-

nistrteo Fröschen festgestellt ist. Da das Glycogcn

aber in dnem Teranehe aebon nach halbstOiidiger Ar*

beit verbraucht war, so kann es hei der Arbeitsleistung

des Moskels nur in unteigeorduetem Grade bethei-

ligt sein.

Nacli Darehaehneidnog des N. iaehiadieua

b^i Frijscben fanrl Vay (14) unter 19 Fülli'u nur zwei

Mal in den Muskeln der gelähmten Seite etwas weniger

lilyeogen, io allen oodereD Fillen mehr, im Durch*

^ehnitt 2«>—80 pCt, in einigen Fällen nur 8 pCt, aber

auch GS.4') pCt. mehr, als auf der ander> ii, so dass

über die Zunahme als Effect der Durchüchuciduug wohl

kein Zweifel ist. Die Zeit iviadien OperatSon und

Unt«r>uehung variirte von 4 Stunden bis 85 Tagen.

Auch bei Kaninchen und 2 Katzen zeigte die opcrirtc

Seite (Re^cctiou des N. ischiadieusj ausnahmslos höheren

%eogengehalt. Bei einem der 9 Kaninchen var der

«llycogengehalt auf der gesunden Seit« äusserst gering

— 0,038 pCt, bei einem anderen 0, ebenso bei einer

Katze = 0. Die Zunahme des Glycogens ist auf die

Inaetivit&t der Huakeln tu beiidien. Dementapreebend

' >r ! r Unterschied weit ^Tös^er. als die Frösche tela-

ntoirt wurden. Der Procentgehalt an Glycogcn betrug

aaf der gesunden Seite 0,64 pCt., auf der operirten

XML
Ucber die Muskeli l em gelangt Whitfield

(17) ni folgenden Scblusüfolgeruogen: 1) das Hyosiu

ist kein NoeleoAlhnmin, da ea keine merklieh« (Quan-

tität Phosphor enthält, bei der Magenverdaanof nur

Huen unbedeutenden, nicht phosphorbaltigen Rüekstand

hiDterlässt, in das Blutgefässsystem von Kaninchen in-

jieiit, keine intnvaacalire Gerionnng vennsaeht. 2)

Der Hoakel enthilt kein Nttcb ualhtimin, da er bei der

Sigenverdauung nur einen unbedeutenden Rüekstand

liefert, der keine uterklichc Quantität Phosphor enthält

9 Der Mnafcel enthilt mder Pepton noch Albumosen.

Betrefi der angewandten Methoden vergl. daa Orig.

Salkowski (18) berichtet vorläufig über unter

•einer Leitung auagefttbrtea Versuche von Giesko bc-

tnSend die Veriheilung dea Stiofcatoffs im
Fleisch.

Man weiss seit langem, dass ein Theil des Stii k-

siofis im Fleisch nicht dem Eiweiss desselben angehört,

Vcnaefae Qber die Giösee dieaea Antheila acheinen aber

Bukt vonuiiegen. Im Mittel mia 5 Veraachsreihen fand

Itieske für Rinddeiaeb:

N des unliisliehen Eiweisse^ 77,40
\ ^- ,a

N des lösUcben , 10.08 /

N dea Niehteiweiasea . . . . . 12,52

Geaammfe-N«i 10^00

Vom gesammten Stickstoff des Muskels gib.-n

danach beim Ausziehen mit Wasser 22,6 pCt iu Lösung.

77,40 pCL bleiben nngelSat zorfiek. In dem Nidit-

Eiweiaa verbirgt sich Manehariei, nicht nur die Plcisrh-

ba<;en. sondern aueh Albumosen und die von Siegfried

entdeekte IMiosphortlrisclisiiure, eventuell aueli I.eim.

Bei kritischer Behandlung des über die llarnstoft-

bildnng in der Leber biaher rorlicgeuden experi-

mentellen Materials glaubt Münzer (19) darthun zu

können, dass einmal die Ergrbnisse der Versuche nicht

SU sehr überuiuslimmeu, um daraus mit Entschieden-

heit so folgeni, daaa die Leber den ganien oder die

Ilauptm.xssc des im Uam der Säugethiere eneheinenden

Harnstoffs auf drin Wege einer Synthi se aus gewissen,

iu anderen Organen eutstandeucu und durch das Blut

ihr cugelShrten Voratofen (Ammonaalse, Lenein, Tyn-
sin u. A.) er/.euge; vielmehr sei nur festgestellt, daaa

die Leber die Ilarnstoffbildung aus zugeleiteten Ammon-

sabseu bewirke. Die zur «eitcreu Prüfung der Frage

vom Verf., z. Tb. mit Winterberg angestellten

L'ntersuchungen über den X-Slflffwecbsel bei Lebcr-

erkrankungcn, in denen der Ges.-N nach Kjeldahl,

der Hamstotl nach Möruer-Sjöquist, Nil« nach

Sohloeaing beatimmt wurden, haben ebenlalla kernen

sicheren Beweis für die hanistoffbildende Function der

Leber gewinnen lassen. Bei chronischen Erkrankungen

(alrophisohe boaw. bypcrtropl^efae Cinhose, schwerer

Icterus bei Leberkrebs), fand sich bei genügender Be*

rücksiehtigung des Nahnings-X. weder die absolute

Menge des UamstoHs und dcü .\mmouiaks im Uaru,

noch ihr relatives Verhältotas sn einander besw. zur

Harnsäure merklich geändert; auch per os ciDgegchenc

Aninioiisalze (Amm. citrie. cnrb.) wurden zu Ilarnstofl'

weiter verarbeitet In einem Falle von acuter gelber

Lebo&lrophie ftnd sich Aber */io des Gee.-N in Form
von Harnstoff, '/lo vom Ges.-N als Ammoniak, in 9

anderen, bei denen die Soction eine fast t<itri!c Zerst<'i-

rund der Leberzelicn aufwies, fanden sich dagegen über

V« resp. Vs des Hani-N in Form von Ammoniak, so-

dass hier allerdings eine unzweifclhaile Zonahuie des

Harn-NHa neben entsprechender Abnahme des Harn-

stoffs bestand. Allein selbst diese grossen Ammoniak-

raenfon seien nicht giOaaer, als man sie auch bei

anderen mit Säuerung des Körpers (Abnahme der Blut-

alkalescenz) einhergehenden Processen findet und hier-

her gehöre auch die oeate Phospborvergiftuog, welche

in diesen beiden FUlen die Uisaebe der «enten Leber-

afiv.[ihii' war. Aucli das Vorkommen von Tyrositi u. \.

im Uaru bei dieser I^rankung sei ebenfalls kein Be-

weis, dass diese Körper Vcrstnfen des HamstolTes

wiren, aber nicht iu Harnstoff umgebildet werden

k-mnten. denn das (iewebe der L-'ber zerfalle bei d'-r

acuten Lebcratrophie selbst rasch, z. Th. wenigstens

unter Entstehung von Tyrosin, daher dies Zerfallproduct,

in das Blut eingeschwemmt, im Harn erseheint. Verf.

erklärt es für ebenso möglich, dass im i>inuc der frü*
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bereu Anschauung in jedem einzelnen Oigue die

Hamstoffbildnng in mebr oder minder h«hem CttMle

vor sich ginge.

Weder beim l'/crd noch beim Hund hat Kauf-

mann (SO) vesentUebe Unterschiede im Harnstoff-

gehalt des artrrirllon und voriöscji Blutes

gefunden; den Harnstoff bestimmte er nach Grehant

in dem Rücl^stande TOm Alooholeitnwt durch Zersetzung

mit Hi Ilonas Reagens, wobei je 2,7 mg Harnstoff (aber

auch andere \-liaUino Extractionsst'ifT^, }{<{.) je 1 rem

CO3 und N geben. Auch nach Ausschaltung der Leber

und Niere mittels Unterbindung der Aorta und unteren

Hohlvent' in der Brusthöhle zeigte sich kein durch-

jrrrifciidcr Uiitorscliitd im H.irnstoffgfhalt des Blut«'s,

docli war letzterer in der Mehrzahl der Versuche etwas

hoher. Die Teigleiehende Bestimmung des HamstoflF-

geliah<-s in den verschiede tu-n Organen nach Gn'hant'.s

und nach v. Schrödcr's M<-iln>d.' fruah im gleichen

Gewicht Leber l'. j—3 ">^l soviel Harnstoff al> im Blute,

aneb im Gehirn und in der Mils erheblieb mebr. Dar-

aus schliesst Verf.. d w- nn nu'-li die Leber die

hauptsächlichste Bildungsstätte des Harnstoffs

ist, doch aueh in den übrigen Geweben Harnstoff ent-

stdit.

Die nach Ho fm e i s ( r's Methode zum Zwecke der

LcberTcrüdung ausgeführter Säureii^ection in die

Leber (15—80 oem */« NormalsebwefelsSure in den

Duct. eholedoch. infundirt) bringt nach Pick (22) beim

Hunde das Loherglycogen in kurzer Zeit zum
Schwinden, ohne dass dabei Ulycosuric eintritt. Ist

solcher Gestalt die Leber glycogenfirei geworden, was

null 12 Stunden sicher der FaH ist, und mau leitet

den Thiereu Kuhlenoxvfi his zu sieh<l>.-irer Vergiftung

2U, so entsteht, entgegen dem Verhalten bei sonst nor-

malen Hunden, keine Glycosurie; also stammt der da-

bei sonst ausgi schieih ne Zucker vom Leberglycogen.

Werdi n solche Hund'', deren Leiter sicher glycogenfrei

sind, mit Phlorizin vergiftet, so tritt trotzdem hoch-

gradige Glyeosurie du, daher die BildungsatStte Aeses

Zuckers ausserhalb der Leber zu such'-u ist. Wird

solchen Hunden mit in Folge Säurcinjcction sicher glj-

cogenfireien Leben Chloral beigebracht, so zeigt deb

weder die Bildung der Olyenronrihira noeb d«ren

th'^se mit Hiloral zu I'roehtoralsäure merklich herab-

gesetzt, selbst nicht wenn in Folge des Ausfalls der

Lobeifunetion Innerhalb 24— 48 Stunden der Tod

eintritt.

Nachdem AI dehoff auch bei Fröschen durch

Pancreasausrottnng Diabetes erzeugen konnte, hat

Marcuse (24) geprüft, ob auch noch nach der
Bntleberung dm- Diabetes eintritt Unter

19 Fritschen, denen nur das Pancreas ausgerottet

wurde, lies« sich bei 12 bereits am 1. bis 2. Tage

Polyurie und Zuckerausseheidung durch den Harn con-

statiren, nachweisbar durch Reduetionsprobe, manchmal

auch durch Pi>larisation (bis zu 0,4 prt Zii''ker im

Harn), einmal durch Ilefegährung. Die Obduction der

spätestens am 8. Tage eingegangenen FrOsehe wies

Blutstauung im Untcrleibe infolge Pfortaderligatur,

Pi'rilonitis und leichte Leberatropbie nach; trotadem

kam der Diabetes su Stande, wibrend bei WarmblOtem
dftrartige Complicationen nai'h Minkowski den Dia-

betes beschränken bczw. auflicbcn. Bei weiteren 21

Fröschen wurde dann zugleich mit dem Pancreas auch

die Leber mSgliebst rotlstiadlg eistiipirt; bei keinem
dieser Thiere trat Dialn i-in. obwohl m'-lir-Te Jt bis

5 Tage am Leben blieben und eine ziemliche Polyurie

zeigten, wenn auch nicht eine so grosse wie nach

alleiniger Pancreausrottung. Der früher eintretende

Tod lässt sich auf die Sttmmining des Ausfalles von

Pancreas- und Leberfunction zurückführen; auch hier

Hessen sich heftige Peritonitis und Blutstauung als

Cumplicationen des eigentlichen Opcrationsresultates

nachweisen. Daraus schliesst Verf. . dass bei Fri^schen

ein Pancreasdiabctes ohne Leber nicht möglich ist. Wie
dies SU Tersteben, darBber entwickelt Verf. eine Hypo-
these, ohne .sich indess zu verhehlen, dass für eine be-

stimmtere Fassung der Vorstellungen s. Z. noch jeglicher

Anhalt fehlt.

Durrh Versuche an Kaninchen fiber Leber-
glycogen ist Noel, Paton (25) zu folgenden Er-

gehnissi'n gelangt: (llycogenschwund in der ausge-

schuitteuea, bei Körpertemperatur gehaltenen Leber

dauert nur die ente halbe Stunde in lebhaftem Tempo
verzögert sich dann m«'lir und mcibr und verläuft

naeti 2 Stunden schon .sehr langsam. Werden die

Luhcrzclleu durch Zerschneiden, Zerstossen, Zcrreibeu

etc. in ihre Integrität vemiditet, so erfolgt der Gly-

cogenschwund und die Zuckerhildung enorm langsam.

Wird die Leber 1 Stunde lang auf 60' erwärmt, so

wird der Glycogenschwund und die Zuckerbildung stark

veraSgert, aber nieht aufgehoben. Fluomatrium in

1 proc. Lösung verz''gert oder hemmt seihst das erste

Stadium der Zuckerbildung , nicht aber wesentlich den

späteren Glycogenschwund; auch beschleunigt es nicht

die Strueturreränderungcn der Lebenelleo. In der ser-

schiiittcnen LeVcr nimmt bei fiegenwart von r'hloroform

die Zuckerbildung ausserordentlich zu und zwar unter

Kldung Ton Ttanbensueker; dabei erfolgen die Structur-

änderungcn der Lcberzellen viel schneller als sonst.

Auch am lebenden Thier beschleunigt ChloroformVer-

giftung die L'eberführung von (ilycogen in Zucker und

bewirkt wahrscheinlich so die Glykämie und Glykosurie*

Kiiie dem Chloroform ähnliche, aber wenig<-r ausgi-

sprftchene Wirkung üben Aefher und Pyrogallol. Alor-

phin. Curare, Amyloitrit und salicylsaures Natron be-

schleunigen weder die Structarindemngen der Lebc^r-

zcUen. noch modificiren sie die Zuckerbildung in der

I.eiier. Während der früheren Zuckerbildung, d. h. die

erste halbe Stunde nach dem Ausschneiden der Leber,

wird Tranbensucker gebildet; weiterhin auch Dextrin

und vielleiebt Maltose. Die Firühveränderunsfti in der

auageaehnittenen Leber sind nur eine Fortsetzung der

Lebensprozease in diesem Organ. Die Umwandlung von

(ilroogen in Olycose erachtet Verf. als analog der

Ueberfühning von Mucinogen in Mucin und der Zynio^enc

in Knzymc und als abhängig von Vorgängen im Zell-

protoj>i,-uma und nicht von Bnxymen. Die spätere

Zuckerbildung in der ausgeschnittenen Leber ist weder

durch die £ntwickelung einer Säure noch von Micro-
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wgnimeii bedingt, soidtni vahraehdnlidi ixoA cid

bdm Zelleoserfül frei vcrdendes Eo^nn.

Z&ts«li(26) hat, unUr T.' i'iri- m'u Kunkel, iVjh

KinflusH von Störiingfji des \V arm i haushalte»

auf den Gl ycogengchalt der Ltiber untersucht.

Zuoiebst konnte durdi einlfe Yenuebe tn weissen

Mäusen die Angahe von Böhm und Hoffniann be-

stätigt werden, da.s8 langsame Abkühlung bis zum Tode

d.u Gljrcogen der Leber allmälig zum Schwinden

bringt Der Proeentgebdt der Leber des Controllthieres

^^trug

Zeitdauer der Abküh-
lung 0 S4 M!n. S St. 91 H. 7 St. j» W.

GlTcogengdnlt der

Leber 11,4", 7.08 3,9 1,9

Veiterhin wurde der Einfluss der Ueberbitzung und

nrar an Hühnern ontemioht Bei GarenthQhnern, die

'.n üeb**rhitzung zu Grunde gingen, erwies sirh die

Leber glycogenfrei. Ebenso wurde auch bei 3 gut ge-

nährten Thieren, die dureb Eriiitsen getödtet wurden,

kein Glyoofen geAinden, während ein ConhroUtiiier

74 pCt. Olycogen In der Leber aufwies. Die älteren

Angaben, dass die Ueberbitzung zur Vermehrung des

Glyoogens in der Leber beiteift, sind nlse jedenblls

unrichtig.

Nach 67 Bestimmungen an Lebern aus den vrr-

srhiedeneu Fötalperiodeo, sowie bei Kälbern und aus-

gewicbienen Rindeni, dl» Xrfiger (81) mittbeilt, er-

gab sieh der Ca-(iehaU der Lebersellen am
h<>hsten bei Kälbern und zwar noch um fast ^ 4 hoher

aU bei au-sgewacbsenen liindem. Im 5. sowie im

IOl Mennt der Tragidt ist der Ca-6eha1t am höchsten

nad ivar um knapp die Halft«? höher ab bei ausge-

wi'-hsenen Rindern. Im 4. und 7. Monat der Tragreif

fQtbalten die Lebcrzellea am wenigsten Ca. Weder

Gesdileckt ooeb Trtehtigkeit bedniusseo den Ca-Gefaalt

der Leber. Während der Fötalperiode sind Ca und Fe

in der Leber ihrem Mengeverhältniss nach umgekehrt

proportional. Nach der Geburt scheint, allerdings nach

mMm Mnsigen Versnebe, Ca ans den Lebertellen sehr

aHni^g gn schwinden. Auf Troekensubstanz be-

leelniet, lieläuft sich der Ca-üehalt der Leber im

4. Menat sa 0,06, im 3. zu 0,1, im 6. zu 0,08, im 7.

n 0,08, im S. m 0,08, im 9. «ad 10. sa 0^1 pCi, bd
Kälbern ta 0,13 pCt, bei an^pvaehsenen Bindern zu

0.07 pCt.

Aus 81 .\nalyäeu möglichst gereinigter Leberzellen

vaA <6 Analjven von Milssellen ans Rinderfoeten,

Kälbern und erwachsenen Hindern leitet Derselbe (80)

jb. dats der .^-Gehalt '\<'r Leherzcllen während

^l«r Lebensperioden im .Mittel ualiezu der gleiche ist.

(1,7—1,86 pCt, auf Troekensubstant bereehnet) Am
reichsten an P sind die Lcberzelleti der Poeten (im

Mittel 1,7 pCt.), gleich nach der Geburt nimmt ihr i'

bedeutend ab nnd ist bei erwachsenen Thieren noch

>itdriger(l,8pCt) alsbeiKilbem (l,5pCt). DerS-Ge-
' ilt df-r M i 1 /. 7. e I I e n seheint Ifi Fo.'fen der vcr-

cSiK'ilfDcn Perioden und bei erwachsenen liiuderu nahe-

zu gleich zu sein (2 pCt.); bei Kälbern ist er ein wenig

ttiHWger (1,7 pCt). Der P-Gefaa1t der Miltzellen ist

am hödisten (2,4 pCt.) im 5. und 6. Peetalmonat,

nimmt darauf bis zur (ieburt ein wenig ab (1,9 bis

1.r> \)Ct.). ist" bei Kälbern wieder grösser (1,8 pCt.) und

am niedrigsten (1,3— 1,4 pCt.) bei erwachsenen Kindern.

— Versuche von L ingen 's hatten im Trocbenrnckstand

der Leberzellen erwachscmr M- nsehen 2,41 pCt. S,

1*2S pCt. I' und O.Otj pCi. Fe gefunden, dagegen in den

Lebern Neugeborener 3,56 pCt. S, 1,54 pCl. P und

0,8 pCt Fe. Beim Nengeborenen ist also der
Fe - Gehalt 5 mal so gross als beim Er-
wachsenen.

A. Schulze (32) hat einige Eiseubestimmuugeu
:n der Leber an Katzen aasgeführt mit Rfleksidit

auf die Angabe von Bunge, dass die Leber des Neu-

geborenen weit reicher an Eisen sei wie die Leber des

Frwacbsenen. Die Leber wurde durch Ausspülen mit

Zucker]9sung Ton Blut befreit, wenscht, die Asehe in

Salzsäure i;elö<t, durch Zusatz von Weinsäure nnd

Ammoniak Kalk und Magnesia als phospborsaure Ver-

bindungen gefällt, dann das Eisen durch Schwefel-

ammonium, das Sebwefieleisen abfiltrirt, gelöst, dureb

Salpetersäure '!ir1. da« Fi-etioxyd ansfreriillf nnd ^^rvo-

gen. Für lOüg Leber einer erwachsenen Katze wurde

0,0107 g EisenebloiM feinden, bei einem andern Thier*

wdehes Eiseneblorid mit der Nahrung erhalten hatte,

0.01243 g. Für neugeborene Thicre (je 3 bis 4 Stück)

waren die Zahlen 0,0162 : 0,02185 ; 0,00611 g, in einem

Fall also noch weniger, als beim erwachsenen Thiere.

— In der Leber eines neugeborenen Kindes, welche

nicht ausgespritzt war, wurde die üfn rrasi-hend hohe

Zahl von 0,ld3 g gefunden, weit mehr als im Blut.

Aus der Sebilddrfise vom Ochsen konnte Gonr-

lay (88) (unter Halliburt.m's Leitung) weder Albn-

mose, noch Pepton, noch Muein darslellcn. Der einzige

daraus in erheblicher Menge crh.iltliche Kiweisskörper

war ein Nueleoalbumio, das laut mieroehemiseher

Heaetion (P-Nachweis nach Lilienicld und Monti)

der siig. ('(dioidmassc in den Acini entstammt; dies

Nucicoalbuniiu erzeugt in's Blut iojicirt intrava^culäre

Blutgerinnung. Aueb die Untersuebung auf Fermente

blieb ergebnisslo-.

Die Milz (vom Schaf) reagirt frisch, gleich wie die

Schilddrüse, alkaliseh; postmortal schlägt die Reaction

in die saure um. Frisch enthält sie weder Albumose

noch Peptone; nach dem Tndf tritt Albuniose auf. Wie

aus LymjrildrOsen, können auch aus der frischen Uilz

eitnürt werden: ein bei 50« coagulirendes Globulin

und ein bei 57—60 *> coagulirendes Nucleoaibumin. In

die Blnibahn v ni Kaninehen iniieirt. er/engt letzteres

inlravaüculäre Blutgerinnung. — Wegen der Darstellung

und des Naebweises vergl. Orig.

Aus 49S frischen Ochsenaugen mit 7880 oem Glas-

ki>riier(lii'«sigkeit hat Pautz (.^^4) Harnstoff, durch

Crystallform, Schmelzpunkt, N-tJehalt und Biuretreaction

nachgewiesen, sowie Traubenzucker, durch Crystall-

form, Sobmelspunkt (204*0 und N-Bostimmung des

l)c\trosazeins iiarlij^Twi' s. ri. dar^n st^ Hf ; Keim Verweilen

des Glaskürpcrs im Bulbus nimmt der Zuckergehalt mit

der Daner ab und kann sebliesslieb gaas sebwinden.

Auch aus 815ccm Humor a<)ueus, die aus 628 frischen
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Oclunnaugieii durch Anstechen mit einem Trocart go-

wnrinpn waren, konnte in gleicher Wiix» Harnstoff

und Traubenzucker mit Sicherheit dargestellt werden.

Endlidi gelang es, den bestinimten Nachweis für das

von Grfinbaf;en vahrscbcinlich gemaebte Torkommen

von I'aramilohsäurc im Glaskörper zu erlirinf:< ii

:

aus dem »aurcn Aetliercxtract liess »ich ein Ziuki>al/.

darstellen, das dnreb Crystallfonn, Gehalt an Ciystall*

wasser, C, U u. Zu, endlich durch Linksdrehung mit

fleisdiinilchsaurtm Zink identisch war. Au- 'It üi lluinur

aqucus kountc nur eine geringe Menge eine» Ziuksalzcs

gevonnen werden, das die Uffelmann'sche Reaetton

(mit Eisenchlorid) gab, organischer Natur und N-frei

war, beim Veraschen /,inkox_\ d hint«rliess und wahrschein-

lich gleichfalls paramilchsaures Zink war. — Bezüg-

lieh der Darstellung und des analytisehen Details vergl.

Original.

Carini (35) hat den Verbrauch des Kiwciss

und des Dotters während der Bebrütung des

HOhnereies ror jeden einaelnen Tag h«stioutti Aosder
beigefügt- n Tnliclle

fj'
bt hor\or, dass am 5., 7., 8., 0. und

Id. Tage der Bebrütung der Dutter au Volumen zu-

oimot auf Kosten des Giweias, und zwar hauptsiehUch

in Folge Zunaluin; der Fettkörper dos Dotter», zum

Tbeil in Folge cheniischrr Umwandlung des Dottrr-

eiweiss. Der Dotier ist zum Theil eiu Reserveualu-sloff,

der Tom Rubneben in den letzten Stunden oder unmittel*

bar nach dem Beigsten der F.ischale assimilirt wird.

Mit Hilfe der Methode des Kochens der Kicr kann man

die Aeuderungou in der C<iusi.steui^ uud Form von Hi-

weisB utfd Dotter während der Bebriitung feststellen.

Derselbe (HG) bat gefunden, dass das Ei er weiss

des b e b r ü t e t e n II ii h n e r e i w c i s s viel schwerer durch

künstlicheu Magensaft verdaut wird, als das des

unbebrüteten. Kocht man Eier, die Tersebieden lange

bebrütet worden sind, auf und unterwirft die Eiweiss-

würfel der Digestion mit I'cpsinsalzsäure, so findet man,

dass in den ersten Tagen der Bcbrütung innerhalb 9

bis IS Stusden di« Umog und Terdaaung «rfolgt; 9

bis IS Tilge lang bebnitctc Eier haben ein Kiweiss, d;ts

durch künstlichen Magensaft entweder gar nicht oder

nur zum kleinsten Theil gelSst wird. Also muss, ausser

der COj-AuBscheidung und 0-Aufnabmc und der Wa.sser-

verdaiiiiifuni,' seitens des Kies, auch eine chemische Um-
wandlung des Eiweisses während der liebrutung er-

lolgen, der Art, dass dessen Verdaob'ehkeit auaser-

ordentlieb herabgesetzt wird.

Weiske (37) theilt Versuche mit über die Wir-
kung von Calcium-, Strontium-, Mai;nesium>

earbonatboigabosukatliarmem,aber phosphor-
süurcreichem Putter. 5 Kaninchen von demselben

AVnrf wurden mit abgewogenen Mengen Hafer ^:efiil(ert.

von dem sie indessen nicht gauz dieselben t^iantiiäteu

auifrassen; ausserdem erhielt I regelmSssig t.HglichCal<

ciuniearbonat. II Caiciumsulfat, III Strontiumcarbonat,

IV Magnesiiirne.'irbonat. V diente als t'nntrollthier. Der

Versuch begann am ill. Uct<»ber und wurde bei Thier II

am 18. December dureb den Tod des Thieres unter-

brochen, welcher eintrat^ naclidem das Gewicht des

Thieres von 1030 g auf 1270 gesunken war, bei den

QbHgen Thiercn am 30. .lanuar; dabei war dasGewicln

von I von l.'j30g auf 20;tO angestiegen, da.s von III

von IGOU auf 170Ug, vou IV von 1720 auf 2095, das

Gewicht des Conlxollthieres dagegen war von 1880 g
auf 1&80 g gesunken. Es ergiebt sich also hieraus, dass

der Hafer. ;ils saure Nahrung, für sich allein zur Er-

n.ihruug auf die Dauer uicht ausreicht, vielmehr der

Beigabe von Aleali bezw. von Putter mit alkaliseh rem-

girendcr Asche, wie Heu oder dergl. bedarf. Die Ka-

ninchen wurd- n nach der Tödtung zerlegt, das Gewicht

der eiu/:elnen Organe, sowie ihr Gehalt an Wasser und

Fett festgestellt, die Resultate itod tabeltariscb su-

sammengestellt und muss in dieser Beziehung auf das

Orig. verwiesen werden; es sei nur noch bemerkt, dass

sich im Blut und den Oiganen des mit Strontium ge-

fütterten TUeres StrontiuiB in Sparen miuid. Das
Gewicht der Knochen (fcftfrei und trocken) betrug bei

I 82,21 g, bei 11 57,07, 111 71,45, IV 78,13. V 59,42 g.

Ebenso ergaben sich Untersdiiede in der Zusamiiieii-

setzung der Knochen, namentlich war der Gehalt der

Knochen von No. 1 an Mincralsubstanz bezw. Kalk nicht

unerheblich höher, wie bei den übrigen Kaninchen, am
niedrigsten erwies sieb derwlbe bei Y. Von Hagnesiiun

und Strontium waren ulcbt «acriieblidie Quantitäten

in die Kiojebeii übergegangen, eine physiologische Ver-

tretung des Calciums ist indessen trotzdem uicht wohl

anzunehmen, da das Skelet des mit Strontium bezw.

Magnesium gefütterten Thieres in seiner Entwicklung

wev. iitlii h hinter dem Skelet des mit Beigabe von Cal-

ciumcarbonat gefütterten Thieres zurückblicb.

Bs stand zu erwarten, dass diese Wirkungen der

reinen HaferfiUlerung und der Fütterung mit verschie-

denen Beigaben bei Verweudung junger noch im starken

Wachstbum befindlicher Tbiere noch weit stiirker hervor-

treten wfirden. Dies zeigte sieh in der That, als 4 l»is

5 Wochen alte Kaiuiielien von demselben Wurf ver-

wendet wurden. 1 erhielt neben Uafer kohlensauren

Kalk, II kohlensauren Strontian, III nichts weiter, IV

wurde bei Beginn des Versuchs getödtct. Das Skelet

des Thieres No. IV wog (trocken und fettfrei) 26,04 g.

Das von I nach einem Monat 42,41, von 11 29,16, vou

III 27,88 g. Die Knoehen des Controlltbieres IV ent-

hielten 55,2;) jjCt. Mineralstoffe, die von I G0.0'>. \ . n

II :iS.9(), von III .V2,12 i.ft. Wegen zahlreicher Eioiel-

heiten muss auf das Original verwieset) werden.

Auf Anregung und mit UnterstQtzuug vou Hoppe-
Seyler hat Letf (88) an efaiem auagespreehenen Fall

von Ost e o m a ! a c i e den frischen Oberschenkel k ti e e !i e

n

nach Entfernung des Marke« in Compact«, reiuc bpou-

giosa und Spongiosa vom Schenkelhals getbeilt, die ein-

zelnen Theilc zerkleinert, gcsondirt mit Aether vom

Fett befreit und die Kückstiinde, bei 105* getrocknet,

analysirt. Ls zeigte sich, dass in ostcomalacischeu

Knochen die Mineralstoffe gegenüber denen der nor-

malen Knochen im Ganzen vermindert sind, uud zwar

um etwa '/,|
—

' -. Dagegen ist das Vcrhältniss der

Phosphorsäure zum Kalk, d.is in den normalen Knochen

6 PO4 : 10 Ca entspricht, auch bei der Osteomalaeie so-

wohl in der ('oiiipacta als Spongiosa erhalten geblieben.

Die Abnahme der Thosphate erfolgt also in demselben

d by Google
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juantitatiTeD Verhältnisse, vie die der CaHlwDate. Coo*

trolTerauebe lehrten nun, dass frische normale Knochen,

mit Iproc. Milchsäurelösung behandelt, viel mehr CO;

als Phospborsäure verlieren, somit ist eine chemische

LöniDg der XalkMlae dnreh doe firde Sinn «dwii aui

diesem Grande unmöglich, denn «SiM freie Säure, vie

MC im osleomalacischen Knochen vermuthet worden ist

;Müchsäure), kunnte bei ihrer Wirkung das Verbältnisa

PO« : 10 Ca nidit iotaet lassen. Vielnelir geschieht

der Knocbenabbau bei der Osteomalacie nach Art einer

Tirklichen Entkalkung, ein Molekül des l'hosphatenrb i-

iHi> «ird nach dem audcrcu.cnUemt. Die organische

Icin^diende Ciuodsubstans des Knodiens erleidet in«

ufeni keine qualitativen \\ r'rindcrungen, als sie auch

in den büherca Stadien der Krankheit noch immer die

Eigenschaften des Glatins seigt; nur mischen sich

sfütu vom Haricgeirebe aus ElemeBte vem CSiaEaeter

dfr Eiweissstoffe hinzu, die ihre absolute Quantität er-

bobeo. -- Bczijglich der analy tischen Methoden und des

tunfioglicheo, in «ia«r TkbeUe übeisichtlidi msaunan»
gestellten Zahlenmaterials TergL Orig.

Voit (39) hat die Gewichte derOrgane eines

|ut genährten und eines huBgeinden Uundes
veigleichend festgestellt.

A. NonnalerHond von 16,4 kg K8rpeifewieht Die

Knixhen betragen 15,5 pCt. des Körporgcwiolits, die

Miukeln 3:>,7, die übrigen Organe 44,8 pCl. Nach \h-

ng des Fettgewebes und des Darminhalts bilden die

Knoeka 18,1 pCt« die Musiteln 46,4, die Übrigen 85,5pCi
Von dem Gesammtgewicht der Wcichtbeile kommen

^7 pCV, auf die Muskeln und 43,3 pCt. auf die übri-

gea Weiditheile. Die Knoohea der rorderen aod hio-

tm EKtremitäten wiegen fast genau gleieb vid, daa-

^f]ht gilt für die .Muskeln. Im Gehirn fanden ^ich

pCt = 27,02 pCt. des trocknen Organs an Leci-

tUa, hn Bfiekenmarit 7,25 pCt. = 27,72 pCt des treck-

aen Organs (durch Bestimmung des P-Gebalts im AI-

foholcitract ennittelt).

B. Uund von 17,4 kg; nach 22tägigem Hunger

11,78 kg wiegend. Der Hand hatte also 99 pCi sdnes

Körpergewichts eingebüsst. Das Gewicht der Knochen

beträgt 2G.8, der Muskeln der übrigen Drtrrint'

pCt. des Kürpergewichts. >i'ach Abzug des wenigen

Sech vorimndenen Gewebes und des Darminbalts treffen

•TJ pCt. auf die Knochen, 84,4 aof die Muskebi, 87,9

auf die übrigen Organe.

Aus diesen Zusammenstclluugcu geht der sUirke

GevicbtSferlust der WekbÜieile gegenüber den Knodien

ktttor. Setzt man dan (fewieht der Weichthcile = KK),

M betragen die Muskeln 6-.',2 pL't., die Eingeweide

47,8 pCt Nimmt man an, dass beide Hunde gleich

Titl Moskehi halten, waa allerdings nur anniherod su-

trifft, da der Hungerhund um S kg schwerer war als

4« normale, so bat die Musculatur um 43 pCt. abge-

noounen. Sehr 1>emerkeDSwerth ist, dass das Gewicht
von Gddm und ROclccnmarfc im VerbUtaiss zu der

Gcsammtmasse der Weichthcile gestiegen wrir. 1% b.-.

*ng bdm Buogerbund 1,7 pCt. der Eingeweide, beim

iermden Hund nur 1,1 pCt Der Gebalt an Lecithin

betrag beim Gehirn 5g06 pCt des frischen, 36,46 pCt.

des kranken Organs, beim Rückenmark sind die ent-

sprechenden '/ablt n 7,72 und 29,26 pCt. Die Knochen

des hungernden Hundes sind etwas reicher an Wasser,

als die des normalen, nämlich 49,79 gegen 44,64 pCU

In der Arbdt selbst finden ndi die Gewichte der ein-

zelnen Organe, sowie bestimmter Mnskdgruppen an-

gegeben.

Der eigentliche Zweck der Untersuchung, nämlich

die Ermittelung des GewichtSTerlustes der dnzelnen Or-

giine beim Hungern, konnte Mdlt erreicht werden, da

der Hungerhuod 2 kg mdir wog, als der Yergleicbs-

huud.

Ein Lipom, bei einer 30jähr. Vnu aus der un-

teren seitlichen Thoraxpartie eistirpirt, 578 g wiegend,

bestand nach Ruppel (40) aus:

Fett 452 g = 78,07 pCt.

Bindegewebe . 11 g » 1,90 •
Wasser .... 116 g = 20,08 ,

Das Fett stellte eine gelblielie. dicklliissigc Masse

dar von schwachem eigenthümUchcm Geruch, welches

bei 11» fester wurde, bei 88* ein goldgelbes Od daiv

stellte. Es enthielt freie Fettsiuren, welche nach ihrem

Schmelzpunkt fi2,5' — zu urtheilcn, aus 70 Theilen

Steaiinsäure und 3U Theileu Palmitinsäure bestanden.

Das Fett bestand aus: freie Fettsinren 1,0 pCt., Od-
säure 65.0 pCt., feste Fettsäuren 23,5 pCt., Glyeerin,

flüchtige .Säuren und unvcrseift'- Substanz, in welcher

Cholesterin nachgewiesen wurde, 10,5 pCt Die festen

Fettsiuren bestanden xum grSssten Tbeil aus Stearin-

säure, in den flüchtigen konnte Caprinsäure nachgewiesen

und Buttersäure vermuthet werden. In dem Binde-

gewebe fand sich Collagen und Ghoadragen.

TL Tcrdawng ml miaiMl« SmnIc.
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Ueber Magens.ift und Darnifäulniss. Zeitsrhr. f klin.

Med. Bd. XXIV. S. 441. — 21) ."Nehmitz. K.. Die

Beziehung d<'r Salzsäure des Magensaftes zur Darm-
fäulni.s.s. Zeit.schr. f. physiol. Clicm. XIX. S. 401. —
22) Fermi, t'l.. Die Wirkung der proteolytischen En-
zyme auf die lebendige Zelle als Onind einer Theorie

über dir .^l ibstverdauung. ( entralbl. f. Physiol. Vlll.
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eines grossen Tbeiles des Dünndarms. Deutsche med,
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Arch. de physiol. p. r.22. - 28) (iot Hieb. K, Bei-

trSge «ur Physiologie und Pharmacologie der Pancreas-

eeeietion. Arch. f. cxp. Path. XXXIII. p. 261. — 29)
Cobo, B., Zur Kenntniss des bei der Pancreasrer-

dsanog entstehenden L-uritis. /cilschr. f. phvsiol.

Chem. XX. S. 20.S. — 30) Herzen, A., Le .l.une, Ic

Pankreas et la Rate. .\rch. de phy.siol. No. I. —
81) Schmitz» K., Die fiiweinslauloiss im Darm unter
dem Einflnss d<T Milch, de« Kefvrs und de» Käses.
Zeitschrift f. physiol. Chem XIX, S. P,7S. ?,2)

.1 olles, A., Beitrüge zur hiiiiituiss lier tiallfu un<l

über eine quantitative Methode zur Be.stiinmui{g des

Bilirubins in der menschlichen und tbieriscbeo Galle.

Pflflger's An*. Bd. 67. S. 1. — 88) r<assar-CobD,
Die Säun ti der menschliehen flalle. Zeitschr. f. physiol.

Chem. XIX. S. .^»r.,S. ^4; Kobert, R. und' W.
Koch, KinifTi-s über die Function dis uienschlichen

Dickdarms. II. Bericht über die Versuche vou R.

Kobert. Deutsch. Wochenaebr. No. 47. — 85) Robert-
son, A., The digeslion of sugar in hcalth. Edinb. Joum.
p. 200. — 36) Heidenhain, R., Neue Versuche über
die Aufsaugung im Dünndarm. Pfliiger s Areh. Hd.
.56. S. 579. — :i7) Frni.k. <>., Zur Lehre von <l. r

Fettresorptioii. du H.m'.-I!' Miicnd's Arch. S. 297. —
88) Laas, R.. Der Einlluss der Fette auf die Aus-
nutzung der EiweissstoRe. Zeitsehr. f. pbysiol. Chem.
XX. S.2S2. — 89) Sandmeyer,W., Ueber die Folgen

der parfieHen Panepcaserstlrpation beim Hunde. Zcit-

-selir. Bin). XXXI. S, 12. 40' Saehsc. W.. l eber
l!' sorpti-iu der .N.ohrung bei \rrsrliluss drs (iallen-

bbLsenganges. Disscrk - 41) M - n i < .i ii t i , (!. u. W.
Prausnitz. Untersuchungen über das Verhalten ver-

schiedener Brodarten im mensrhliehen Organismus.
Zeittchr. f. Biolopi.". XXX. S. .m — 421 H al t gre n,

K. (). und E. I. a n d e rgre II . L'eber die Ausnuuuiig
geniischter Kost im Dann des MensciieD. Sltiodinav.

Arch. f. l'hy&iol. V. S. III.

(ieronneiie Eiw^issc, Fibrin. Albumin, Casciii,

liiscn sich nach Das trc (In. 2) bei (legcn wart (anti-

septischer) neutraler Salzlösungen (Fluoruntrium

2 pCt, Cblomatrium 15 pCt.) in mebrereo Tagen bis

Woehen. srhtj. n r liei Brutwärme, und geben nicht nur

sog. lösliches Fibrin und bei 75 84" co.agulirendes

Globulin, .sondern sogar Propeptone oder Albumoaen.
So eotstand bei Stlg^ger Digestioii bei 40* au« feaeh»

f'^tn Fibrin mit 9,2 g Trocki-nsubstau? O.fi g lösliches

Fibrin. 1,1 g Globulin uud 5,1 g Albumoson, während

2,4 g Fibrin unangegriffen blieben.

Hau hat dagegen eingewendet, d,l-'^ diese Umwand-
lung cntwtdi'r diireli bfi^rnnengtcs Pepsin oder durch

Bacterien zu Stande kommt. Wäre ersteres der Fall,

so mQs.4te die Umwandlung noeb seboeller vor sieh

gehen, wenn man die Mischung bis auf 0,,3 pCt. HCl
ansäuert: aber im (Jegentheil wird die Umbildung da-

durch aufgehüben. Auch wird gekochtes Fibrin in Salz-

lösungen niebt angegriffen, wibrand es dnrdi Peprin in

saiirir T-nsung in \;1m);ü is'ii und Pepton verwandelt

wird, (iegen die zweite .Vnnahme spricht der t'mstand.

dass jene Salzlösungen autiscptiach wirken; thatsächlicb

Iconnten aueb in den Gemisdien Bacterien niebt naeh-

gewicscii werd'-n. Auch um eine Fäulnis-- kann cn sich

nicht handeln: zudem finden sich nur Spuren von echten

Peptonen and niemals Tjrosin.

Ueber die fermcntative Umwandlung von
Stärke und (ilyeogen lieii-rn Külz und Vogel (4)

den ausführlichen Bericht. Durch Einwirkung von

frischetu Parotidcn- wie gemischtem Speichel des Meu-

seben, von fris(Aem Pancreassaft des Rundet nnd von
Pancrea-sextract de.s Rindes auf .\raylum und Oljrcogen

(aus Leber rcsp. Muskeln) bei Brutwänne konnton sie

Isomaltusc C12H22O11 -}~ Hi^ gewinnen, und zwar wurde

mittelst Phenjrlbydrazins das bomaltosason daigesteUt.

das sich vom Haltosazon unt'^rscheidct durch di^ Cry stall-

form (feinste zu Kugeln gruppirte Nadeln), Schmelz-

punkt (l.'iu* C.) und LSaliehkeH (Ldehtlflslnsiikeit in

beisaem Wasser nnd beissem Alcohol): auch die Et«*

mi'ntar:iT)nlys<> vmd 7 Präparaten ergab zur Formel <\< \

Isomallosazous stimmende Wcrthe. Wenig Ferment und

kurae Binwiiknngsdaner scheinen die Bildung der Iso-

maltose zu bi^günstigen, während durch riel Ferment

und lange Einwirkung neben grösseren Mengen von

Maltose auch Dexlmse entsteht. Endlich kounien Verff.

auch zeigen, dass bei 40* aueh durch pÜansliebe Diastase

(Malzauszug) aus 10 g (tljrcogen bis tu 1,8 g reine

Isomaltose entsteht, so dass der von Trenier ver-

muthete constitutionclle Unter.si hicd zwischen Amylum
und Gljrcogen dnrehaus keine StOtie flndet

Bemerkenswerthe Studien Aber du Chlor und
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•iio Halogene im Thicrkorpcr hahcuNencki uimI

^ekoiaiBov-SimaDOVsIf (5) duidigeführt In Be-

siit^Dg aaderweitigcr Angaben lialieu aut-h sie im

rollenden Zualandr, vor Beginn der Magensaft sciftion,

m der Magenacbleinibaut mehr Chlur (Koch:>alz; ge-

fudta, ab wihrend der SaftabicfaeidaDg'. An Hunden
mit Magenfistt l fanden sie. in Bestätigung der Xfilz*-

si'heu Angabe, dass nach Fütterung mit Bromnatrium

im Magensaft bedeutend mehr freie üromirax.Her!>tufrsaure

cnchcbt, ab naeb VQtteniog mit Jodnatrium Jodvaaaer-

^'V^^lJr•. dass also die Verfretbarkeit <]fs HCl rlnnli

ÜBr bedeutend grösser ist, als die des IIJ. Und zwar

xketnt HBr das HCl nieht aai^ den abeolaten, son-

itn aadi dem Moleeulargewieht in ersetien. Vom ver-

fütterten Jodnatrium gehen nur mifiimalf Mengen in

den Magen, daa überwiegend meiste in den Harn üircr.

Nteh liagerar Pfitterung mit Bromnatrium d.-tgcgcn ent-

ölt der Kageosaft am meisten HBr am S. Tagu nach

! r IrtTti-n Fütterung, dagej.'en fand sich fast wätircnd

i M«>nateQ noch immer im Magensaft und im Harn

BnHa, M das* man daraas sdiliessen muss, dass NaBr,

«'nigstens bei unzureichender Koehsnlzzufubr, im Or-

gariisniii> /.urürkgehalteu und als NaCl-Krsatz verwi ithi-t

vird. Vursucbe von Bereskiu über die Vertbeilung

des Chlen im HoadekSrper Idirten, dass, wie beliannt,

Im Blut rcsp. Serum am reichsten an Cl ist, doppelt

*> reich, als selbst die Cl reiclistin Org.ine: Lunge,

Niere, Haut; nur '/lo so viel ab diis Blut an Cl, cnt-

hilt die Leber; der Cl-Gehalt der Magenschleimhaut bt
Srl'jisfr, d.ri'uige der D.innschlcimhaut. Nach
lU tagiger Fütterung mit Bromnatrium fand sich in den

Organen, velehe den höchsten Cl-Gehalt haben, noch

der höchste Br-Gehal^ dagügen enthielt die Darmsebleim-
haut bedeutend mehr Cl und Br, als die Magenschlcirn-

buiL Obwohl also NaBr das NaCl verlritt, ist NaBr
foo sweifeilea sebSdIieher Wirkung auf die Verdauung,

fSiai weiterhin zu Schwäche und au AAetienen von
Niere und Lungen. An ihren Mairfnlistellnindtn konn-

ten Verff. femer constatireu, dasü, obwohl durch eine

Spdseröhrenfistel der Speichel nach aussen abgeleitet

doch der Magensaft Rhodanwasseistoff enttiielt.

Wird Fistelhundrn iiftrr Magensaft entzogen und kein

NaCl verabreicht, so enthalt der Uam unterscbwefligo

Sim«.

Da bei deauMlben Individunm und unter den
Ji-ii hen V.Tsnehsbedingungen die 'Quantität des Magrn-

•Jibaltes schwankt, können nach Kutusow (ß) nicht

die Proeentsahlen, sondern nur die absoluten Warthe
^'•-^ •Salzsäuregehaltcs im Mageninhalt eine Vor-

>MluDg vi.n der (irösse der .Saizsiiuresecretion liefern.

Zu dem Zweck hebert Verf. zunächst eine für die Unter-

•uhttDg genügende Menge Mageniahalt aus, lässt

daan eine bestimmte Menge Wasser in den Magen ein-

'Wessen, entnimmt nach erfolgter Mischung;, die dureii

Reben und Senken des an die Uagensonde angefügten

GUatriehten unterstütst wird, einen Theil des ver^

lÜQDteu Mageninhaltes und analysirt denselben auf das

Gesammtchlor : aus dem l'rorentgehalt des unvcrdünntiMi

vad verdünnten .Mageuiuhulteü an Chlor lässt sich das

in Hagen restirende Chlor und ebenso das gesammte

Vokuuen des .Mageninhallcs bcreehuen. Weiler I.Lsst

sich ebenso die Gesammtmenge des Chlors sowie der

freien und der gebundenen Satzsäure berechnen. Verf.

fand so, d.ass die (iesamnitiblonncnge in den erstiii

iStadieu der Mageuverduuung am grüssten ist und

weiteihin abnimmt, was durch eine grössere Resorptions-

gcsehwindigkeit. die in den späteren Verdauungästadien

stattlindet, zu erklären ist.

Zur Bestimmung der hauptsächlichsten
Faetoren der Magenaciditftt verflUirt Toepfer
S'i also: Die dureh Titration unter Anwi-ndang des

Uimetbylazobcnzoi gefundene Urüsse stellt den Werth

der freien Salssüure dar. Die Differens xwischen den

durch Titration bei Anwendung von PhenoIpbtaleVa

und Alizarin t rhaltcnen (irössi n stellt den Wurth für

diu locker gebundene .Salzsäure dar. Üer durch Titra-

tion unter Anwendung von Pbenolpbtalein erhaltene

Werth giebt die Gesammtaeidität an. Wenn man nun

von letzterer itrössc die Werthe für die freie und lock- r

gebuudcuu Salzsäure abzieht, erhalt mau den Wurtli

für die organbchen und sauren Salae.

Mierzynski (10) empllehlt zur Salzsäurebe-
stini mung im M agi- n i n ha 1 1 .') 20 ci in Magenfiltrat

mit Baryumearbunat zu verkohlen, das Barjumchlohd

enthaltende WassercKtract mit Ammoniumebromat beiss

zu filieii, den Niederschlag von Baryurm In rjiai mit

verdünnter Salzsäure in da^s Wagncr'sehe AzHiomLl.r

zu spülen, 10 ccm verdünnte Schwefelsaure hinzuzu-

geben und mit 5—10 eem kräftigem Wasserstoibuper-

oxyd zu zer>' tz<ni, wobei unter Bildung von Baryuui-

sulfat und CbromsuUat SauerstolT frei wird. 1 Mol.

HCl cntspredien S Atome entbundenen Sauerstoffes.

Die Metbode liefert laut Controlanalysen genaue Er-

gi'bnissc: sa\ire Phosphate sind von ki-ineni Finfluss auf

diese eombiiiirtc .'~jiH]vist-gasvolnnn-triselic Mr-tiinde.

Samojioff (.12) hat die Methode von Mette zur

Bestimmung der relativen Quantität des Pep-
sin (Vergleich de^ (iehaltcs daran in 2 FIQssli^eiten)

einer genauen kritischen Prüfung unt- rzogen.

Die Methode von Mette geht von dem Gedanken

aus, dass bei Anwendung von geronnenem Hfihnerdweiss

zur Bestimmung des Pepsingchaltes die Bedingungen

des Versuchs niemals die gleichen sind, weil sich während

der Verdauung die Oberfläche des £iweisses verkleinert,

die Bedmgungen für die besser verdauende Flüssigkeit

sich also versehii-chtt-rn. l'm diesen L'ebelstand zu

vermeiden, füllt M. Rühren von 1 bis 2 mm Durchmesser

mit flüssigem Hfibnereiweiss, bringt dasselbe sum Ge-

rinnen, schneidet dann 10 bis 12 mm lange StOeke der

Röhre ab, und bringt sie auf H) Minnlni in die zu

prüfende Flüssigkeit. Die Auflosung des Eies kann

darin nur von S Fliehen her erfolgen und diese bleiben

während des ganzen Versuchs uogeiitid< rt. Nach .\blauf

diesi'r Zeit misst man di' l.iingr d'-> nicht gt'j.isteu

Kiweisscy linders. S. bespricht ausführlich die Einzclheiteu

dieser Methode und die gegen dieselbe gemachten Ein-

wände. Den nahclii gLnden Einwand, daas die Diffusion

d<-r da-s Kiweiss bedeeki iiden Alliumosebisung, welche für

die Verdauung ein Hindern iss ist, nicht immer gleich-

mässig sein werde, fand S. nicht begründet Was die
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IJcn i hmiiit; >\<'s l'cpsitigrh.ilti's hrtrijTt. ho vt»rhriU'-ii

sieb die Verdauutigsgeschwindigkeilcn, gf-messen durch

di« Lioge des aofgelSsteo Eiweias, DatuifemXm wie die

Quadratwurzeln der Quantität des Pepsins. Durch be-

sondere \ ersuche überzeugte sich S. von der Richtigkeit

dieser Anschauung.

Zur Kenntaias des Pylorusseerets beim Hunde
liefert .Nkfrmann (13) einen Beitrag. Kr glaubt

nacbweisen zu können, dass es bisher nur einmal ge-

lungen ist, reines Pjrlorusseeret m erhalten. Der

Pylon» wurde resecirt, zugldcb unter Fortnabme der

/.wischen Fundus und I'ylunis gelegenen Zone, und in

die Hautwunde eingenäht, während der Magen mit dem

Dfinndann durch Gastroenterostomie veibnnden wurde.

] •! Ki-^ti l lieferte stets ein alkalisches .'«ecret, das nie-

mals nCl K'-aetion gab un>l liej ',}S<' Fibrin nicht ver-

daute, wobl aber auf Zusatz von HCl. Neben i'cpsin

war Propepsin kaum naehniweisen. Naeh Einspritsung

von Säurefuclisio in's Blut wurde im Magen des

*/« Stunden danach getödteten Hundes keine deutliche

Färbung erhalten. Die microscopiäelie Uuten>uchung

des Pylorusblindsacbes liess keine Fandusdrüsen darin

erkennen.

Ueber den Einfluss der Halogensäuren auf

die Pepsin Verdauung hat Hübner (14), unter

T. Mering^s Leitung, dureh kOnstliehe Yerdauungs*

versuche, in denen gewogen'' Mengen Rlntfibrins mit

Kxtracten von Schweinsmagenschleimhaut mittels der

resp. Säurclösnng digerirt wurden, festgestellt, dass mit

FIuorwassersteAinre eine mindestens ebenso starke

l'eptr.nbildung erdelt wurde, als mit Salzsäure, ja in

Conceutrationen bis zu 0,4 pCt. UFl erweist sich diese

sogar stärker wirksam als Salxsiure; erst bei einer

Concentratiyn von 0,5—0,6 pCt. HFI ist die Wirksam-

keit geringer als die einer gleich starken HCl. Ji-d-

und Bromwasserstoflfsäurc dagegen reichen mit ihrer

Verdaunngskrafl; niebt an die der HCl und HFI heran;

am stärksten ist noch die Wirkung? einer 4proc. IIBr.

Danach lä.sst sieb wohl der Satz aufstellen, dass Hif

Verdauungskraft der llalogcnsäuren sich umgekehrt ver-

bUt wie deren Holeealii^gvwiobi.

Hahn (15) hat unter Benfltzung ron kfinstliehem

Pepsin <\]f Finwirkung verschiedener .Säuren auf

die Eiweissverdauung (Fibrin, coagulirtes Uühner-

eiweiss, EiweisslÖBung) naeb der Ton Salkowski ein-

gefOhrtni Terraehsanordnung studirt Bei festen Kweiss-

korpcm erwiesen sich die anorganischen SSuren in

folgender Reihenfolge wirksam: Salz-, Phosphor-, Sal-

peter-, Sebwefelsiore, bei AlbunünlSsnng folgte auf die

.'^alzsäure zunächst die .'Salpetersäure, weiterhin erst

die !^i'liwefclsäurc und Phosphorsäurc. Ohne Pepsin

wurden durch die Wirkung so schwacher Säuren nur

geringe Mengen von Addalbumin und weiteren Ver-

dauungsprodncton gebildet. Schwächer wirksam er-

wiesen sich die organischen Säuren und zwar am
stiifcsten die Oxalsäure, dann folgten die Citronen- und

Weinsäure und gans suletst die Essigsäure. Dfe Bnr>

säure hat fast gar keine verdauende Wirkung. ,\ls

Ersatz für die Salzsäure bei der Verdauung fester und

r-.>.)giiIirt.T Fiweissk'irpor ist somit am besleu die

l'hosphontäurc geeignet.

Sebiele (IQ hat untersucht, wieviel Salssäa re
durch Eiweissk5rper ^eeiell Eieralbumin (dar-

gestellt durch Fällen von Albuminlösung mit Magno

-

siumsulfat, Auflösung, Entfernung des Magucsiumsulfats

durah Dialyse) und Paraglobutin (dargestellt aus
Rinderbhitserum dun'h VcrdiinncM mit ihm lOfachen

Volumen Wasser, Zusatz von Essigsäure, Reinigung durch
Aoilfisen mit Alkali, Wiederausfälleo) gebunden wird.
Im Mittel einer grossen Zahl ton Yersudien gelaogt
Sch. zu dem Resultat dass beide Eiwcissköq)er glei«-h-

mässig 2,23pCt. HCl binden. — Durch Salzsäure be-

wirkte, keine freie Sahslnre entfialtende LSsungen bei-

der Eiweisskörper wurden durch Pepsinlösung verdaut

:

oll die Gegenwart freier Salzsäure die Verdauung be-

schleunigt, ist zweifelhaft. Ganz ebenso verhält sich

in sdiwaeher Salssänre gequollenes Fibrin. Seb.

schlicsst daraus, dass für die Verdauung im Magen di<-

freie Salzsäure nicht in Betracht komme, Mndem ledig-

lich die gebundene.

Moraesewski (17) besehiftigt sich mit der Ein-
wirkung des kflnstliehea Magensafte« auf das
Casein.

In vielfach vahirteo Versuchen wurde bestimmt,

wieviel Paranuelein aus dem Cas^ abfesfalten wird,

wieviel des Caseinphospliors in demsdben steekt und
wi<* hoch der Phosphorgehalt des Pnranucleins ist Alle

diese Verbältnisse fand M. äusserst wechselnd, ohne

dass sich dnrdiweg Gesetzmässigkeiten «kennen Hessen,

indessen konnte ein Kinfluss der Dauer der Verdauung

und der Verdünnung der Caseinlösung constatirt werden.

Bei einer sehr Terdflnnteo Oaseinlösung (0,7 pCt) ist

die Nueleinmenge von vorneherein sehr gering — nur
l,29pCt. des- angewendeten Ca.scins — und dasselbe

sehr phosphorrcich. Bei längerer Dauer der Verdauung

fallt die Nncleinnienge und der Pbosphorgebalt steigt

entsprechend. Bd einer eoneenlrirten LSsnng fällt das

Nuclein in grossen Mengen aus und verliert bei der

Verdauung — auch bei der protrahirten — ein wenig

Pboephor.

Die Quantität des aus dem Casein abgespaltenen

Paranuelein wechselt von 1.29—21,10pCt. des Caseins,

die Quantität des in Form von I'aranuclein abgespal-

tenen Fhosphiffis von 6,75—68,21 pCi des P-Gehaltes

des Caseins. Der Phosphorgchalt des PanaudeinB
wechselte von 0,88—6,86pCt

Im Widenpruch mit E. Salkowski findet M.,

dass ier in LSsung gegangene Theaphor #raet durdi

M.agnesiamisnhnng ausfällbar ist aber nur bei län-

gerer Dauer der Verdauung und bei grösserer Verdün-

nung. Die Angabc desselben, daas unter Umständen

das Ca.sein völlig in Lösung geht, konnte M. nicht be-

.stätigen. (Ein unlöslicher Rückstand von l,20pCt. der

angewendeten Substanz nähert sich übrigens der völli-

gen LSeung doeh in redit hohem Grade, tbat,)

In Gemefaisehaft mit M. Hahn und unabhängig von

Moraczewski hnt .'^alkowski ^18) seine früheren

Untersuchungen über den Verbleib des Phosphors

Digitized by Google
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'los Caseius bei d«r l'cpsiuvcrdauung fort-

gesettt

1. BeiSgüch der Vertbeilaiig des Phoaphon auf

di>" ri^'i'-li'Ti und unlöslichen Produote ergab sich als

illgemeiiiea Itesultat: Bei der Verdauung des Cascins

Airch den Magensaft geht der grössere Theil des Pbos-

ph TS in die löslichen Verdauungsproductc Ober, der

k!:iijerL- Theil in dii- ntiU'islicheti. Je ungünstiger die

Yerbäitnisse der Verdauung sind, desto grüsaer ist die

Qiuatitit des Pannocleins, desto grösser also auch die

7uaotität des Phosphors, velcbe auf die unlöslichen

l'fwlucte entlällt. Die Quantität di's abgt-sipaltnnen

Fvanucleins wechselte von 6,80—21,05pCt. des auge-

mdetea Caeeins (sie kann unter UmstiBdeii aaeb s> 0
in*: in demselben waren 4,3 (?) bis r>2pCt. dns

phorgehaltcs des Caseins enthalten, der I'-Cicli.ilt d« s

Panuiucleins betrug 2,11 -2,41 pCt. lu keinem Falle

aber var eine der Uaber geltenden Ldire entsprediende

?!.itfe Spaltung in unlösliches phosphorhaltigos Para-

nncleia und phosphorfreie Albumose nachweisbar.

t. Ueber die Form des Phosphors in den löslichen

VadannngsiNPodaeten. — Weder OrtliopboapliaraEaTe

' i'h Mcfapb'isjiliorsäurc war in diesen nachweisbar.

L)ic durch Ammonsulfat gefällten Albumosen erwiesen

«eh P'haltig, ebenso aneli das in sehr geringer Quan*
titiit erhaltene Pepton. Beide erwiesen sieh nach der

ililicbcn Bi handiung mit Barj umoarbonat als P-frei

Jod twar wurde der Phosphor als Barj-umphosphat ab-

gapalten. Ebenso bildete sieh mit Leichtigkeit Ortho-

phosphorsäure beim Kochen der Caseinverdauungslüsung

mit verdünnter Natr<^nla',i<rt-. Entgegen der Angalie vm
Liebermann wurde metaphosphorsaures Eiwciss ziem-

lieh leiebt werdanlidi gefbnden.

3. üeber das unlösliche Yerd iu in-sproduct des

Caseins. — Dieses ist vorläufig nur oliertläeiilieh unter-

SQcht Es zeigte sich, dass der Phosphor durch Alka-

lien danns ebenso leicht als OrthopboaphofsSare ab-

spaltbar i-t. wie aus den b'-slichen Verdauungsproducten.

Die üegonwart von Nucleinsäure in demselben blieb

seeUelhaft.

An einen Hnnd Terfflttcrte Messter (20) 5 Woeben
laag pro Tag 1 Kilo Fleisch, das doieb Auswaschen
oit heiss'-m Wasser niöglicbst chlorarm gemacht war;

Uneben keine Kohlehydrate, weil die.se nach Hirsch ler

^ Kveissfikünisa veriiindem resp. verlangsamen. Die

Ausscheidung von Chlomatrium dun b den Harn ging

Khaell auf einen niedrigen Werth herunter, bis unter

(Mll pCt und hielt sich weiter auf diesem tiefen i>tand.

Die geptartan «dar AefliersdiweftUhnen leigten svar
"n - Zunahmt, nber dnrehaus nioht entsprechend dem
Ab^nken der Hamchloridc und dem daraus zu er-

^blienenden Preisein des Magensaftes von Salzsäure,

vtt amli dnmäl an dem ansgdieberten HageninbaH
^^tätigl werden konnte. Dagegen zeigte sich bei

Fütterung mit faulem (chlorfreiem) Fleisch eine erheb-

Scbe Zonahme der Aetherschwefelsänren, also auch der

I>»nfaalniss, nicht aber, als mit dem faulen Fleiwdi

lu^l^irh «io viel Kochsalz gegeben wurde, dnss wieder

uurer Magensaft gebildet Verden konnte. Daraus

Mblicsat Vert, daaa die dureb die F&olniaabaeterien

der Naluruug bedingte Darmfäuluisü durch die

Salisäure des Magensaftes regniirt verde, der

bei normaler fieschaffenbeit Ungleichheiten in der

Qualit.ät der Nahrungsmittel innetbalb veiter Grensen

auszugleichen vermag.

Um festinstellen , ob die Zufuhr von Sali-

säur«; die Fäulniss des Eiveiss im Darmeanal
besrliraiikt. Iifstiinmte Schmitz (21) zunächst bei einem

Hunde, welcher mit Vz Liiter Milch und Vi Kilo Pferde*

ileisdi gefQttert vnrde, die Aethersehvefelsinren nnd

gab demselben alsdann an 9 aufeinander folgenden

Tagen täglich 1-t <Tni NormalsalzHäure , entsprechend

0,5 c HCl, mit der ^chlundsoude. Der Hund schied an

den Nonnaltagen im Mittel 0,8SS0 g Aetbersebvefel-

säure aus, berechnet als Baryumsulfat, nach ZufUhning

von Salzsäure 0,2237 g, ein Einfluss war also nicht

vorbanden. Ebenso negativ verlief eine zweite Vcr-

suebareibe, bei velcber der Hnnd tiglieb 8 ocm coDC
Salzsäure in Kapseln erhielt. Auch b'^i FiittWung mit

Hundekuchen zeigte sirb kein merklicher ESnlloss YOn

der Nahrung hinzugctügter Salzsäure, obwohl die Qnan-

titSt derselben bis m 6 com gesteigert ttnd T resp. 5
Tage hinter einander gegeben wurde, gleichgültig, ob

der Hundekuchen nur in Wasser eingeweicht oder zum
Zveek der Sterilisirung mit Waaser gekocht var. Da-

gegen trat in einem Terauehe, den Verf. an sich selbst

anstellte, eine unzweifelhafte Abn.ahme der Acther-

schwefelsäure unter dem Einflüsse der Salzsäure ein,

die im Dnrduehnitt 84 p(H. betrügt. Der Gmnd für

die Differenz beim Hunde und beim Menschen liegt

nach Verf. darin , dass beim Hunde in Folge des

grösseren Gehaltes seinem Magensaftes an Salzsäure

die durch die Salsrikue übeibavpt eireidibare Herab-

set/ung der Eiweissfaulniss schon physiologisch erreicht

ist, die /uriibrung von Salssinro also nichts daran in-

dem kann.

Die SelbstTordaaung des Magens, des Panereas

und des Darms geschieht nach Ferra i (22) vahrend

des Lebens nicht, weil das lebende Protoplasma, diese

vunderbarc chemische Verbindung, welche die eompli-

eirteeten Moleküle and die atirlöten Sauen an aer-

aetzcn und zu bilden im Stande ist, wie sie sich von

Wasser, Farbstoffen, von Basen, Säuren, Salzen durcb-

trinken Usat, ebenso andererseits nlt Lddiliii^eit der

Wirkung der proteoljtiadien Fermente widersteht, denen

gegenüber nicht wenige iodte Eiweisskörper sieh mehr

oder weniger indifferent verhalten, so das Cbondrin,

Fibroin, Elastin, Mnein, Amyloid, Nnelein n. A.

Contejean (23) hat theils im Beagensgl.ase, theils

an Magenfistclhunden die Kinwirkung des Magen-
saftes auf Fette untersucht; er kam dabei zu fol-

gendem tSrgebniss: Der Magensaft hat gar keine ver-

dau' id Wirkung auf Hammeltalg. Es kommt aber

vor, dxss Pankreassaft in den Magen znrückfliesst und

dieser kann trotz der sauren Heaction de» Inhalts auf

die Fette einvntken. Dieae Wirkung ist namentlieb im

Antrum pylori deutlich und wird dureb die Magen-

bewegungen wesentlich unterstützt.

Carvallound Pachon (24) haben an einem Hund
mit reaecirtem Magen die Hypothe-.c von Bunge

^ kj d by Google
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geprüft, il:u>.s eilte wesculliclic Fuution des Miigvna darin

bestehe, Päulniaskeime xu scntSren und den Organis*

mus vor der Aufnntum' putriiJer Stoffe zu .srlüitzen. Zu

dem Zwecke wurde der operirto ilund tlaib mit imchciii

gekochtem, theils mit /«uligcm Fleisch gefüttert und

dieselbe Nahmng zur Controile einem intacten Thlcre

verabreicht. T).\h<\ zoigt«^ sidi, dn^s beide Tiiiorc ohne

jede oachweubtirc ät*>ruug das fauleude FleUcb ver-

tragen. VeiiT. warnen aan davor, aus diesem Ergebniss

den Schlu>> zu ziehen. dn>s der gesunde Magen keine

autiseptlMiic Fuik u hi hube. vielmehr folgt nur daraus,

das» auch diese Function des Magens im Nothfall vom

Danneanal Qbmiommen werden kann, ebenso gut wie

die Verdauung von Eiweiss.

Von nachweisbaren VerdauungsAtilrungen bei dem

opcrirleo liunde zeigten sieb: unvollkommene Nahrungs-

aufoalune, veranlasst durehDiarriHMon bei Milchftitterung,

bedeutende VcrlängeruDg der zur Nahningsaufnalnnc

erforderlichen Zeit, unTOlIkommene Ausnützuug rohen

FleL>ebes, während gekochtes in normaler Weise auäge-

niltst wurde.

In vorläniigi'r Miftheüung pebt Filippi (25) an,

dass nach Mageuexstirpation , wie dies schon durch

Ogata bekannt ist, die Terwertiinng des Eiweias und

der Kohlehydrate nicht geschädigt ist und nur bei

grossen Stücken fette;ii rohen Fleisches die Fettaus-

nützuug äicb verschlechtert — Nach Kesectiou von

fast Vh de* Dflnndarms bnni Hu«^ seigte dieVer

wertbung des Xahrungs-N und der Kohlehydnte keine

wesciitüche Aendening, dagegen wurden vom einge-

führten Fett bis zu 1*J pCt. durch den Kolh ausgc-

stossen. Yerf. meint, dass der Dickdarm Tieariirend

die verdauende und resoiptive Function des Dünndarms

fibemehmen kann.

lieber den Ein flu ss des in den Magen übertre-

tenden Duodenalinhaltes auf die Magenver-
dauung bat Helkowski (ifi) durch künstliche Ver-

dauungsversuehe Folgendes festgestellt. Die Anweaeoheit

einer gewissen Menge Galle (selbst der BindeigaUe,

welche von alleo OaUen am meisten detetSr auf das

Pepsin wirkt) hindert nielit den Ablauf der Verdauung.

Die durch die Bruuuer'scheu Drüsen zu Stande

kommende Verdauung (geprüft wurde ein Gljroerin*

extract derDuodenalschleimbaut) ist so langs<im, schwach

und unbedeutend, dass sie bei der physiologischen Ver-

dauung kaum eine Holle spielen kann. Auch die ver-

dauende Wirksamkeit des Priorustheiles bSlt keinen

Vergleich mit derjenigen des Magenfundus aus. Auf

dir Pvlonis- und Dundenalextracte hat die Galle eine

.tchwaeherc Wirkung als auf die des Mageufuudus.

Wenn sieh daher ungeachtet der Gegenwart von Qalte

im Magen die Teptonisation vollzieht, wie dies auch

Herzen und Uddi in Fallen von Magenfistcin feststellen

konnten, so steht dies mit des Verfassers Beobachtungen

im Einklang.

Um bei der Prüfung auf Trypsia in FlOaaig-

keiten oder Organen das in den alkalischen Mischungen

mögliehe Aultreteu von Microorgaoismen auszuschliesseu

und mit absolut sterilen Oemisoben an oporiien, be-

nutzen Artbus und Huber (87) in 8pn>e. Fluor«

nalriumlösung digcrirte» und coustervirtes Fibrin aus

Pferdeblut» das mit der zu prüfenden Flüssigkeit oder

dem Organ-xtrae! vernetzt ist, nachdem diesen zuvor

die gleiche Menge 2-proccnt. Fluoruatriuiulösung zugefügt

ist. Als ebarakteristisAea Produkt der dnrdi Tr}-psin

bewirkten Eiweisqialtung gilt das Tyrosin, das sieh

nach Digestion hd 4<)" an d^r Wand di's Glases in

F'orm weisser lixusteu oder glänzender feiner Nadeln

absetzt und dureh die microacopiBehe Vntennicbung

identiticirt wird. So haben Verfasser die Mehrzahl der

thierischen Flüssigkeiten und Organe auf eventuelles

Vorhoudeuseia von Trypsin geprüft und sind dabei (w ie

sebon viele Andere vor ihnen, Ref.) tu dem Ei<gebniM

gelangt^ dass das Trypsin sich nur im Pancreas und

im panereatisehen Safte, sonst aber nizgends im KSrper

lindct.

Beitrige zur Kenntnia der Pancroasseeretion

liefert Gottlieb (28). Bei mit Urethaa narrotisirti^-n

Kaninchen wurde in den Ausführungsgang des Pancreas

eine feine Ulascanüle eingeführt und so die stündliche

Seeretmengo zu rund 0,5 ecm geüuden. Blutfillle

des Organs vermehrt, Anämie (infolge Gcfässkranipfes

nach centraler Vagusreizuug) verzögert die Abscheidung.

Pilocarpin und Physostigmin steigern die Secretmenge

tttttw Zunahme des procentischen Trockongehaltcs.

Senfi'l, ' _.prorent. .Schwefelsäure, Sterke .Sidal.'s\ing,

ioaerlich gegeben, steigern auf reflectoriachem Wege dio

Seoratmenge. Dagegen war Pfeffinextraet nur wenig

Viriuam, i^iittenextract gaOZ unwirksam.

Aus der Verdauung von Fibrin mit Ochscu-

pancreas gewonnenes Leucin schmolz in dem

VoBneb« von Cohn (S9) erst bd 968* (wahrend

Panereasleudn bei 170'^ schmelzen soll), durch Um-
crystallisircii aus Alcnhol jjereinigt, gar erst bei 275",

Zeigte im üebrigeu alle i^igeuschaften des Leucins,

aueb das duvaetsrisehe Kupfenals. Der Schmelzpunkt

stimmt zu dem des inactivcn Leucins, der bei 270" an-

gegeben wird. Dass es sich aber nicht etwa um
letzteres handelt, bewies die mehr als 8 mal so grosse

WasserUSslidikeit und die schwache Unksdrehung, die

in salzsaurcr Lösung in eine Stnal so starke Rechts-

drehung überging, eudlicb der Umstand, dass dos

Leucin doreb Penicillium glaueum vollständig zersetzt

wurde, während inactives Leucin dadurch .so gespalten

wird, 'lass ein linksdrehendes in d-r Lösung übrig

bleibt. Verfasser glaubt aonebmen zu müssen, dass

bei der Pancreasverdanung nicht ein einsiges Lcueio,

sondern «ne Reibe von sokben entstdicn kann.

Schiff und Herzen haben früher angegeben, dass

die Milz einen bestimmten Einfluss auf das Ver-

dauungsvermögen des Pancreassecrcta und der

Auszüge des PancvcM anaOben. Dastre bat ihcr Be>

obachtungen auf eine andere Wi ise zu erkliiren gesucht.

Herzen (ÜO) wendet sich gegen diese Erklorungs-

vcrso^e vaA eoostatirt anft Neue: 1) dass das Pancreas

nach der Nahrungsaufnahme sieb congestionirt und

ein an amylolytischem Ferment reiches .Sicret liefert,

das Trj-psin in demselben aber erst 4—5 Stunden nach

der Mabbeit rdobHch eneheint und tu dcrsdbcn Zeit

auch die Milz sich mit Blut anlDllt 2) dass diese
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Erscheinung fehlt, veno die Milz exstirpirt ist. 3) dast

i\\H Vordauangsvermögcn von Panceasniuzügen hnngern-

dor Tbiere äusserst gering ist und sich sehr steigert bei

Bioiof^iaiig d«8 Ausiiifes einer naeb einer Kehlaeit

oongeetioBirten Mite oder des renöien Blutes eber

solchen.

Um die Frage zu entscheiden, worauf die vou vor-

scidedenen Seiten beobaditete Herabtetxnng der

K i wei > <5f 'in 1 n i SS im Darmk.inal bei au'.srhlii'ss-

licber Milchdiät und Geouss von üetyt beruhe,

aBtersoekte Sebnitz (81) sanSchet, ob bei einem mit

Hnndekuehen gefQtterten Huude die Zufügung von

lülchzurkcr (r>0— 100 g) die Darmfätilniss (beurthcilt

nach der Quantität der im Harn ausgeäcbiedeoen

Aethendivefelsiaren reep. ihrem VerfaSltniss anr pri-

formirten Schwefelsäure -j^-) abnimmt. Dies war nicht

der Fall, im Gegeuthcil, die Actherscbwelelsäiu'e nahm

mtar dem Einllasa von aaftretenden Dianboeo noeh an.

(DasTeriiiltnbs -~ Ist auch an den NArmaltagcn ein
o

ganz ungewuhnlicheä. Dos rührt davon ber, doju die

ZaUea fit die piilormirto Sehvefelainre gans aolTaUend

niedrig sind. An keinem Tage — au.sgenon>nion für

den 7., an dem ein Druckfehler vorziili< gen sein int —
erreicht die Au»ächeidung derselben iu 24 Siuuden aus-

gedraekt als BaSO« 1 g s 0,848 SOj. Die Steigerong

der .Aether^rhwf'ftlsrinn' nach Zuführung von Milch-

zucker ist übrigens mit einer fäulnisswidrigeo Wirkung

desaelben adnnr su Tereiaigen. Ref.).

In einer lingena Tenudttreihe mit frisdiem Kiw
(Magerkäse), als ausschlic^sllcho Nahrung, von wt lrhfm

ein \2,'2') Pfund schwerer Hund bis zu l'/und

pro T lg aufnahm, zeigte sieb eine gans aoaserordent»

liehe Abnahme der Aetherschwefelsinre bis zu völligem

Verschwinden derselben an einem Tage, ebenso ver-

schwand Phenol und Indican im Harn. ätcrili-Hirter

Kise batte dieselbe Wirkung, also kann dieselbe niebt

etwa von den in dem früchen Käse reichlich vor-

h.indenen Milchsiiiircbac-terien ahliängt-n. Dagegen

zeigte sich bei einem anderen Hunde keinerlei Abnahme

der AetberNbvefelsSnre, als derselbe mit je 950 g
rein dargestelltem Casr iti an 2 Tagen gefüttert wurde.

?ch. schliesst aus diesi ni Krpebniss, da.<i8 die Herab-

setzung der Fäuluisä lui Daruicanal bei der Fütterung

mit frisebem Kiie dnreh demselben aabingenden Miteh-

zucker bewirkt vird un'i sueht rlic dieser Erklärung

entgegenstehende Wirkung von der Nahrung hinzu-

gefügtem Milchzucker zu erklären, indem er meint, der

Milehaneker verde im worliegenden FUlo dnreh daa

Casein tief in den Dnmiranal hinabijeführt und könne

•eine antiseptische Wirkung entfalt«n. Auch beim

enaden kMBte in einem FaHe wen Iiungentuberenlosa

nnd einem sweiteo Ton Toberenlosis intestinalis

die Abnahme der Indicanrearlion und der .\ethcr-

Schwefelsäure unter dem Einlluss von verzehrtem Mager-

käse eonstatirt werden.

Die sebr umGbigliebe, an fSnselbeiten reidie Arbeit

von Jolles (32) zur Kenntnis» der Gallen lässt

sieb nnr thetiweise im Aussuge wiedergeben. Reines

irtmasihhl in vaimmm MctUeiii. ti««. BS. I.

Bilirubin kann durch verdünnte alcoholisrhe JodlSsung

C'ioo normal) vollkommen in Hiliverdin übergeführt

werden, wobei auf 1 Mol. 2 Atome 0 resp. 4 Atome

Jod erfoffderlieh sind. Die Bestimmung der rerbraueblen

0*]fenge geschieht jodometrisch mittels ' normal

Natriumthiosulfat und Stärkelösung; die Kmlreaclion

(Ueborfühning iu Büiverdin) giebt die characteristiscbe

grüne Firbung der Lösung und das Speetralverbalten

(1 .\hsorptionsstreifen unmittelbar vor der D-Linie, ein

zweiter zwischen D und E). Kindetgallc enthält

0,024—0,027, Sebweinei^lle 0,051 - 0,206, Menschen-

galle 0,154-^,262 pCi Bilirubin. Schweinegallen ent-

halten manchmal nicht wi-nig l'roliilin. Tritz der

grünen Färbung cuthält die Riudergallc hauptsächlich

Bilirubin, nur wenig Biliverdin. Alle untenuebten

(lallen rcagirlen schwach sauer und zwar am stärksten

die Meuscheiigalle ; mit beginnender Zersetzung der

letzteren nahm die Acidität ab. Auch frische Uunde-

gaUe aeigte sebwaeh saure Beaetion. Der Oebalt der

Gallen an TcrseUbarea Substaosen (Fett. F« ttsäuren) ist

im Allgemeinen gering, am niedrigsten in der Rinder-,

höher iu der Seliwdne- und noch höher in der

Mensebengalle. Wegen vieler ESnaelbeiten, insbesondere

der sog. „.Jodzahlen" vergl. Orig.

Die Methoden, welche bei der Darstellung der in

der Kindergalle nach dem Kochen mit Natronlauge ent-

baltenen Siuren «um Ziel geiührt baiten, bat Lassar-
Colin (33) nunmehr auf die menschliche Galle

übertragen, vou der ihm 25ÖO ccm zu Gebot standen.

Neben wenig, nicht ciystallisirbarem saurem Harz fand

er in der mit AlkaUem gekoebten menschlichen Galle:

Cholalsäurc nnd Fellinsiinre, und zwtir der Sehlit/nng

nach von letzterer mehr als von ersterer; der Fellinsäure

kommt naeb seinen Analjsen die Formel C23H.WO4

(uadl Schotten CiaH^oO«) zu. Daneben fand sieb

etwa-. Chnjeinsäure C24H4„04 (Schmelzp. 149"). Ferner

enthält die Galle die Alkalisalze der Oel-, i'almitiii-

und Stearinsäure, zusammen etwa 0,2 pCt der ftlseben

Galle. Rndlich licss sich aus der Henschengalle reichlich

Chi-lesierin cry-talliniseh gewinnen, während mittels des

gleichen Verfahrens selbst >ius nelen Litern Uindergalle

Cboleaterineiystalle nidit an erbalten waren.

Kobert (84) batte Gelegenheit an einem, von

W. Koch opcrirti^n 3*! jährigen Mann mit Dünndarm-

uod Dickdanafistel üeobachtuugcu über die Functionen

des menseblicben Dickdarms ansustellen, weleber

im Torliegenden Falle fast in »einer ganzen Ausdehnung

i-solirt war. Die Kriiährunj; d>^s Patienten fand aus-

schliesslich dtu-ch den Dünndarm statt. Auch bei

wochenlang fhrtgeaetster blosser Aosq^Olnng mit Wasser

wurden durch Wasserspülung aus dem Anus flockige

grauweis.se Massen entleert, welche grosse Neigung

hatten, zu Klumpen von Talgconsiatenz zu verkleben.

In doniiulbcn landen sieb an anoiganiseben Bestand-

theilen: Natrium, Calcium, Magnesium, Eisen. Pbosphor-

säure, Schwefelsäure, Salzsäure: an organischen Mucin.Ei-

weis», UornsubstanzCEpithel), Fettsäure,Seife,Neutralfette.

Die EinfBbnmg von aatiseptiseben Substanzen hatte auf

diese Aussehcidungen keinen Einfluss. ImMitlrl wiird' ii in

24 Stunden 0,96S4 g Substanz ausgcsehiedt n mit einem

lU
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mittleRii Aschengehalt von 27,iS8|)('i. In der Asche

liffatideii sich stets heträchtliche Mengen von kohlen-

sauren Alkalien, eine erhebliche Quantität Fett, sonst

ircnig Magnestnm. DieAossoheidaogdea Kseos dttroh den

Dickdarm ergab !<iob im Mittel von 11 B< stirniimngi n /u

l,00fi mg pro Tag. Die Fettm^ngc der Vii^scli'idungen 1" -

trugG,84—ü,32pCi. derTrocktusubstani.das Fett bestand

zu 90 pCi «US Fettsäuren. Von Indol, Scatol, Pbenol«

Creso! fand sieb in den Aussclieidungcu so gut wie

nichts. Der Harn des Patienten war nicht fn-i von

ActherüchwefeUüure, enthielt aber nur äusserst wenig

daron. Jedkalinm und Haemol winden Tom Diekdara

rcsorbirt, Cdhartiiisäure (0,2 g) bewirkte — anseheinend

ohne rcsorbirt zu vcrden — Stuhldraog und Entleerung,

gekoebte Stiik« irmd» -ttttihreiae icsorbirt, Fett und

Eiwci.ss langsam ond nnvoUständig.

In Uebereiiistimtnung mit der allgemeinen Annahm"

constatirte Robertson (35), dass Speichel ohne Ein-

littss anf Bobraneker }st, denselben nicht inTertirt

Hagcnsaft des Mensehen fand Verf. in rebereinstimmung

mit Leube etwas stärker iuvertirend. als Sil/'^iiure

von gleicher Acidität, da jedoch neutralisirtcr Magen-

saft keine InT«rsion bewirirt, aebHesst Yerf., daas der

Magensaft kein invertirendcs Ferment enthält. Um zu

sehen, ob im Magen seihst eine Inversion .stattfindet,

brachte Verf. 250 com einer 20proc. ituhnuckerlüsuug

in den leeren vorber anagespttlten Hagen, entnabm in

bestimmten Intenallen Mageninhalt und bestimmte den

(iehalt von Invertzucker und Gesammtzueker. K.s ergab

sich, doss der Rohrzucker im Magen iiivertirt wird und

swar mtbaKan die qAtar entnommenen Proben theils

absolut theils im Yerhältniss zum Gesamml/tirkcr mehr

Invertsncker. Lösungen von Invertzucker (XB. etwas

freie Sebwefelslw« entbaltend) din^ in den Magen

eingeführt, versehwinden sehr selwell ans demselben.

Bei Versuehen, in denen abgewog'^ne Quantitäten ver-

schiedener AbM-bnitte des Darme.-« vom Meerschweinchen

und Rind und der Organe mit 5 pro«. RohnnekerlSsnng

digerirt wurden und die Quantität des gebildeten

luvert/uekers naeii 2 Stunden bestimmt wurde, ergaben,

dass das invcrtircnde Ferment baupusächlich im Dünn-

darm, in geringerer Menge auob im IMekdarm nnd rer*

schiedenen Organen vorhanden iat.

Zur weiteren Stütze der vr.n Iloppe-Seyler,

licidenhain und dessen Schülern ermittelten That-

saeben, denen sufolge die Diflbsion sur Erklimng der

Darmresorption nicht genügt, vielmehr auf die aciivc

Thätigkeit des Scbleimhautr-pilhels zuriiekgegrifTen wer-

den müsse, hat lieidcnbaiu (3G) neue Versuche aus-

gefübri Um au visaen, in vie weit die Diffusion

in's Spiel tritt, bedarf es der Kenntniss des osmotischen

Druckes einerseits der Blutflüssigkeit, andererseits der

im Darm zur Resorption gelangenden Flüssigkeiten;

dieaem Dmek proportional ist die GefrieipunktB*

Veränderung der resp. Lösung. Indem wegen drr

specicllen Ausführung dieser Methode auf das Original

erwiesen wird, sei nur angeführt, dass tief narcotisirten

Hunden eine Dünndarmscblinge ron 80—ISO em Länge
beiderseits abgebunden, mit ^

^ proc. Köchs.ilzlüsung

gereinigt, mit der auf ihre Resorption zu prüfenden

Lösung gefüllt, rcponirt und nach weeliselnder Resorp-

tionsdauer die in der Seblinge riiekständige Flüssigkeit

entleert und auf ihre Zusammensetzung untersucht

wurde. Zugleieb wurde vom Serum des durdi AderUwt

^'rwounenen Blutes die osmotische Spannung bestimmt,

ji.-' nitTu.sioh ist unfähig, zu erklären, dass .'^erum TOm
lluudeblut im ilundedarm ausgiebig resorbirt wird,

femer dass Wasser reatobirt wird aua KodisalaMsungen,

deren o.smotische Spannung höher ist (über 1 proe.

Na ri-I.ösungen) als die der Blutflüssigkeit, endlich

dass Salz resorbirt wird aus Lösungen, in denen die

osmotiscbe Spannung des NaCl gninger als in der

Blufflüsvipkpit 'O.fi 0.7 proc. N iClV Di-^sr Thatsaehen

fordern gebieterisch die Anuohtue anderer Triebkräfte,

welche in den Elementen der Darmwaod aelbst m
suchen sind und die Verf. a^'^ physiologisebe Trieb-

kraft" nennt. 1> iss Diffusion bei der Resorption mit*

wirkt, ist insbesondere dadurch bewiesen, dass bei

2*/3 proe. NaCl-Tjosungen snniehst immer eine Yotums-

vennehnuig <!i > Darminhaltcs dureli UeberwanJcm von

Wasser aus dem Blute erfoltrt. «w <l;i>s S.ü/resorjiliiin

unter Bedingungen statttinden kann, unter denen die

Waaserresorption anliseboben ist, so s. B. wurden nneh

EinfQllai.u \ ii .'^0 eetn einer 1,98 proc. NaCI-Lösung

in eitM' 1 Mtt>T langr Darmschlinge in dieser nach

20 Minuten zwar 8U ccm Flüssigkeit, aber nur mit

1,1 pGt NaCl TOfgefunden, sodass kdn Wasser, aber

OXi'2 g NaCl resorbirt sein miisste. Nach dem inter-

essanten Funde vom Verf. setzt Fluornatrium (Ue

physiologische Triebkraft berab; bei Zusatz von

0,;04~0,06 pCi Fluomatrium su NaCl-LSMaffeD von

1— l,.') pCt. sinkt die Wass'-rresorption in hehem Maassc,

die Salzrcsorption in weit geringerem Maasse; die \in-

wesentliebe Aenderung der esmotisdwn S^oang dureh

den Fluorzusatz kann selbstverstHndlicb diese enorme

Wirkung nicht erklären. Hei NaCl -Lösungen geringer

CoDcentratioii (unter U,5 pCt.) wird durch Fluorzussts

umgekehrt die Salsaufsaugung stärker beruntergesetsk

als die Wasseraufsaugimg. Femer schien die physio-

logische Triil>V;n»fl im oberen Abschnitte des Dünn-

darms geringer zu sein und durch den Fluorzusats

auch mehr gescbidigt an werden. Der Teigleieh in

Besng auf die Resorption v<>n NaCl- und MgSO,-I.ö.<:ungen

ergab, dass aus gleichen Volumina einer Iproc. NaCl-

Lösung trotz ihrer höheren osmotischen Spannung über

8 mal so viel in gleidien Zeiten aulgesogOD wird als

aus einer S.H.Tproe. BiHi'r<ialzlösung; auch diese ver-

zögernde Wirkung der letzteren Losung lässt sich nur

so deutmi, dass die Gegenwart von MgS04 die physio-

logische Besotptionskraft der Darmwand in hohem Maasse

beeinträchtigt. Die Träger dieser Triebkraft sind die

Darmcpithelien, deren Zerstörung nach Hoppc-Seyler
die Resorption im Daim aufbären macht

In weiterer Fortsetznng seiner frflheren Versuebe,

durch weleh' der Fund I. Munk's von dem Ueber-
gange verfütterter Fettsäuren zu Neutralfett

bestätigt und femer die Thatsaohe festgestellt ward,

daas audi nach Untarbindang des Brustgangea noeb

ziemlich iH'träi'litliclie Mi-ngen Fettsäuren zum Ueber-

tritt in die Säfte gelangen, zeigt Frank (87), dass die
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Otsehviodiglnit dee Fettatromm diurdi den Braatgang

bei Hunden, die zu wechselnder Zeit nach d>'r Fett»

säiir^^fütterung gptödtct werden . weit hint«?r deren

liesoqptionsgcschwindigkeit zurückbleibt und nur lialb

M gron ist, als ««nn di» gleidw Meng« Neatmlfett

V rfiitt' rt worden ist. Auch nach Ausschalhing des

Brustgatj^^es lindot noch eine beträchtliche Resorption

von Fettsäuren statt, allein der Uebertritt derselben in

dto aUle, ja adMtt d«r Uebefgug de« Cbjmm mos

dem Magen in den Darm ist sehr verlangsamt ; auch ist

die AasnützuDg der Fctt&äureu, die in der Norm zu

elm 95pCi «rfolgt, auf 61—99, im Mittel nif TSpOL
bmb^drOckt; auf eine Stiming der Darmtbitigkeit

weisen auch die danach auftretenden Diarrhöen hin.

Der tieball des Blutes au Aetfaereztract war auch

unter dieeea Bedingungen in S Veraneben böher ils

im Hungerblut; auch liess sich nachweisen, dass da.s

Actherextract Stoffe vom Charakter di^r höheren Fetl-

Muren enthielt. Bei der Uelegenbcit machte Verf. auch

di« BMbMbtung, daas das LMitiiin, daa im Blot reich-

lich '3 des Aethercxtractes bildet, durch Kochen mit

kohlensaurem Kali nicht zersetzt wird. Wie in den

früheren Versuchen fand sieb auch bei ausschlieaslicher

PettaiarefQtteniDg Im Dilondann vi« im Koth Nentral-

fett, ron dem ein Theil als vom Darm ausgeschieden

ansasehen ist, während der andere vielleicht einer

Sj-Qtheae der Fettsäuren schon im Darmrobr seine £nl-

slfllmiif nrdaskt Neben Neatralfett traf Verf., in

Bartitifuog der Befunde Munk's, immer freie Fett-

läitreD im Chylus an ; das C%ylusfett schmolz stets bei

Körperwärme (88 "Oi auch wenn der Schmelzpunkt des

treratterten FbttsioregvidBflliea «rat ««it obailialb der

Tamperatur des Thierkörpers (wie z. B. die Säuren drs

Hammel/ettes bei 51 °) lag. Auch wenn die Nahrung nur

wenig Cbole«t«rin 'entbleit, frnd ndi immer reldiUeh

daTon im DtUiadarm und im Kotii, sodass rieb daraos

schliessen IS'-sf . dr r gTrisserc Theil von Cholesterin

werde vom Darm abgeschieden oder geliefert — Wegen

Tieler £inse1boites vergL Orig.

Ans den Verraeben Ton Laaa (88) über den Ein-
fluss der Fette auf die Ausnützung der Ei-

weissstoffe, iäsat sich crschlicssen, dass durch Zusatz

Ton P«tt sum Fleisch zwar, wie bekannt, der Eiweiss-

iimsatn vcningait wild, ab«r bn Gsgansaia au den

Kohlehydraten keine Abnahme der Aetherschwefelsäure

im Uam erfolgt, d. h. die Eiweissfäulniss im Darm nicht

rennindert wird. Somit bann di« Sparvurkung der Fette

Diebt etwa darauf beruhen, dass doicib dt«s«lb« «be
he%Aer« Y«rveitbnng de« Eiveiaa im Darm m Stande

kommt
AusdermniSuigreieben, anf einer ansserordentiidiflo

Fülle Ton Bcobachtungsmaterial aufgebauten Arbeit von

^andmeyer (39) über partielle P a ti ereaspxstir-

pation geben wir die wichtigsten Tbatsacbeu wieder.

L Da die Hönde nadi einer totalen Eisljipatioo

des Panereas in längstens 4 Wochen zu Grunde gehen,

Untersuchungen iitier den Stoffwechsel, sowie über die

Ausnutzung dadurch abo sehr erschwert .sind, versuchte

Verf. Diabetes dadurch b«riMfarafflbreD, dass er das

Panereaa nor parU«!!, nnter Zorileklaaaung von */•—Vsi

ezstirpirte und di« Atropbie des Rostes und damit den

Bbtritt de« Diabetes abwartete. Dem Verf. ist dieses

nun in 2 Versuchen gelungen: in dem einen Irat der

Diabetes etwa 4 Monate nach der Operation ein, in dem

anderen 18 Monat« naeb der Operation, der Tod 9 Mo-

nate bezw. 8 Monate nach Kintritt des dauernden

Diabetes. Die Hunde wurden, nachdem sie diabetisch

geworden, nur mit Pferdeücucb und zwar mit abge-

irofMin Mengen geffittert

Die diabetisch gewordenen Hunde mit/eü Kiweiss»

kvrper so 62—70pCt. aus, Fett in sehr wechselnder

Menf«: sovflüMi vordc gar krin Ftott naMbirt, snvriion

Wfßt,, ja sogar bis 78pCi Emolgirtes Fett (Mileb)

wurde bis zu 42 pCf. ri sorbirt. Durch Zulage von

rohem Uiuderpaucrcas zur Nahning wurde die Ver-

verthong de« Biwaisses ond «iMnso die de« F«ttBs —
sowohl des im Fleisch enthaltenen, als aocb dea be-

sonders cingefül>rtcii b' i r'äohtlioh verbessert.

Bezüglich der Zuckerau^cbcidung coustatirte S. die

bSdist merkwflrdige Tbatsaebe, daas sidi dieselbe dnrob

Zugabe von rohem Panereas um das 3— 14fache erhöhte.

Eingeführte Kohlehydrate zeigten folgendes Verhalten:

Amylum erhöhte die Zuckerausscheidung, ebenso und

urar sebr betriebilieb Maltose. Timobansoelrer er-

schien nur zum Theil als solcher im Harn wieder, Lävo-

lose steigerte die Traubenzuckcraus-scheidunp, ging aber

zum Theil in den Hani über. luuliu rief nur eine ge-

ring« Strigsnmg d«r Tranb«naook«raaa8cbeidang bervor,

mehr .ils die Hälfte des Iiuilius fand sieh im Koth \r*r.

Kohrzucker erschien im Harn als Traubenzucker wieder,

Raffinose wurde zum grossen Theil in den Fäces eot-

l««rt, rin Tb«il im Harn, die Stdgerong der Traoben*

znrkfraiisscheidung war unwesentlirb. Milchzucker

steigerte die Traubeuzuckerausscheiduug. ohne selbst in

den Harn Qbenogeben. Galaetose ging zum geringen

Theil als solche, com grtoten Theil als Traobeosneker

in den Harn über. Glycorin ergab keine sichere Steige-

rung der Tranbeosneberaosscheidung, noch weniger

Oommi arabieom. Bei einem der beobaebteten Hönde

ergab sich aus d( r Bi i.Lachtung der N-Bilanz die auf-

fallende Thatsache, dass sich das Thier, trotz fa.st stän-

diger Abnahme des Körpergewichts, meistens im N-

Gleichgewidit befind, ja eogar N sorüekgebalten woide.

Die bei Hunden mit Totalexstirpation constanten Ver-

fetttingen der Organe feblten bei diesen Tbieren voll-

ständig.

n. Da ffie FBtterung mit Fleiseb und Panereas bei

dem allmälig diabetisch gewordenen Hunde eine bc-

beträchtliche Zunahme der Znokerausscheidung herbei-

geführt hatte, versuchte Verf. nunmehr, ob nicht Hunde,

bei denen man Va— V« des Panereas in der BaoehbSble

belassen hat, doreb Fütterung mit Fleisch und Panereas

diabetisch gemacht werd- n könnten. Das ergab sich in

der That Diese Tbicre wurden diabetisch, wenn sie

auf einmal PdsrdeUdseb in genügender QnantitSt lu

sich nahmen, welchem rohes Panereas zugefügt war.

Wurden diese Versuehe nach nicht zu langer Zeit wieder-

holt, so hielt die Glycosurie meistens auch in der

Zviaebenseit naeb einfadier FOtterong mitPfecdeAeisdi

an. Diese Wirfcnog des Panereas ist jedenfalls eine

\0*
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feraentative. Dies gebt aus Yersucbeo mit gekoehtem

Pancrens henor: das Ri-inltat war vollkommen nefra'.iv.

Die IlauptuTbucbc für das Zustandekommen diebcs Dia-

betes dürfte in der besseroD Aoso&tntog der NihrstoffB

gel«g«ii äi'in. iianu-iitUeh auch der im Pleiaeh enihal*

tenen Kohlehydrate.

Sacbse (40) benutz t« zu seinen Yersucbeo über

Nabrongs -Resorption bei eontinuirliebem

Galle n z ti f! u SS l ine Patientin, bei welcher 3'/» Monate

TOrher die ('holery>ti<t(imi(» wogen <ial!fnsteine ausge-

fiUurt war, eine zweite, bei welcher ein Jabr vorher die

gieiebe Oporatioo gemaeht war, eodUdi elDO dritte,

wHhreiul sie der Colikanfalle wegen in der Künik ln^.

Bei der, einige Tage nach dem Ernähruugsvertiuch statl-

gefundeuen, Operation zeigte sieb, dass die Gallenblase

frri TOD Galleiisteinbestaadtbeilea war nod nur Moe
klare wässerige Flüssigkeit enthielt. Aneh in den bei-

den ersten Fällen war mit Sicberbeit coostatirt, dass

Funetion der Gallenblase niebt rndv bestand. Als

Nahrung diente in Fall I. und m. nur Milch, Butter,

Weissbrod: in Kall 11. d.isx'lbe, aiisnenlem Fleiseh und

Eier, lo allen Nahrungsmitteln ist der Stickstoff- und

Fettgebalt besondeiB bestimmt In Fall I. danerte

der Versodi 4 Tage, in II. wurden 2 Versuche von je

.3 Tagen angestellt, !n III. ein Versuch von 3 Tagen. Der

N-Yerlust durch den Kotb betrug in Versuch 1. 4,2 pCt. des

eingeflibrten N, in Ua 4,8 pCt., n.b 8,4 pCl, in HI. ist

derselbe nicht bestimmt: die Ausnützung des Eiweiss

war also nicht im Geringsten beeinträchtigt. — Der

Fettgehalt des Kolbes betrug in 1. 11,1 pCl. und IIa.

5,fpCfc, in üb. 7,1 pCt., in HL 5,0 des dngefObrten

F'^ttes: die Resorption des Fettes war also gleichfalls

nicht gestört; biosiebtlicb des Fall I. ItÖnnte man

swaiütniait sein, es kommen aber aueb bei gesunden

Menseben ibnliebe Verlustwertbe für Fett und nodi

bSbere vor. — Beim Menschen erleidet also elicn so-

wenig wie beim Uund (Kosen borg) die Kesorplion

der Nabnin^ irgend eine Beeinträchtigung, wenn die

tialle C'ititiiiuirlich in d'-n Darm abllie.Hst, statt unter

Mitwirkung der Gallenblase periodisdi abgegeben sv

werden.

Die Ausniitsung verschiedener Brodarten

haben Menieanti und Prausaitx (41) an S HSanem
von S2 resp. S.') kg iü je «Irei T:\<^r daiirrndrn Vfrsuehcn

geprüft; neben 900— lÜOOg Brod, das für jeden Vcr-

sneh analTsirt wurde, genossen die Verracbspersonen

nur noch l 1 Bier. Indem bezüglich der Einsei-

beitcn und des Zahlenmaterials auf das Original ver-

wiesen wird, seien hier nur die wesentlichsten Resultate

wiedergegeben. Bei Aufbabme von Breden, weldie ans

Weizen- oder Roggen mehl das eine Hai mit Sauerteig,

das andere Mal mit Hefe gebacken wurden, war die

Menge des ausgeschiedenen Kotbcs beim äauerbrod

grösser. Weizenbrot lieferte erheblieb weniger Koth

als Boggcnbrod; in di-r Mitte steht ein Br. d. das aus

gleichen Tbeilen Weizen- und Roggenuahl lterge>tellt

ist. Die Decurtication der Gctrcidekömer (Entfernung

der Fraebtbülse durch Schllen) bietet nicht die ihr

nachgerühmten Vorlheüe. Die deeorlirirlen Köner
kSnncn nicht vollständig zu Mehl vermählen werden.

doch wird feineres Mehl in etwas grösserer Menge er-

halten, das allerdings dunkler und weniger beliebt i^t.

Nach Aufnahme von Brod aus geschältem Getreide er-

schien Bomeist etwas weniger Kotb, vielleidit infolge

der feineren Vermahlung der Ki'irner. Aus ihren Ver-

suchen crschliesseti Verfasser, gleichwie schon früher

Prausoitz, dass der ausgeschiedene Koth grüssiea-

tbeils von den Darrasiften, aber alebt von unrescrbniea

Nahrungsbestandtbeilon herrührt (auch diesmal ist die

Begründung für diese Behauptung nicht stringcnter, als

früher, lief.). Lockeres poröses Brod ist leichter resor-

birbar ab festes schweres Brod, das den Darm rar

reichlicheren Abscheidong VOn Verdaiiungssäftcn anregt.

Die physicalische Besehaffmbeit des Brotes (Porosität.,

Volumen, spec. Gewicht) ist von der Getreideart, dem
Vermablangsgrad und der Mehlqnalittt abbingig; feines

Weizenmehl liefert das poröseste, grobes Roggcnmcbl

resp. Boggenschrot das festeste Brod. Die Theilcben

der bei uns gemahlenen Mehle haben einen grSsetmi

Durchmesser von Vio^'/s mm, die feineren Mehls WKar
noch einen geringeren, gröber sind nur die Schrotmehle.

— In einer Nachschrift nimmt l'rausnitz zu den

Untersuchungen ttber Nebl und Biet von K. B. Leb-
mann Stellung; veigl. hierüber Qrig.

Die Ausnützung gemischter Kost beim Men-
schen haben Hultgren und Landergren (42) unter-

tnebt Ein Soldat der schwedischen Marine bekam die

etatsmässige Kost: Speck, ^seb, Kartoffilii, Erbsen,

Grütze, Milch und Brod, und zwar im Durchschnitt je

3 Tage 786 g Trockensubstanz, darin 154 g Eiweiss,

54 g Fett, 550 g Kohlehydrate, und nutzte dabei aus

{der Koth wurde durch Heidelbeeren abgegrenzt) das

Eiweiss zu "8,1, das Fett zu 76,1», die Kohlehydrate zu

91,4, die Trockensubstanz zu 86,8 pCt. In einem zwei-

ten Versuche waren die entsprecbenden Werths 8S,8 —
S.'i.S — 95,r, — 91,5 — 93,4 pCt.; hier bot die Nah-

nitig l.'iT g Eiweis.s, .S4 g Fett und 540. j: Kolik-hydrat.»

und enthielt ausser Speck, Fleisch, Gersteobrei noch

Butter, KKse und Cakes.

In einem dritten Versuch erhielt ein lOjähriger

Arbeiter die gewohnte .Arbeiterkost: Roggcnbrod aus

ganzem Korn, Kartoffeln, Salzhering, Salzspeck und

lOlcb und xwar im Mittel 8 Tage 898 g Thickensub-

stanz mit 157 g Eiweiss, l.^.S g Fett und g Kohlehy-

drate; er nutzt« die Nahrung aus (die Abgrenzung des

Kotfaes gelang nur unvollkommen, wesahalb VoC Mi-

nimal- und Maximal werthe berechnen): das Eiweiss zu

75,3-77,6, das Fett zu 81^82, die Kohlehydrate zu

91,7—92,6, die TrockensubsUnz zu 85,9—87,1, die Ge-

sammtkraftzuhbr xn 86—87,S pCt Bei Genius stark

kleienhaltigen llrodes erwies sich somit die Ausnutzung

des Eiweiss und det N-freien Extractstoffe viel schlech-

ter als bei Verabreichung von (kleienfreieo) Cakes und

Brod aus feinem gebeutelten MehL Wenn man im

dritten Versuch den Eiweissgebalt der Hülsen abzieht,

so erhöht sieh die Eiweissausnutzung auf 87,7 pCt. Der

beträchtliche Verlust au Fett durch den KoUi rührt

daher, dass das Fett m % seiner Menge im Salzbering

und Salzspeck sass, aus denen es, in Folge der Gewcbs-

schrumpfung durch das Einsalzen, schwerer ausoutsbar
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ist. Dir Vt^rlusl .-in po(<-riticllir Km Tiri*- lM (ni<j bei

kicienhaltiger Kost 13, bei klciciiariucr nur 8,H pCt.

W«g«ii vieler RiiiielheiteD Ter^ Orig.

[Hedeiiius, .1., Einfache Methoilu (i;vllt;nfarl»lofT

ia ioterischeD Flüssigkeit«;!! naohzuwcisen. L'p.sala läkare-

ISrenings förhandlinjrar. .\XIX. 7 u. 8. p. 541 -öTS.

Mit serösen Flüssigkt iten verführt man direct in

folceoder \Vei.se: Ungi-fähr 5 com der serösen Flüseig-

keit werden mit 8—Smal ihres Volumens Spir. conc.

msetst, voBieb die Ißsdrang geschQttelt vird. Danach
verdeo so vi' lc Tropffti Salzsiiiire (10 -2.5 pCt.) zuge-

setzt, dass die beim Weingei-st/.i!>atz'> t>ntstandene F;il-

lung sich wilder löst und di'- Flüssigkeit sieli zu

klaren aafäogt. Weon die Probe jetst bis zum Kochen
ein* Ms sweinuü erfaitet irird, nimmt die Flfiasi^lceit bei

Gegenwart von GnllenfarbstotT eine blaugriino Farbe an,

entweder sogleich oder naeh einer kurzen Weile. In

einem sirüsen Exsudate, welches nur 1 Th. Hilirubin

»uf 230000 Th. Flüssigkeit enthielt, trat die blaugräne
Farbe gut denttieh berver.

Wenn es gilt, die Gegenwart einer geringen Menge
von Gallenpigment in eouccntrirteii, sehr eiweissreiehen

Fliissigki itL-n naeli/.uwciseu, verfahrt man am angemes-
sensten iu folgendir Weise: 3—4 cum dt-r Flüssigkeit

werden mit 4— 5 mal ihres Volumens Spir. conc. versetzt,

d. h. mit so viel Weingeist, dass man sicher vermutben
kann, dass alle Proteinstfiffe gefällt worden sind. Die
Probe wird jetzt einige Male kräftig- ^-iM'Iiiitt It, wonach
die Flüssigkeit filtrirt wird. Wenn einigt: TroidVii Salz-

säure zum Filtrate zugesetzt werden, und dieses aufge-

kocht wird, tritt bei Oegeavart von GaUenforbstoff ho»

gleich oder oadi einer Wefle eine ecbSn blangrQne
Farbe in der Flüssigkeit hervor.

Blut: 2—4 ccm Blut werden mit 10—20 ccm Spir.

i Mnc. gerillt, wonach die Flüssigkeit einige Male ge-

schüttelt wird. Zu 10 ccm des Filtrates werden uoge-
fihr 5 Tropfen SabuSure (am liebsten tob 5 pCt.) zu-

geset7t, und die Probe wird aufgekocht. Das Blut muss
nemlich frisch sein und darf nicht pi'frorrn sein. Wi-nn

die R<-'action deutlich hervorlri-tcn s ill, darf <lt.'r G(--

halt des Blutes an Gaticnfarbstoff uicht weniger als

1 : 50 000 sein.

Beim Hanie ist es von Wichtigkeit, dass dieser mit

zum wenigsten 4 Volum. Spir. conc. versetzt wird.

A. Fr. Bitloi (Stoekhotm).]

III. Itn.

1) Koranvi, A. t. u. A.Fisch, Beitrag zur Lehre
der Hamabsonderung. Eine physiologische Gleichung.

Med. Ctrlbl. Xo. 26. (,\us der Do'imiuuiit; d-s Ge-

frierpunktes und Kochsalzgehalles des llanies einerseits

und des centrifugirten Blutes andererseits wird ge-

acblooen, dass die Glomemli ein wesentlich als Trans-
sndat zu betrachtendes Secret liefern. Ref.) — 2) Lohn-
stein, Th.. Ein neues Tromi ter. .\llg. Ccntralzeitung

No. 81. Therap. Monatshefte, August. — 3) Freund,
E. und G. Toepfer, lieber die Bestimmung der Alka-

linität und Acidität des Urin«. Zeitschr. f. phjrsiol.

Chera. XIX. S. 84. — 4)Lieb1ein. V., Veber die Bestim-
mung der .Acidität des Harns. Fhenda-s. XX. S. 53. —
4 a) Kos sei, .\. u. H. Seh mied, Ueber die Bestimmung
des Harnstoffes im Harn. Arch. f. Anat. u. Ph,\ siol.

Pbjsiol. Abth. S. 552. — 5) Pansini, S., Beitrag zur

Lehre vom Verhalten des normalen und pathologischen

Harns gegenüber dem polarisirtem Licht. Berl. klio.

WochcDschr. No. 49. — 6) Voit, Fr.. Die Stickstolfbe-

stimmung im Harn nach Schneider-.Scegcn. Zeitschr.

/. Biol. XX.Xl. S. lf;8. — 7} Form.inek. E., Ucbcr
den Ifinfluss kalter Biider auf die SlickstoiT- und H.irn-

dareaasseheidung beim Menschen. Zeitschr. f. phjsiol.

Chem. XIX. & f7t. — 8) Liebleio, V.,Die Stickstoff-

aussrhcidung nacli Lcberveiöduug beim SHugelhier. Arch.

f. exp. Patb. XXX. S. 818. — 9) lleimcrs. 0., Leber
den Finflus.s des Ichthyols auf den Stoffwechsel. Vir-

chows .Archiv. Ud. 13.V S. 185.— 10 Savelieff, N.,

L'cbcr drii Kiutluss des Eiwei.sszerfalls auf die Ausschei-

dung des neutralen Schwefels. £bendas. Bd. 186. —
11) Schnlts, H., Eine Vethode zur Bestimmung des
gesammten Schwcfelgebaltes im Harn. Pflügt r's .\rch.

Bd. 56. S. 57. 12) Borissow, P., Zur Bestimmung
des Cvstins im Harn. Zeitschr. f. physiol. Clicin. XIX.
ä. all. ~ 18) Bödtker, £., Ueber die Bestimmung
des Chlors im Harn. Rbendas. XX. S. 198. — 14) Ber^
lioz. .\. et F. L<^pinois, Ktude sur Ic diffi'renfcs com-
binaisnns du chlore dans Furine. Arch. de med. exp.

p. 'Mi:\. Verff- wollen, durch ganz uuzur' ichende Me-
thoden, nachweisen, dass ' 2— vim llarncblor in

organischer Form sich lindct, umi >1 .> <ii Menge der
letzteren je nach den Phasen der Magenverdaung
schwanke, entsprechend dem Verbältniss der freien und
der gebunrlenen Salzsiiiire im Ma^-euiuhalt. Ref.) -

15) Bülow, H., Ueber tilvceriiiphosphorsäure. I'flüger's

Arch, Bd. 'ü. S. 89.'— Ifi) Salkowski, E.,

Ueber die Bestimmung der Harnsäure und der Xan-
thinkörper im Harn. Med. Oentralbl. No. 80. — 17)
Krüger, M. und C. Wulff, Ueber eine Meth.df zur

quantitativen Bestimmung der sog. -Xanthin korper im
Harn. Zeitschr. f. physiol. Chem. XX. S. 176. — 18)

Racbford, B., Parazantbin as a factor in the etiologr

of eertain obseore nervous eondition. The New York
med. News. No, 21. 19) Borissow, IV, Ueber die

giftige Wirkung des Diatnids, des Dibenzo) lainid- und
ülx r das Vorkommen des .Allantnins im Harn. Zeit-

schrift I. physiologische Chemie. XL\. 499. — 20)
Schütz, E., Uebt r das Vorkommen von Fleischmilcbsäure

in p.ithologi.scben Harnen. Ebend-is. XIX. S. 482. —
21) Bin et, P., Recherehes sur les variations de quel-

ques pigments urinaires. [{evue med. de la Suisse m-
mande. XIV. p. 231 et 'M)l. (Aus der. neben einer

reichen Casuistik nichts we-entlich Neues bietenden Ab-
handlung ist hervorzubübeo, dass Urobilin bei subcu-
taner Biäspritsung selbst fai der Gabe von 0.2—0,6 g
per Kilo Thier sich für Meerschweinrhen und Hatten

nicht giftig erweist. Hef.) — 22) ti arrod, .V., Haemato-
porpbjrin in normal mt e Joum. of physiid. XVII.

No. 5. — 23) Sailict, Dc-couverte daos Furine normale
d'un pigment analogue k btoatoporphvrine. Bull. g^n.

de therap. p. 400. — 24) Schnitze,' F., Hämatopor-
phyriii im Harn nach Trional. Deutsche nied. Wochen-
selir. .No. 7. — 2.')) .Stark, Der I i nhilingehalt des
Hundeharn.s. Arch. f. exper. Path. XXXIII. S. 378. —
26) Salkowski, F., Kleincrc Mittheilungen phjrsio-

Ipgisch-chemiscben Inhalts. Pflüg. Arch. Bd. 56. S.889.
— 27) Baiseh, K., Ueber die Natur der Kohlehydrate
des normalen Harns. 2. Mittheiluug. Zeitschr. f. piivsie.l.

Chem. Xl.\. S :m — 2Sl Derselbe. Nachtrag zur

Mitthi'ihm;^' ü!>' r 'iie N.itnr der Ki'hlelivdratc des nor-

nalen Harns. Ebeudos. XX. S. 249. — '29) Abel, John
J., üeber das Vorkommen von Aethrlsulfid im Hunde-
h.n-u Kbendas. S. 2r>^. - .W .lolies. A., Ueber den

Nachweis von Jod im Harn. .Allg. Wien. Zeitg. No. 49.

— 31) Koehne, Fr. Ueber das Verhalten <iniger

Säure-Imide im thierischen Organismus. Diss. Rostuck.
— 8^ Cohn, R., Ueber das Verhalten einiger Chino-

linderivate im thierischen Organismus Ztschr. f. phvsiol.

Chem. XX. S. 210. — '6A Neücki, M., Ueber das

Verhalten der aromatischen uwkrtntie im Thierkr>rper.

Ber. d. deutsch, ehem. Ges. .XXVII. 2732. — 34)

Jolles, A., Erfahrungen über den W^erth der meist ge-

brauchten Proben für den Nachweis von Zucker im
Harn. Ccntralbl. f. innere Med. No. 44, 4.'). (Nichts

wesentlich Neii. >.) - ;{.'>, Spiegler, F., l'elier die so-

genannte physii.|ogi>che ,\lbumiiiurie. Wiener Blatter.

No. 38. 3<'.; Buchner, G., N<itizeii zur Hnrnunter-

sttchnng. Münch. Wochenschr. No.ö2. — 87) Piehler,
K. tt. V. Yogt, Zur Lehre von der NHeleoalbuminurie.
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( ViiUalbl. f. iiiii. M<<1. N... IT. :>.h: St. wart.

Tbe reaotions of tlic nucl« albumin »Uli tlio i-ommonly

employed uxinuy albumio tctitü. Tbo med. aeva. LXV.
No. 9. — 89) Sarzill, D., Ueber NneleoalbmÜDaas-
soheidung im Harn, nis^crt. BiTlin. - 40) SinODt
E. D. .'•tewart, Tho trifhlHrarrtic-acirl tost for the

deteotiun of scnirn-albumin in iirinr. New Vi.rk med.

news. 4. Aug. (Bezieht sich aul die Kran,*, ob Kiwoivs

ein normaler Uanibcstandüicil sei. It'-i .
^ 41) .^ai-

kovski, Ueber den Nachweis ^iva l'cptoiis im Harn.

Med. Centralbl. No. 7. — 42) Citro», A.. Vorsuche

zur «juanlitativcn Bostiiiiinun^ de> Pcptun^ im H.iin.

Diss. Erlangen. — 43.) Zoobuisen. H., l , Imr dio Be-

deutung der Verdünnung des H.-iru> Ihm dor Unter-

suchung auf Eiweias, Zucker und Gallenfarbstoff. Zeit«cbr.

f. klin. Med. XXVn. S. 180. — 44) Jolles, A., Ueber
' in Vi rfahroii. den (iallonfarb-.ti~ifT im llarno aniiUhornd

<)uantitativ /.u bosiiuimon. Wion. W uoben^cllr. Nu. '20,

21. 4.0; .lohnson, G. St., ua ilic absence of sugar

from normal buman urine. Med. chir. tranaact Vol. 76.

p. 151. (Nichts Neues.) — 46) Johnson, 6., Some
OKinniiin sourros of orrnr in tosting fi>r sugar in Uie

unin'. I^anrot. II. p. II. (.Kriirtort dio duroli dio Ko-

diiolicnswirkun«; dor Harnsaure und do.s Kroatinin nn-g-

lichcn Täuscbungeu. Ikf.) — 47) Allen, A.. The de-

teetion of sugar in urine. Ibid. p. 212. (Empfiehlt

xiun Nachweis Pavy'» ammoniakalischc Kupferlösung

und Erhitzen auf kochendem Wasserbad. R^'f.) — 48)
Piatkowski, M.. Ueber den Werth dor '|uanlitativen

Beslinimuni; kleineror Zuokirmeugen (mittels dor Kt-h-

ling'schen Flüssigkeit im \ orgleicho mit an<irr.'ii M' -

tboden). Wien. klin. Wocbeoschr. No. 2. (Verf. glaubt

u. A. mit FebKng'seber Lösung ' j„ pCt. Zacker bei

Vorwonduiiij von 100 ccm Harn nachweisen zu koimon.

|{ef,) — 4if) Daibcr, A., Ueber den Nachweis von
<ilyco.sc im Harn. Schweizer Correspondenzbl. No. 2.

(D. berichtet über Hame, welche eine positive Wismuth-
reaetion gaben, jedoob nieht reebts, sondern links dreh-

ten. Da diese Harne viel Indioan onÜiirlt-n. -o iiioint

D., dio Wisnuithreaction uiid l.inksdrohung konnten

vom starken (iehalt dos Harns an Indoxs lgi\ < urcns.äure

[welche übrigooa überhaupt noch nicht dargestellt ist,

Ref.] herrühren. Auoh der nach Chloralgebraucb ent-

leerte Harn giebt nach D. die Wismuthrcaction.) —
r>tj) Buchner, G., Notizen zur Harnuntersuchung.
Müiioii. un d. W'irhrrischr. No. 49. — .')!) Harris, Th.,

A moiliod of oüliecting and preserving urinary ca-sts

and (ither organic urinare sediment-s. Lancet. I. p. 135G.

(ülmplidilt Sedimentiren des Harns in ReagonsfUL-
sem. die unten eoniseh ausgezogen und fast TollstSndig
L-i füllt worden, so da,ss zwischen der Oberflacho dos

Harns und dem oingosctzten Stopfen ein ganz schmaler
Luftraum bleibt. Als conservircnde Flüssigkeit für

Sedimente empfiehlt er eine mit Chloroforra gesattigte

6proe. wlssr^ L6sung yon Kti. ncet. Ref.) — St)
Mosch des, R . Qualitative Untersuchung von Harn-
steinen. Centralbl. I. inn. Med. No. 27. — b'6) Sehnrp,
<!.. Over iron-pignu ntod renal caiculi. JouiB. of anat.

and pbj.<iiol. Vol. XXVIU. p. 447.

Lohnstein (8) hat ein Gewichtsurometer
constniirt. das durch Verwendung einer scharfen Kante

aU Marko den jede Präcision vereitelnden Liufluss der

Capillarit&t beeeitigt Dasselbe giebt bei einem To-

hiiii'-n des Sebwimmkörpors von nur 20 ccm das spec.

üew. bis auf 4 Dermalen mit Schärfe an. (Für

Mark von L. Reimann, Berlin S. 0. su bexieihen.)

Zum Zweck der Bestimmung der Acidität

und .Mkalinität des Harns haben Freund und

Toepfer (S) das Verhalten von Lösungen der Alkali-

pbosphate und der Alealiewbonate tu Fhenolphtalein»

Alizarin, Gallein und Poirierblau nntersnobt und ferner

das Verhalt4'M der (ioiiiiseho \uu .Mkalipiiusplialen und

hamsauren Salsen au diesen Indieateren festgestellt.

Indem bezüglich der Einzelheiten ilurer Beobachtungen

auf das ( »rij;, vorwiesen wird, soi hior als das Ergebnis»

angeführt, da.ss Verff. für die Tilrirung des Harns Phe-

nolphtalcin, alixarinsulfosaures Natron und Poirierblau

empfehlen.

Mit der Hostimmung der Acidität des Harns
bat sich Lieb lein (-1) unter Huppe rt's Leitung ein-

gebend besehiftigt Aus seinen Venueben geht, «ie

OS srhoint. einwandsfrei hen'or, dnss wi'd<*r die Methode

von Maly noch die von Franz Hofmann zur quanti-

tativen Bestimmung des zweifiiehsauren Phosphates, so-

mit auch nicht zur .Vciditätsbcstimmung geeignet ist.

Die M'tho'io von Pro und. im Harn das einfach saure

Phu&phat mit Chlorbaryum zu fällen und im Filtrat die

Phosphorsiure des zweifechsanren Phosphates Bitüna
zu titriren, bedarf bei der Berechnung der gefundenen

Worthe einer Corrootur. insofern von dem einfach sauren

Phosphat bei der Fällung mit Chlorbarj um sich 3 pCt.

der PhosphonSnre dieses Phophates durch Bildung

zweifach sauren Phosphats der Fällung entziehen und

daher zu Gunsten des zweifach sauren Phosphats in's

Filtrat übergehen. Weitere Controlvci^uche führten zu

dem Eigebniss, dass die AeiditStsbestimmung im Harn
mit dor Bcstimmunj^ d. r Phosphorsäuro im zweifach

saurem Phosphat zusammenfallt, wobei man uach

Freund so verfÄhrt, dass man in einer Uamprobe zu-

erst die Gesammtphospboniura durch Titriren mit Uran
ermittelt, dann in einer 7.woiton Probe dos Harns die

Phosphoraäurc des einfach sauren Phosphats mit Chlor-

barjrum ausfällt und in einem aliquoten Theil des auf

ein rundos Vi.lum aufgefüllten Filtrates die in Lösung

gebliobenc Pin spliorsiiure aueh mit Uran bostiiimit.

Zu der gefundenen Phusphorsäure des einfach saureu

Phosphates hat man nach dem obigen 8 pCk. Unn-
sahlen und diese Grösse von der gefundenen PhOi^llOr-

säure dos zweifaeh sauren l'ho-pliates .ih/uziebon; von

der im zweifach sauren i'hopbai gefundenen l'hosphor-

dure (PfOb) wiren dann 100 Th. gleieh 11S,6 Tb.

XaHC n.T Vorsuch von Freund und Toepfer
unter Verwendung von Poirierblau und Phenolphtalein

die Acidität, mit Benutzung von Alizarinrotb die Alka-

leseeas desWm» tu bestimmen, «fSset auf das schwer-

wiegen do principirllo Bedenken, dass in Folge der

Erdalkalien im Harn bei Zusatz von Lauge ein nicht

nttier bestimmbarer, in jedem efamlnen FüHe aiiierv

Anthcil der Phosphorsäure als elnfeeh saures Fhosphat

der Lösung entzogen wird.

Kessel und Schmied (4a) beschreiben folgende

Methode zur Bestimmung des Harnstoffs im iiaro.

10 com Harn werden unter Zuaata von Baiyvmearbenat

im zugesohmolzcnen (ilasrohr langsam auf IW' erhitzt

und 1 Stunde lang auf 180** erhalten. Der Rohrinhalt

wird in einen Destillationskolben gespult, mit Baryt-

bydrat alkalisirt, deetUlirt und das DestiUat in titrirte

Säur- aufg'ofanperi. Contridvorsiiehe an künstlichen

Mischungen von bekanntem Harnstoägebalt lehrten, dass

die nach dieser Hethode eibaltenen Beraltate, dbeaso

wie die aaeh Gum1ioh*s Metbode die riebtigrten sind.
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während Mornor-SjiMi vi>t zu viel, C.izoriouvf-

Uagonencq tu wenig Harnstoff ergaben. Bei dem

Tetfchreo von Pflfiger^OumUeh bediogt richtige

7.\is.\U von Pho^borwolframsäurü ?chwii'rigkcitcn, von

denen die vorstehende Metbode frei ist. ZusaU von

Witte'i Pepton, von Emskan und ton Hippaninre

ist auf Tontebende Metbode ohne Einflus;^. wohl abar

KreatiniD, das eboiifaUs t-(vas Ammoniak liefert.

Zur Lehre vom Verhalten des normalen und

pathologiieben Harns gegeofiber dem polari*

sirten Liebt macht l'ansini (5) Mittheilung. Die

auf der Senator 'scheu Klinik ausgeführten Untersu-

chuugeo haben ergeben, das-i von den diabetinchen,

atweiidialtigea and ietedsofaan Harnen abgesdien, die

Sbiigeo swar von kranken Individuen stammenden, sonst

aber aiemlich nvtnualen Harne zw 70 pCt. sich indiffe-

rent verhalten, wahrend 1^ pt't. nach rechts, 11 pCt.

naefa Unks drditen. Bei den eiweiasfreien Hamen, die

nach links drohten (0,1- 0,3") war di« Drehung pro-

portional der Keductionsstürkc bei der Trom nie
r
"sehen

Probe, so doss dieselbe walirscbeinlich auf Ilüchuuug

der gepaarten O^eoromdoren lu aetaen iit In man*

chcn Fallen von Eech'srirohunp (-|-0,1 0,4"' Mirh die

Drehung auob nach Digestion mit Uefe bestehen, zum

Zeiebeo, daaa äe von anderen Stoibn ala Zaeker her-

riUirt Abgaadien von Diabetes (Becbtsdrehung; Links-

drehung wurde nicht h'-nbachtct'! un<l All iiinimirie

(Lioludrebaog} bestebv xwischen der Drehung des Harns

nnd den reap. Krankheiten kein beatimrates VeihUtnisa.

Von 6 ictcrischen Hamen drehten 4 süirk nach rechts

(bis + l"). Die Ri-rlitsflr^hung der diabetischen Hiirnc

enries sich nach Vcrgähruug mit liefe gleich Null, 2um

Btveiac, da« dieaelbe nor anf der Gegenwart von

nditadrabendem Zucker beruht In den ciweis»haltigen

Hamen war die Linksdrehung (— 0,1 bis 0.<1 ' pro-

portional dem Eiweissgebalt — Wegen vieler Kiu2el-

heÜaB veq(l. (Mg.

Fr. Voit «iiti Ae Vorwürfe zurück, welche

der N-Bcstimmung nach Sehn ei der- Seegen von

vielen Autoren gemacht sind und führt eine Anzahl

von Doppelanalysen nadi Sebneider-Seegen und

Xjeldahl an, welche für Menschenham, Kaninchen-

ham und Ilundeharn eine sehr t^ntc. ja in den meisten

Fällen ausgezeichnete Uebereiniitimmung der Kesultate

seigen. (Daaa die von den Antoren gegen die Schnei-

der-Seegen'sche Methode erhobenen Einwürfe, z. B.

lange Dauer, häutiges Springen der Kolben, Fehler durch

UeberfubruDg von Natronkalk in die vorgelegte iSöure etc.

^nalieii «nbigrtfaidet aind, wie Toit aurfOhrt,

kann Salkowski lediglich bestätigen. Kcf. hat die

Methode biM vieljiihriger Anwendung stets äusserst be-

quem und sicher gefunden und ihre volbtändige Yer-

dringonff dnreh die weit nmatindlichere KjeldabPacbe

alalB lum guten Theil als Modesaehe betrachtet.)

Ein 24jahriger Manu, der unter Einhaltung einer

bectinimten Ernährung (Wurst, Käs«, Brod, Reis, Butter,

Star), die lant Analjae von rom&nek (7) 15,82 g N
enthielt, auf gleichmässige N-Ausscheidung gebrai ht war

(Periode 1), oahn am 15. Tage ein Ib^ kaltes Wa&ter-

bad v«tt 80 Min. Dwar (Periode II), dann folgte eine

4tiigigc Normalperiode (Periode III), an welche sich

eine ätägigc Badeperiode (Per. IV) anscbloss, in der

jeden Tag 9 kalte BIder von 85-46 Min. Daner ge-

nontni' ii wurden (Per. V), darauf folgte wieder «ne
Normalperiode (VI), ,'und abermals eine Stägige Bade-

pertode mit je S Kdeni pro Tag (Per. Vll); den Be-

schluss bildete eine 3 tagige Normalperiode (VIII). In

T'cr. I sclii 'd . r durch d -n Harn im Mittel 13,4.'^, durch

den Koth 1,45 g, im Ganzen 14,88 g N aus, so dass

nodi ein Ansatz von fiut 1 g N erfolgte. An dem ein-

zelneti Badctagc der Per, II sank die N-Ausfuhr durch

den Harn auf rund l'i stii ir aber in den Stiigigen

Badepcriodeu (IV und \ij auf 14,51 rcsp. 14,47 g, aUo

ttm 8 pCt an und dabei war die Auanützuug des Nah-

rungseiweiss in diesen Perioden schlechter, insofern 1,9

rnsp. 1.93 g N pro Tag mit dem Koth ausi^e^tossen

wurden; somit wurde in Per. IV und VI pro Tag

0,59 g N vom Körper abgegeben. Wiederholte kalte

Bäder rcsp. die dadurch bewirkte Wänuecntuehung

haben eine Steigerung des Eiwcisszcrfalles zur Folge.

Die Uarnsäureausscheidung (nach .Salkowski-Ludwig

beatinunt) seigte an den Badetagen und am 1. Naeh-

tan;« eine höchst geringfügige Steigerung (yoa 0,68 auf

U,7ä resp. 0,77 g pro Tag).

Die nach Hofmeister's Verfahren (Infusion von

verdünnter Sehwefelsinre in den Duci choiedoeb.) ein-

geleitete, ausgedehnte I,e her Verödung beim Hunde

hat swar nach Lieb lein (ä) merkliche Zunahme der

Harnsiureansfohr und daa Auftreten von Carba-
miusäurc zur Frdge, ändert jedoch daa relative Ver-

hältnis-s des .Ammoniaks zum <iesammt-N und Ham-
stofl (nach Mürner-äjöqvist bestimmt) entweder gar

nicht oder nur in den letzten Lebensstnnden (im coma*

tösen Stadium) im Sinne einer geringen Mehrausschei-

duii<r vi>ii .Ammoniak und zielit schliesslich den Tod

nach sich, ohne dass nur mit Wahrscheinlichkeit eine

Stltang der Hamstoffbildong und «ine daran aicb an-

achliesscnde Anhäufung von Ammoniak oder Carbamin-

säure als Todesursache angesehen werden kann.

Unter den 4 Selb.stversuchen von Helmers (9) ist

der letate, nnter Zunts*s Leitung au.<!gefBhrte beweis-

kräftig, insofern dabei nicht nur die gleiche Düt ein-

gehalten, sondern auch der N-(iehalt der genossenen

Speisen (Fleisch, Wurst, Käse, Itrod, Iteis, Butter, Bier)

bestimmt wurde, ebenso der N- nnd S>Gehali sowohl

des Harns als des Kothcs. Nach Erzielung einer gleich-

massigen N-.Aus-i h. idnnt; nahm Verf. an 4 Tagen je

4,2 g Ichthyolammonium mii 0,37 g Schwefel pro Tag.

Dabei nahm die N-Ausfiihr dureh den Ham eher ein

klein wenig ab, ebenso die N-Au.sstossung durch den

Koth, so dass die N-Ausnützung und der N-Ansatz eher

begünstigt wird, sicherlich aber keine Steigerung des

EiweissaeiMles ebtiitt Aua derZonabme des B«m-S
während der Ichthyolperiode im Gegensatz zur Yor-

periode ergiebt sieb, dass reichlich (36 pCt) des

Ichthyol-S durch den Ham austritt, also resorbirt sein

und in den Säften circulirt hid>en muss. Wahrend der

lehthyolperiode wurde nur etwa die Hälfte des Irhthyol-S

durch den Koth ausgcstosscn, das noch fehlende Fünftel

erst in der Naebperiode, a. Tb. sehr ^t (5. bis 7. Tag
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di r Nailipcriodc ; dadurch wird i's höoli>( wahiM-luin-

licb, duaa auch dieser Antheil ursprünglich resorbirt

Vörden ist, in den SSftea dreufirt hat und eni ueh-
träglich dnrcb die OaradrOsen wieder «ingeadiieden

worden ist

SaTelieff (10) hat unter Leitung Ton Salkewetti

den Einfluss der Steigerung de» Zerfalls von
K r)rpereiweiS9 auf die Ausscheidung des neu-

tralen Schwefels untersucht. Es dieute hierzu derUarn

eines Hundes, an welchemTa n i g u t i bereits Versuche Ober

die prOtOJ>lasma-zerstijrende \\'irkung d' > Clil<iroforiii-

wis-eri riu->r''fülirt hat. Der Hund \oii 2'.l.7.') Kilo be-

fiiiid sich dainal» im N'-Uleichgewicht. Die Steigerung des

Biweisszerfalls ist dardi Cbletoftyrmwaner herbeigelUhrt,

von welchem der Hund an 4 aufeinander folgenden Tagen

je "200 ccni mit dem Futter erhielt. Es ergaben sich so

H Perioden : Periode 1 (Vorperiode) von 4 Tagen, l'eriode II

(Versuehsperiode) von 5 Tagen, Periode ni (Nachperiodo)

von 4 Tagi-ri. Di>;- X-Ausscheidunp lu tnig pro Ta^' im

Mittel: in Periode I 16,596, in 11 21,095, in Iii 12,817 g.

Die gesammte Ausscheidung durch den Harn in I

1,017 S, in II 1,5265, in lU 0,892 pro Tag. Die

St'»igeninf,' der Schwefi"lan«scheidung betrifft den neu-

tralen Schwefel weit stäriier, als die Schwefelsäure.

Dabei dauert diese Steigerung noch in die Periode III

hinein fort. Setzt man die Ausscheidung des neutralen

Schwefels in Per. I = 100, so beträgt sie in Period«- II

171,8, in Periode III — in einer Zeit, in welcher die

Gesammt-S-Auaseheidang schon minder erheblieb, sogar

unter die Nonn ab>;enonimeii hatto — 181. Die Ver-

suche bestätigten (Icmnaeh vollkommen die von Hu-

denko erhaltenen Itesultatv. Die Steigerung des neu-

tralen Schwefels im Hain ist als eharaeteristiseh fOr

die Steigerung des Zerfalls von Körjiereiweiss anzusi hen.

Schultz's (II) Methode zur Bestimmuug des

gesammtcn S-Gebalts im Harn besteht darin, dass

der Hara mit rauchender SalpetersKure in kleinen, speeiell

für diesen Zw^ek •nnsTuirten retortcn artigen filasge-

läsaen oxydirt und alsdann die gesammte gebildete

Schwefelsäure Qberdestillirt und in Wasser aufgefangen

wird. Schliesslich wird der in dem Glasgefäss gebliebene

Iliiekstand bis zun» Schmi lzen erhitzt, die Schmelze in

Walser und etwas Salzsäure gelost, mit der erst er-

hsltenen Lösung vereinigt und die Sehwefels&nre in der

gewöhnlichen Weise mit Clilorbaryum bestimmt. Die

Controllanalysen mit anderen gebrauehliclifn Methoden

der Schwefelbestimmung zeigen sehr gute Uebcrein-

stimnung. Der Vonug dieser Methode vor der bisher

benutxten Schmelzung mit Kalisalpeter besteht vor

Altem darin, dass man die grosse Quantität von Nitraten

vermindert, welche die Bestimmung sehr umständlich,

unter Umst&nden auch wngenan maehea.

Brenzinger hat gefunden, dass salzsaures Cjrstein

mit Quecksilberchlorid in wässeriger Lösung ein»- fast

ganz unlösliche Verbindung von 'i Mol. Sublimat mit

S Mol. Cystin liefiart, nur dass die Verbindung beim

Auswaschen und Trocknen Salzsäure abspaltet. Bo-

rissow (12) hat zunächst ermittelt, dass aus reinen

Wässerigen Cystinlösungen sieb unter besonderen Cau-

t' lcn bis SU 94 pCt. des darin enthaltenen Qjrstins

ausfallen läfist: der Nicd- rsehla«; enthält 7,11 pCt. S

(nicht der Fonnol eutsjirecheud 6,06 pCt. S) infolge

Verinstes der Substani an Salssäure htUm BrUtien.

Weiter bat V«'rf unf<T mannigfachen Modifirntinnen das

Verfahren bei einem natürlichen Cystinharn versucht (ver-

gleiche Orig.); allein das annthemd vollstlndlg abgeschie-

dene Cystin war immer noch verunreinigt, sodass Verf.

selbst nicht verkennt, dass auch durch iia>Quecksilber>'er-

faliren die Krage der Bestimmung den Cystins im Ilarn

moht in befriedigender Weise gelüst wird. — Der Pat.,

der den Cystinharu lieferte, .schied reichlich Diaraine

durch den Koth au-s (als Benzriyherhindungen bestimmt)

und zwar fast ausschliesslich Putrcscin und nur .Spuren

von Cadaverin.

Als ebenso g imn wie das Volhard'sche Verfahren

und dabei leicht ausführbar hat H'idtker (131 folgendes

erprobt: 10 ccm des eiweis.>freien Uanis werden im

100 eem — Kölbohen mit 5 ecm Salpeterslure und
bO ccm Zehntelsillierlüsung versetzt, auf 100 ecm mit

Wasser aufgefüllt und durchgeschüttelt ; 20 ccm Kiltrat

mit 80 ecm Wasser verdünnt, mit Magnesiauülcb (be-

reitet durdi Aufkochen von 10 g MgO mit 850 cem
Wns^' r'' L'i'nau neutralisirt, S Tropfen coneentrirtc

Kaliumchromailösung hinzugefügt und so lange Zcbntel-

koehsalslösung zuflicsscu gelassen, bis der vorher rein

rothc Niederschlag gelb wird. Der richtige Endpunkt

ist gefunden, wenn auf nunmehrigen Zusatz von 1—

2

Tropfen Silberlösung die lachsrothe Farbennuance ein-

tritt Die Hanptaaehe ist, dass nicht suviel Magnesia

zugesetzt und möglichst sofort die Titrirung bis zum
Fnde geführt wird. Die Resultate wciehen von den im

vera-schten Harn gewonnenen im Mittel nur um '^70 ab.

Bfilov(15)w^t die Olyoerinphosphorsiur«
im Hundeharn .so nach: fiillt man die Phosphate mit

Maguesiamischung aus und dampft das Filtrat mit

coneentr. Salzsäure zum Trocknen ein, so bekommt

man nunmehr eine kleine Menge P1O5, 6 mg B^PO«

für den Tag entspn.'chend. die nur ans Aeth^rphosphnr-

säure abgespalten srin kann. Auf innerliche Eingabe

von 8 g glycennpliosphonanrem Kalk stieg die Aus*

Scheidung von Aetherpbosphorsäoren auf 11 mg, b«i

.subcutaner Injection von 3 g glycerinphosphorsaurem

Natron am 1. Tage auf 12 mg, am 2. Tage zeigte sich

keine ErhShung. Aneh stieg die AnsseheiduBg von
Aetherphosphorsäuren nicht an, als 5 Tage hindivdl jo

g Salol gegeben wurden, in der Vermuthung, es

könnte sich die Phosphorsäure, gleichwie die Schwefel-

saure, mit phenolartigen Subeianien lu Aetheiphonphor*

säuren vereinigen. Also wird die Glyoerinpbosphorsiare,

gleichviel ob .sie aus der Nahrung oder aus dem Körper

stammt, im Urganismus nahezu vollständig zerlegt-

Veranlasst durch die auflUlend hohe Angabe von

Ca m er er für die von ihm so genannte b-Hamsaim
hat sich Salkowski (IG) die Frage vorgelegt, wie gross

eigentlich der Uchalt des Harns an Xanthinbaseo
isi Verf. benutit hienra unter Verwendung von */s—^ I<

Harn ein V. rfahreu, welches er schon vor 24 Jahren

für diesen Zwcck beschrieben hat, und welches auf der

Unlöslichkeit der Harnsäure in verdünnter SchwefeUäure

beruht, weldwXanthinkdrper sehr Iddit Vktt. Die (^uan-
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(itai der durch SilberlösuDg rällbarcn Xaiithinkörpcr

ergab sieh lu 8—10 pCt vom Gewicht der Uarnaäure,

jedoeh vflvdem diese hehen Zahlen nur «mieht, «emi

man die Behandlung mit Salpetcrsäurt' anwendet, gegen

welche die Xanthinkörper des Harns sehr cmpfiDdlich

wo. sArinen.

Fürdte sogenannten Xanthinkörper und die ihr

verwandte Harnsäure wird, da diese Verbindungen

cinea AUoxan- und einen Ilurnstoff-(Urea}kern enthalten,

TM Krttger und Wulff (17) der Name „AllonifcSrpar*

and für die Basen (Xanthin, riuanin etc.) itsr Name
. VUrixurhasfii" vorgeschlagen. Auf diese Körpergruppe

kaiiu Kupfersultat und Nairiumbiaullit als ein speoitisches

Reagens angesehen werden, vie Krüger dies bereiis

Cllisswi hat. Bestimmt mati daher die Harnsäure nach

1 1 k :> w sk i - 1. 11 d w i jr nnii den N-(iehaIt des durch

Fällung mit Kuptersulfat und Nuthumbisulüt erhaltenen

MadeiMhlageB, so vQrde die Difosas im N-Oebalt

beider Werthe den N der AUoxurbasen ergeben. Verff.

beschreiben genau das Verfahren zur Fällung der

Alloxurkörper, das sie bei 19 BesUmmungen im Harn

angewendet Italien. Das TeriüUtnias von Bamdiiu«>N:

Alloxurbascn-N beträgt 2.1-7,ß:l, im Mittel 3,82,

sodass pro die in Form von Alloxurbasen etwa 4Ö mg
N ausgeschieden werden würden ; den mittleren N-Oehalt

der AUaantriMMsn an 863 pCt. angenommen, würden

rand 188 mg Alloxurbasen im Tag durch di-n Harn

anstaetan. Da die Beziehung der Harnsäure zu den

Alloiarbasen, wie Yerff. meinen, eine nicht unwichtige

Rolle spielen dürfte, könnte die Methode ohne grossen

Zettaufwand auch klinüsch .sich verwertben lassen.

Rachford (18) berichtet über einen Fall von in

uuregelmäsäigen Intervallen auftretenden nervösen

Znfillen (steehende Kopfiwbmenen, Benommenheit,

pileptoidc Zuckung' u), als 'leren Ursache R. nach dem

Resultat der Harnuntersuchung eine abnorm grosse

Paraiaotbinbildung im Oi^ganismus anseben an

mfiasea flaahi

Der hon Tor, wäbrcn'l und einige Tafje nach

einem starlcm Anfall gesammelte Harn — im Ganzen

8 Liter — wurde naeh dem von Salomen angegebenen

Yerfiibren von 0. Bange auf I'araxanthin verarbeitet,

wobei dieses in crystallini.scher Form erhalten wurde. Zur

Scbätsong der (Quantität desselben benutzte Verf. die

Dorfs toiiea naeh Yermeben an Ißnsen. Naeh einem

Gegenversuch mit normalen Hain «gab sich der Gehalt

des pathologischen Harns an Paraianthin etwa 8 mal

so gross, wie der des normalen Harns. Von 8 ccm der

ans dem pathologisehen Harn dargestellten Paraianthin*

ISrang genügte 1 Minim (= '
i» g), um bei einer Maus

das typische von Salnmon beschriebene Bild der Ver-

giftung hervorzurufen. Da nach Salomen hierzu 'j t°>g

Pttaxaiilliin genflgt, so eniliieltan die oben angeflUvten

8 ecm Lösung GO mg Panzanthin. Von der ganz cben-

s<^ aus 8 Liter normalen Harns dargestellten Para

xanthinlösung = 8 com brachten 10 Minima bei einer

Maos neeh keine Wirkung hervor. Das von Salomen
beeehriebenc Vergiftungsbild konnte bestiitif^t werden.

Als etiaracteristisch hebt R. hervor: 1) au^serordcutlich

ciltöhte Beleierregbarkei:, „Tetanus*. 2) „klonische,

tclanischc .Steifigkeit der Muskeln, gefolgt von Muskel-

crscblaffung", meistens ohne convulsive Bewegungen.

8) Djrspaoe, Asj^jnfe, sebnappende Bespiration. 4) man-

gelndc HerzafTeetion.

Nach Borissow (19) bestehen interessante Be-

siehungen zwisehen Diamid und dem Auftreten

Ton Allantoin im Harn des Hundes. Giebt man
eiucni Hunde 0,09—0,2 g Diamid per Körperkilo, so

tritt .schon beim Eindampfen des bi^ zum Tode (lÖ bis

44 Stunden naeh der BinfQhiun^ entleerten Hans ein

Auscrystallisiren von Allantoin ein. Bei kleineren Dosen,

0,02 O.Of) g per Kilo, crj.stallisirl das .\ilantoin aus

dem Harn beim Eindampfen nicht aus, doch können

nach Meisaner^B Methode betricbtliehe Mengen Allan«

toin, bis z i 1,2 g, abgeschieden werden. Wie man

sieh den Kiiilluss des Diamids auf die .Allanloinbildung

zu dcukcu hat, ist noch nicht bestimmt zu sagen. Verl.

äussert bierfiber ^e Vennnthung, deretwcgen auf das

Orig. verwiesen wird.

Es wurden in 30 Fällen der verschiedensten Er-

krankungen 8 aufeinanderfolgende Tagosquantitäten Harn
gesammelt und von SehSts (20) auf Milebs&nre
untersucht, stets mit negativem Erfolg. Einige Male

wurde eiu crj'stallisirtes Zinksalz erhalten, welches nach

da* Bestimmung des Waaser* und Snkgebaltes, sowie

nach der Reaetlon der Hauptsache nach oxyphenjrl»

essigsaures Zink waren. Was die Methode betrifft, so

wurde nach dem Vorschlag von Huppert von der

Tbatsadie Qebraueib gemacht, daas ileisehmildisaurBs

Zink in alcoholischcr Lösung von Aether sehr vollstän-

dig niedergeschlagen wird, wobei der anfangs gelatinöse

Niederschlag sich sehr bald in schöne Crystalidrusen

umwandelt.

Garr Iii 22) hat im Harn von 20 gesunden
Personen (uiit< rMiehfe Haraqtiantität .SOG 1000 ccm)

constant Spuren von Uämatoporpby rin gefunden,

bald etwas mehr, bald etwas weniger. Zur Herstellung

einer für die speetroseriiiische Untersuchung geeigneten

Lösung wurde der Erdphosphatniederschlag in mit Salz-

säure angesäuertem Alcohol gelöst, die Lösung mit Am
moniak älkaliairt» der entstandene Niedersdilag in Essig*

säure gelöst, die leisung mit Chloroform geschüttelt,

welches das Hämatopoiphjrhn aufnimmt Die Cbloro-

fonalSanog zeigt daa BlkaBadie Hlmatoporphyrin-

speotnim. Durch Verdampfen der (ThloroformlSsung tud

Aufnehmen des Rückstandes mit salzsSurehalti^'- m AU
cohol wurde das saure Hämatoporphyrin erhalten.

Beim Schütteln von normalem Harn mit sauer

reagfawndem Bssifl^ther gehen naeh Saillet^ s/t dea

Farb-stofTgchaltes des Harns in den fissigither ttber.

Die P^ssigätherlösung enthält das Chromogen des Uro*

bilins und einen neuen Farbstoff, welchen Verf.

nach seinen bemeffcenswertben Speetraldgensdiaften

^Urospcctrin" nennt. Zur Trennung desselben von dem

Chromogen des Urobilins wird der Essigätber verdunstet,

der Rückstand mit Aether aufgenommen und die Lösung

dem Lidit ausgesetat, welehea, wie Verf. findet, daa

Chromogen schnell in iTobilin überführt. Beim .'Schütteln

der Aetherlösuug mit Wasser geht das Urobilin in das

Wasser Aber. Teii^ beschreibt das Spectnim des Uro»
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spfclriiis iu ätberisrlii r. saurer und alkalisclicr Lösung;

die beiden letsteu Spcclren haben eiuc gewisse Äehn-

lichkeit mit dem entspnohenden Speetmin des HSma-

tOpOrpliyrins.

Eiue sciiwerc MelancIioUca, die schliesslich die

Nahrung Terweigerte nod an staifcer Obstructloa litt,

erbielt wegen Schlaflosigkeit 4 Wochen lang abendliehe

Dosen von Trtonal feinem Siilfoiiköi-per, bei dem an

Stelle einer Melh) Igruppc .des Sulfonals eine Aelhyl-

gnippe getreten ist) su je '/*—l'/t Ki in Ganten rund

•2'i g und entleerte nach .Si hultze (24) in der letzten

Woche einen schmutzig rothbraunen Harn, in dem die

cbemiscbe und spectroscopische Untersuchung Hiiuia-

toporpbyrin nadivies; wenige Tage danaoh trat

unter schnell zunehmendem Verfall der Tnd ein. Bo-

acbtenswerth ist die relativ geringe Uabc Yi>n Trional,

vergUeben mit Sulfonal, die hier aar HSmatoporpbyrinnrie

und weiteibin sam VeifiUl geführt hat: doch dfirfte da-

fiir aii< h dif> Nabningsverweigemng erhebUeb in An«

schlag zu bringen sein.

Ueber die Untersuchung des Harns anf

Aceton liat Salkowski (-2(1) frSber 1» Terain mit

Ki n Tani^^uti beobachtet, dass man aus normalem

Harn weit mehr Aceton, d. b. jodoformbildeude Sub-

stans erhält, als der gewSbnUeben Angabe von Spuren

t-ntapricht, wenn man <h-n Ilam bei du 1^ 'illation

st.irk aiisiUir^rt: aufTallciKl war ferner, dass m diesem

Falle daa Aceton nicht nur iu den en>ten, üouderu auch

in den letiten Antfaeilen des Destillatas vorhanden ist,

ja in den letzten mehr wie in den ersten. Ref. m t-

muthete, dass die Muttersubstanz dieser jodoformbilden-

den Substanz die Kohlehydrate des Harns sein möchten

und hat a. Tb. in Terrin mit Hirayama das Yetfaalten

der Kohlehydrate TraulHnrucki^r. Rohrzii.'ker, l'rueht-

sacker — beim Erhitzen mit Säure untorsuebt. Es

seigte sieb, dass wenn man !• bis SproeanL LSsuiq^en

der gmannten Küiper starit mit Schwefelsinre anslnert

— auf 300 rem Lösung 20 bis 30 ccra concentrirte

Scbwefebäure — and dann destillirt, das Destillat

Aceton- resp. jodoformbadende Substans enthllt. Im
Maximum lieferte das Destillat aus 9 g Traubenzucker

mit Jodliisung und Natron versetzt 0,2844 g Jodoform.

Bei der l^örterung der Frage nach der Natur der jodo-

formbildenden Snbstans in den Destillaten bespricht

Ref. eingehend die ffir den Nachweb des Ai rtons üb-

liolion R«actionen und kommt zu dem Resultat, da&s

keine derselben voilboweisend für Aceton ist, alle viel-

mdir auoh dem Aldelgrd sukommen. FOr den vorUe-

genden Fall ergab sieb mit grosser Wahrscheinlichkeit,

dass die aus angesäuerten Zuckerlosungen erhaltenen

Destillate gar nicht Aceton enthalten, sondern Aldehyd,

namentlieh spricht dafür die Leiebtflfiehtigi^eit der

fragliehen Substanz aus den Dostillaten und die starke

von den Destillaten bewirkte Reduction oaunonialcalisob-

alkaliadiei^SU1)erlösungen, welche dem Aeaton nicht in-

kommt. Ob in den Himdestillaten gldehCalls Alddqrd

enthalten sei, ist eine offene Frage.

Uebi-rdif Anwendbarkeit des l'iperazins

zu physiologisch-chemischen Zwecken nuieht

Derselbe doraut aufmerksam, d-i^s sich nicht nur die

Harnsäure in Piperasialösung löst, sondern auch Xan-

thin und Hypozanthin (aber nicht Dimethylzanthin und

Trimethyhanthin). Guanin dagegen nicht. Weiterhin

erwiesen sich losiicb auch AUantoin, Leucin und Tyrosin,

femer von Säuren: Hippuniure, Bcnsoerihve, ChoMare,

Glyoocbolsäure, PalmitiasäurCi Stearinsäure, Oelsäure,

dagegen nicht die f'yanursäure. welche ein schwerlös-

liches Salz bildet. Von den Lösungen der üallensauren

in Piperaibi gilt dasselbe «ie fibr die Hamdhu«, sie

werden durch Ucbi rschuss von Piperazin nicht gefällt.

Seine frühereu Untersuchungen fortsetzend, hat

Baibch (27) das aus normalem Menscbcnharo gc-

vonnene, die Kohlebydrnte enthnltettil« Qnmiaeh

von neiiziiylestem mit Natriumfithyl in alkoholi.scher

Lösung bei — 5*> C. 29—iO Min. laug verseift, noch

Enttennng der Bemoesinre (dureh Aetheransseiiflttlang)

und des NatriumsuUats (durch Alcohol im Ueberschuss)

bei si'bwach saurer Reaction eingedampft. Bezüglich

der Reinigung und Darstellung vergl. Orig. Die unter-

tuehte FIBssigkeit redneirte Kuptenilbt in alkalinoher

Lösung, stimmte in den quantitattvco Ergebnissen der

Gähnine und Rci litsdrehung mit Traubenzucker über-

ein und bildete mit Phenylhydrazin Phonylglucosaaon.

Somit ist Traubensueker da oonstanter Bcstandtheil

jedes normalen Menscbenhams. Die tägliche Ansacbci-

dung an Traubenzucker durch den Harn berechnet

Verf. zu b— 16 mgm. Neben dem Traubenzucker be-

gegnet man bd der Venrifimg des BenaoylniedeneUags

einer in .\lcohol unlöslichen, dextrinartigen Substanz,

die sich bisher noch nicht frei von mioeraliscbea Bei*

meuguugen (Phosphate) bat gewinnen lassen. Durch

Ahsobol aus der wäasei^^ LSsnng nnvolbtandig gdUlt,

bildet sie beim Erwärmen einen flockigen Niederschlag,

giebt noch in erfaeblicber Vj^rdünnung deutliche Für-

ftirotaeacticn, reducirt die Febling'sebe Lösung nidit,

lässt sich aber durch Kochen mit venliiantcr Schwefel-

säure allmälig in eine, alkalische Kupfe rlTisung reduci-

rende Substanz überführen und giebt mit Beuzoylcblorid

und Natronlange einen in Wasser unlSslidien Nieder^

schlag. Neben Traubenzucker und Dextrin liess sich

im Bsteigemenge noch ein drittes, Furfiin.'! lieferndes

Kohlehydrat nachweisen, dessen crystaUiMreudesUsazou

bei 176— 180* sdimols. In Bcimg anf den, den

Bcnzoylestem constant anhaftenden Stickstoffgchalt

glaubt Verf., d.iss dieser einem Körper angehört, der

ausserdem Koblehydratreactioncn zeigt, etwa wie die

N-haltigen Kohlehydrate des Knoipala nach Schmiede-
herg. Der StickstofT wird beim Erhitzen mit Alkalien

sehr leicht in Vom von .\mmoniak abgespalten.

Im Bcuzoyluiederschlage des normalen Uarnea

bat Derselbe (SS) Mich ein drittes Kohlehydrat
beiläufig erwähnt, das nüt Hefe nicht vergährbar ist,

und de<^sen Osazon einen niediigeren Schmelzpunkt hat

als das üiucosason. Aus Anlaas der neueren Befunde

von der fementativea Entstehung von laomaltoae im

Körper hebt Verf. hersor, dass die Eigenschaften des

fraglichen Kohlehydrates (Reductionsfabigkeit, Unver-

gäbrbarkeit, Kechtsdrehung, Krystallform, Löslichkeit

^ kj d by Google



Salkowaki mn> Münk, Phtsiolooirorb Orkwr. 155

und Sclin)c!zpunkt deaOaaxODs) mit grosser Wahrscbcin-

Uehkeil daiur sprechen, du» es «ich um bomaltose

Der lii'im Mknlisohmachen frischen TT ii ti «ichnrnc

s

Miftreteadc penetrante, lauchartigo Cieruch rührt

Meb Abel (29) von Aethylsnlfid (C.Uj),S her, das

aus dem Ilam abdestilliri, von concontrirler SchvefeU

^.lure absorliirt und beim Vurdiinnon odi-r Nriitralisirnn

dieser Lösung wieder in Freiheit gesetzt wird. Die bei

der Oi3rdatioQ oUt Pttrmanganat in eoneentrirter Sehwefel-

saure Mitstohend« Essigsaure beweist das Vorhandensein

der A' thyljfruppe; mit Sublimat ent-stcht eine Doppel-

verbioduog vuu genau den Eigenschaften der Doppel-

Terbindong des Aetlijlsallldes mit Qneokiilbcr, ebenso

liefern Brom und Jod dieselben AdditionsprodttCto vie

beim Aethvlsulfid. Verf. vtrmuthet, dass das Aethyl-

sulSd im Darmcanal entsteht, der Nachweis desselben

im Hundokotli hat dob bitber nklit fOhran lanwu.

Reine Fleitebkost Uefort nebr Aetbrlaulfid als ge-

mischte Kosi

JoUes (30) empfiebU zum Nachweis von Jod
im Harn aub Neu« seine frflher bereits besobriebene

Meth< df: 10 ccm Harn werden mit dem pleichm Vo-

lumen Salxaiure verseUt, dann 2—8 Tro|>fea schwaohe

ChlotkalklSsung Innin tfiessen gnlassra. Bei Anweaen«

heit sehr feringer Jodmengen entsteht an der Ueber»

schichtungsst^Ile ein braungelbcr Ring, welcher sich

nach Zusats einer Starketösung intensiv blau färbt J.

Riebt ab Grense dieses Yerfkbrens 0,002 Ve Jodlralium

an und hat sich durch einen Versuch überzeugt, dass

sein Verfahren feiner ist, als die gebräuchliche Probe

des Zusatzes von KaliumDitrit-{-ScbwcfeUäui« und Aus»

sdiftttelmig mit <%lorofonn: Grenao OfiOi */». (Die sehr

eapfehlcnsworthe von Harnack angegebene Erweite*

ning der letzteren Probe durch Zusatz von Stärkeldsong

bat Verf. nicht in Betracht gezogen. Bef.)

Köbna (Bl) hat unter 0. Kaaia^a Leitung das

Verhaltea einiger SKvraTntde dank Versuche an

Hunden geprüft. Die grösste Beständigkeit <\. h. Au.s-

scheidung durch den Uaru in unverändeiter Jform zeigten

die Binrele ohne Ringbildnng also ausser dem ebfcdien

Biuret, der Diphenyl- und Diphenolbiuret, wie der Carbo-

nvldihanistoff. Alle übrigen Säurcimide erfahren eine mehr

oder weniger weitgehende Zersetzung. Vollkommen zer-

stört «ifd der AllopbaadUmaettqrlester, bis auf Spuren

terstört Succinimid und Phtalimid, bis auf geringe Mengen

lerstört die Cyanursäurc und Parabansäurc. Alloxan

und AUoiantio werden sum grussten Ibeile zerstört und

nr ia geringer Menge als Panbaatfnre und Otalsiwre

daieb den Harn ausgeschieden. Dibenzamid und Ben-

Bojlhamstoff werden oxydirt und als Hippursäurc im

Elara ausgeschieden. Wegen vieler Einzelheiten vergl.

Ofig;

Von dem, aus einem Benzol und einem Pyridinring

lusammengesetzten Chinolin hat Cohn (32) die Me-

thylderivate geprüft. Chinnldin, das die Methylgruppe

im Pyridiakam enthllt, eneugte in Tagesgabea Toa

1,5 g allmälig starlcpn Irt^nis. Wed>'r aus den sauren

noch alkalischen Aetherextracten des Harns Uess sich

da eharaeteiMiadMi CUnoUaderifat darsteUea. Die

Destillate der Uückstaude mit Zink-ianli enthielten

vieUeieht Spuren von CSnaolin. Noch giftiger erwies

sieh daa Oiinaldin I3r Kaniaeben; auofa bei ihnen

seheint es voIKtäiidi^j zT^t^prl /u werden. Orthomethyl-

chinolin, das die Methylgruppc im Benzolkem enthält,

konnte vegen seiner Giftigkeit nur Hunden Iwigebraebt

werden; Gaben bis zu 2 g pro Tag, in Olivenöl sub-

cutan einsrt'spritzl, srliienen j/leiclifall-. oimT voll-

ständigen Zvrstüruug auheim/ufalleu. l'aramethyl-

chinolin, Hunden sn 1—8 g pro Tag subcutan beige-

bracht, wird ebenfalls zum grössten Thcil»- vollständig

zerstört: etwa 7 pCt. der Einfuhr entgehen dem Zerfall

und werden in Form von Chinolinoarbonauure durch

den Harn aosgesebiedea.

Während nach früheren Untersuchungen von N e n c k i

das Acetophcnon im Organismus zu Benzoesäure ozydirt

wird, ist dieses, wie Nencki (33) im Verein mit Re-
kovski und Koroltseheek gefunden bat, bei den

analog zu.sammengesetzten Res acetophc n on , I'ara-

oxypropionphenon und Uallacctophenou nicht

der Fall, vielmehr erscheinen diese als AetbMsoh«efeI>

säuren und Gljeuronriluren im Harn. Danas ergiebt

sich die allgemeine Tiegel, dass aromatische Ketone, so-

bald sie eine Hydroxylgruppe enthalten, nicht oxydirt

werden, viebnehr der Paarang mit SehvefeUiuie und

Qljrcurons&nre unterliegen.

Spiegier (35') hat den Harn einer grossen Anzahl

von Personen und wiederholt mit seinem Reagens

(Sublimat 8,0, Aeid. tartar. 4,0, Olyeerin. SO.O, Aqu.

destill. 200) auf Eiweiss untersucht und gelangt zu dem
Resultat, dass da.s Eiweiss kein normaler, aber ein

sehr häufiger ilarnbestandtheil ist, hervorgerufen

dureh bestimmte Reise: «Alles vaa das kSrperliohe und
seelische Gleichgewicht tangirt, ist geeignet, zur Aui-

scbeidung von Spuren von Albumin dureh d ii Harn su

führen", so kurperiiehc Anstrengungen, Gemüthsbewe«

guagea, ein selbst geringer Alooholgenuas eto. Der
Harn von 100 mit Scabies behafteten Personen enthielt

ohne Ausnahme Spuren von Eiweiss in Folge der Haut-

reizung durch fortwährendes Jucken, ebenso der Harn

BesemalBeer.

Bucliner (Sfi) empfiehlt zum Nachweis klein-

ster Eiweissspuren dasSpiegler'sohe iieageas nach

Zttsats Toa 1 TropCsa Sabrihm anf 10 oom Bare (zur

Ausschliessung von Ntmleoalbumin), sur quantttativen

Eiweissbcstimmung die Polarisation (dass dieses Ver-

fahren zuerst von Daiber anempfahlen sei, ist ein

soaderiMUwr Irrttnua des VerC« der 7endilBg ist aaboa

sehr alt. Ref.), sur UatertuohttBf auf Formbestand-

tbeile das Centrifugiren.

Nach intravenöser Einspritzung von CaseinlSsung

bei Hunden tritt nach Pich 1er und Vogt (37) eine

mehrere Tage Idadnidi, eiamat bb sn 6 Tagea aa«

halti.'iide Nxic 1 eo al b u m i n u r i e , einmal nebin peltterAI-

bumiuurie auf. l«acb Abklemmung einer >itercuarterie für

'/s—IVx Staadea trat bei 4 Huadea Maeleoalbamiaaria

auf, die in abaduaeader Slizke 8—7 Tage laag aa-

hielt; Serumalbumin fehlte entweder daneben oder war

nur in Spuren vorhanden. Vorübeigehende .Abklemmuog

der Nierenveae führte ebeafiüb sa eiaer Stägigen Nu«
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cleuaibumiuurie, tiebeu der am 1. Tagu cchU: Albumin-

niie bestand. Bei Comprasiion des Thorax nach S c Ii r e i •

ber's Viirping«, sowie der GIiedmas-.i-ii stelU sich r.u-

meist für . inig" Stunden Albuminurie neben (seltener)

Nucleoalbuminurie ein.

Die Beobaehtaag, dass die feineren Eiweissre»

agentien so häufig im Harn gesunder Personen po-

sitive Reactionen geben, fuhrti- Stewart (38) auf dii-

Frage, ob diese Keactionen riellcicbt von eiut-tn Gelialt

desselben an NttoleoalbuminberrOhnn kSanen. Veif.

suchte diese Frage durch Anstollung von Eiweissreaetiooen

an mit Nucleoalbumin versetztem Harn «u lösen. In

Beziehung auf die dabei ermittelten Kinzelbeiten muss

auf das Original verwieaen werden, amsomdir als Verl

als Nur]i-ii;ilh\imin ein küiifliclu^s aus Rindorgalle dar-

gestelltes Präparat von Merk benütite, dessen Identität

mit d«in Nucleoalbuinin des Harns keineswegs erwiesen

ist. Bemerkenswerth ist auf alle Falle das Factom

dass alle Harnproben von gesunden kräftigen Männern

sich au/ Zusatz von Tricblorcssigsäuro trübten, entweder

sofort oder nadi einigem Stehen, namentlieb naeh dem
Einsetzen des Reagensgiases in beisses Wasser. Als

sicherste Probe für Eiweiss li.'.i!.ai-lif'f St. immer noch

die Kochprobe mit den nütbigcn C'autelen (Kef. kann

dem nur beistiramen).

Sarzin (89) hat, unter Leitung von Senator,

200 Urine von den verschiedensten, tlioils ticbi rhafton,

theils nicht fieberhaften Krankheiten auf Nucleoalbu-
min uotenaebt nnd üi keiaen Falle Nueleoalbamln

mit Sieheibeit flndcn kr'nnea: io 15 stark etwei.sshalti-

gen Urinen wurde durch Essigsiurezusatz ein schwacher

IBedersehlag erhalten, der sich aber abweichend vom

NodeMlbmiiiii sehr Mebt in Rssigsinre Idste und in

Salpetersäure unlöslich war. Di-o-s V.Tli.THon spricht

dafür, dass der fragliche Eiwei.sskörper nicht Nucleo-

albumin, sondern Olobnttn war. Die Harne Ton weib-

lichen Individuen verwirft Verf. für die Untersuchung,

da bei diesen durch Beimischung von Ocnitalsecreten

zu leicht Inrthümer verursacht werden können. S. be-

strritst fibrigeos naeb den in der Literatur Torfiegeaden

Angaben nicht, dass Nucleoalbuminurie in seltenen

Fällen vorkommen roSge, aimlicb bei starkem Zer&U

Ton Nierenepithel.

Salkowskl (41) hat das tob Hofmeister an-

gegebene Verfahren zum Nachweis von Pepton
im Uarn (im Sinne von .tUbumosen und Pepton) verein

-

fiwht 8. wendet nur 50 ocm Harn und 6 oem Salzsäure

aa, fillt wie Hefmttiter vaüt Pho^Mrwolframaiare,

der Xiedersrhlag wird durch Krwrirmen zum Ali.sctzen

gebracht, durch Decaotireu gewaschen, dann in verdünn-

ter Natronlauge gelSst und mit dieser LSsong di« Bioret-

Rcaction angestellt. Hei einem Gehalt von (),15 g im Liter

fand S. die Ueaction noch deutlich.

Die Versuche von Citren (42) zur quantitativen

Bestimmung des Peptons im liarn haben zu ent-

scheidenden EqielMdsssa ;^t gefShrt. Weder Tannin

noch Alcohol Till'^n d is Pepton so vollstiadig aus. da.ss

man darauf eine Methode gründen könnte; aDderen>eit.s

ffUt Femuldehyd swmt Hanstoll^ nidit sb« Pepton,

aber aueh den Harastof nidit quastitatir. Dagegen

lässt sich eiue licstinimung viclleii-hi dadurch ermög-

lichen, dass HamstolF durch kalte salpetrige Säure s^
leicht zersetzt wird, Pepton nicht. Auch wird Harnstoff

durch Natronlauge bei 120'' vollstäiidif; unter Animfiniak-

CDtwickelung zerlegt, während Pepton nicht angegriffen

stt werden sdieiat; mSglkherweise liest sieb auf diesem

Wege eine Trennung des Hamstoffi von Pepton be-

wirken.

Pur die Prüfung de.s Harns auf Eiweiss,

Zueker und Galleafarbstoff ist naeb Zeehuisen
(48) die Verdünnung des Harns von Bedeutung. 1. Für

den Nachweiss des Eiweiss mittelst der HellerVi-hen

Probe empfiehlt Z. die Verdünnung bis zum spccitiscben

Gewicht 1005, am Irrthflmer dureh beim Zosats tc«
.Salpetersäure sich ausscheidende harnsaurc Salle, Hane
u. s. w. auszuschliesseo. Die so angestellte Reactioa

sieiht Verf. neben der Xochprobe als allen anderen

neueren Methoden fiberlegen an. 8. Der gBaslife Ein-

fliis- <]. r ViT'irninunc für den N'achweiss kleiner Mengen

Zucker durch Keduclionsproben ist bekannt 3. Auch

bei Anstellung der gewShnliehen Gmelin'schen Probe

auf Gallcnfarbstoff leistet die VerdQimung des Harns

oft gute Dienste. Verf. bfsj>rifht glcii^hzciti;: .nK-h die

von J olles zum Nachweis des Galicutarbstofis augege-

bene Methede der torgängigen Fillusg des Galleofarb-

stoffes als Baryumv'-rbiiidung.

Ein Verfahren, den (lal I e n farbs tof f im Harne
annähernd quantitativ zu bestimmen, beschreibt

Jolles (44). Durch Cbtorbaiyurn und Schwefels&nre

wird der Gallenbrbetoff gcfillt und mit Chloroform

eitraliü-t; die vereinigten Chloroformauszüge werden mit

'/loo normaler alcoholischcr Jodlüsuog titrirt, bis das

BifimMB stt Biliverdin oijrdirt ist «ad die FlQsdgkeit

einen gl' i<-htnäs-iig grünen Farbenton annimmt. Htwa

überschüssiges Jod wird nach Zusatz von Stärkekleister

mittels NatriumttdosulCit (ebeafolls >/io« normal) zurüek-

titrirt bis zum Scbwiodea des Jodstürkeblans. 1 eem
der ' Jodlösung enthält 1,27 mg .Tod, ' ntsprechend

1,44 mg Bilirubin. Wenn auch, selbst vollständiges

Bztrahiien des Oallenforbstoflbs vwausgesetst (was

sich beim Harn nicht immer erzielen lässt), die Metbode

im chemischen Sinne k< ine quantitative i.st, erweist sie

sich als brauchbar, die Zu- und Abnahme des Gallen-

farbstoiBn io ieterisehen Hamen fMiustallea.

Die Grauflrbuag maaebersnekerfreierHarne
beim Kochen mit Nylander's WismuthlSsung
rührt nach Buchner (50) von einem Gehalt des Haina

an Uro8r? thrin, dem Farbstoff des Sedimeotura lateritium

her, wi-lrhe.s sich beim Kochen mit Kalilauge schwars

färbt. liei positivem Ausfiül der Rcaction sei also eine

Controllprobe mit Natroalauge allein erforderlich. Nor
wenn der dabei eatsteheade Niederschlag tob BHphos-
phaten weiss erscheint, ist die positive Nylan der'sche

Probe beweisend für Zueker. Das Uroi'n thriri kommt
ausser im Fieberharn auch bei Rheumatismus, Leber-

leidea, Dianhoen vor. — Der Niedenehlag, weleber

bei Anst4'llung dir Ny landcr'schen Probe entsteht,

besteht nach B. nicht allein aus Erdphosphaten (und

ev. Wismuthozjdul), sondern auch aus phosphorfreiem

Wiamntb, er ist daher Tiel rddilieher, als der durch
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Alkalien allein erhaltene Niedeneblag. (Bs hat mehr

Wahrscheinlichkeit für sich, das.s die Reduction bis zu

metalUachem Wismuth geht, nicht su Wismutboiydul.

Zur PrOAiag nnd Trennung der Bamrimre von

Oxalsäure und Phosphoniun in Harnsteinen empfiehlt

Moschc les (52) 10 Minuten langes Kochen mit ni'ässi<r

coDccntrirter Sodalösuug (anstatt des meist üblichen

Koebene mit Sahsime); die alkaliedie LSsnng wird ab*

filtrirt, eingedampft, mit Snlzsnurc aufgenoinm<>ii. rin

event Terbleibender Rückstand mit der Murtxidpri>bc

aaf BuroMurc geprüft Das salzsaare Filtrat wird eiu-

gedmatet, mit TerdOnnter Eiaigainre auijBenommen and
mit Chlorcalcium versetzt: daht i filll oxaIsaur«T Kalle

aus, während pbosphorsaurer Kalk in Lösung bleibt.

Seharp (53) beobaebtote etwa ein Dutzend, in 2

Aofillen von Nierencolik entleerte aus oxalsaorem Kalk

besteht ndt" Nierensteine, welche durch ihre dunkel-

braune Farbe ausgezeichnet waren. Seh. führt diese

Firimng aof ein mienhaltigcs Pigment sarOek.

[U 1 rieh, Chr., Das Vorkommen des Leucin im
Haro. Merdlak med. Areb. No. 8.

Verf. hat constant im ITrin gesunder Menschen

Leucin nachweisen können, und zwar in nicht unbedeu-

tender Quantität. Bei typhoidem Fieber und bei Cystitis

war der Leneingebalt TergiOssert, bei üriimie fead sieb

Leaein nur in Spuren oder f'hlte gans.

Typhusbacilleo, sowie aueh Bacterium eolieommuuo

»dwinen bei Waehathum in peptonisirter Bouitkm Leu»

ein m produoiren. F. LaTiwi (Kopenhagen).]

Tin. MtlMid ni iMfintln.

1 Zu ritz. X.. Fr. Loh mann u. (). Hai;'Mii;inii,

Zur Kenntniss des Stoffwechsels beim F^ferde. Land-
wirthschaftl. Jahrb. XXIIL 8. 185. — 2) Dieselben,
l'eber Haut- und Darmatbmong. du Bois-Reymond's
.Arch. S. 351. — ;V) v. Limbeck, üntersuehungen zur

l,' hr-' Vi. III >lo(Twechsel im Greiscnalter. Zi ;.^<llr. f.

kiin. Med. -\.\VI. S. 437. — 4) Voit. C, l'eber die

Beziehungen der Gallenabsondcrung zum Uesammtstoff-

wediael im thierischen Organismus. Zeitschr. f. BioL
XXX. SL 5S8. (Die Torllegende Abhandlung ist im Jahre
1HS2 iiis Beitrafr zu der Festschrift, wlehc die Univer-

sität zu München der Universität zu Wür/burg -zur

Feier des SOOJUuigen Bestehens widmete, ersehim.'it.

Da dieselbe nur eine geringe Verbreitung gefunden hat

und in neuerer Zeit Sbnliene Prägen mehrfach behan*

delt worden sind. hr\t V. sich zu erncut-'m A1>dri.irk

entschlos!>eu. Der Bericht für 18S2 enthält das Referat

hieriiber.) — 5) Bendix,B., Der Einfluss der Massage

auf den Stofihrechsel des gesunden Menschen. Zeitechr.

L Uin. Med. XXV. S. 308. — 6) Münk. I.. Beltiige

zur StofTwi eh^el- und Eruährungslelirc. T) Mittheilun^en.

Mfig. Are!., B-l, äS. .«.309. - 7) .\ d ri an .

<
.. Weitere

Beobachtun^'-ii über diu ["influss taglirli fininalijr'T oder

fractionirter Nahrung.->aufnahuie auf den StofTwei h.scl des

Hundes. Zeitschr. f. physiol. Chem. XIX. S. 123. —
8; Zacharjewsky, U. , Leber den HtiekstofFwechsel

während der letzten Tage der Schwangerschaft und der

er>ten Tage des Wuchenbettcs. Zeitechr. f. Biol. X\.\.

S. 36.S. — 8a) Zuntz. N.. Ueber die Bedeutung der

terschiedcncn Nährstoffe als Erzeuger der Muskelkraft

fnaeb mit Job. Prent zel und W. Loeb ausgeführten

Vermcben). Areb. #. Anat u. PhjrsioL Pbfmol. Abtb.
S. 541. — 9) Alberteni, P. u. J. Novi, Ueber die

NahmngB-und Stoi^reehselbilaai desitalienisehenBanem.
Pflüg. .Arch. Bd. 56. .S. 21.3. — 10} Buys, E., Un caso

notevole di regimi' azotato searso abiluale. Annali di

ciiimiiM. Will, .'^rrii' 4. 11) Lapique. Reehereh's

sur la rationd'aliments albuminoides necessaire ä Tliomme.

Arch. de physiol. p. 597. (AufGnind der l'niersuchung

der Kost eines hauptsächlich mit Reis, Brod und Milch
ernährten Menschen, sowie eines vorwiegend von Durrah
lel»eiiilen Abessyniers, endlich eines überwiegend Reis

geniessenden M.alayen hält Verf. l g Nahrungseiweiss

per Körperkilo ausreichend.) — 12) Bleibtreu, M,,

Fettmast und respiratorischer Quotient. Pflüg. Arcb.
Bd. 56. S. 464. — 18) Kumagawa, M. u. Kaneda,
Zur Frau'' der Fettbildung aus Eivreiss im Thierk irj^rr.

Mittheil. d. med. Facult. zu Tokio. IIL ö. l. — 14)

Hamburger, U. J., Die Bewegung und Oxydation von
Zucker, Fett und Eiweiss unter dem Einfluss des respi-

ratorischen Gasweehsels. du Boi.s-R«ymond*s Areb.

S. 419. — 1.')^ Wercseht>chagin u. N'os'^nk 'i, Zur
Frage nach lifm Einllussc von Traubeuzneker ,iuf den

gC!«unden Menschen. Wiener Blatter. Xo. 49. — IC)

Cirkuoenko u. Tschernawkio, Zur Frage nach dem
Eänflttts des Rohnuckcrs auf die Asaimilation dea Stiek-

stoffes, des Fettes nnd auf den Stoffwechsel bei gesunden
Menschen. Ebendas. CAus.scr einer geringfügigen Ver-

besserung in der Austiulzung des Stickstoffes und der

Fette, sowie einer kaum 3 pCt. betragenden Verringe-

rung des N-Umicatzes haben Verff. auf 75 resp. 150 g
Rohrzucker eine Z\inahme der liammenge um 685 g
und eine Steigerung der Lungen- und Ilautjiusdünstung

um 1809 g flj gefunden, in Folge de.s^i-n überstieg die

Wasserabgabc die Wassernufnahine um l'.*50 g. Die
Angaben klingen etwas unwahrscheinlich. Kef.) — 17)

Noorden, C. v. u. H. Zuntz, Ueber die Einwirkung
des Oiinins auf den Stoffwechsel des Vensehen. Areb.

f. PbQrnel. S. 20f5. IS^ Srhaumann, C, L.'ber den

Einfluss des Sulfonal und Trional auf den StolTweehsi l

beim Menschen. Therapeut. Monatsh. S. 383. — 19)

Quincke, H., Ueber den Einfluss des Lichtes auf dcu
TbierkSrper. Pflüg. Areb. Bd. 5T. S. 128. — 20) Pano,
(i., Sul chimismo respiratorin ni^gli animali e nelb-

piante. Areh. per \r M-iiMize med. XVIII. p. 1. (.Vus-

führlielii^, VOM \ irlen Tabelh it begb iti ti' .\bhandlung,

die auäzüglich nicht wohl wiederzugeben ist. Kef.) —
21) Hoppe-Seyler, F., Apparat zur Messung der re-

spiratorischen Aufnahme und Abgabe von Gasen am
Menschen nach dem Principe vonRegnault. Zeitschr.

f. physinl. Chem. XIX. - Ji'" Lav. s. F.. Re-

spirationsversuche am gesunden Miii.sehcn. Kbendas.

S. 590. — 23) Weintraud, W. u. E. Lares, Ueber
den respiratorischen Stoffwechsel im Diabetes mellitus.

Kbendas. S. 608. — 24) Dieselben, Ueber den respi-

ratorisehen .^^fcffwechscl eines diabetisehen Hundes nach

Panere.Tsexstirpation. Ebendas. S. 629. — 2.'») Tang 1,

F., Ueber den respiratorischen Gaswcchsel nach l'nter-

biudung der drei Darmarterien. Arch. f. Anat u. Phvs.
PhrsioL Abth. S.288. — 26)Stohmann, J., Ueberden
Warmcw'Tth dir Bi-standtheilc der Nahrungsmittel.

Zeitschr. f. Mi..|. Bd. :U. S, Mb. — 27) Salkowski,
E., Ueber die .\nwendung de> Ca-seins zu Ern.itirungs-

swecken. Beri. klin. Wochenschr. No.47. — 28) Der-
selbe, Notiz zu der Wttheilang «üeberdi« Anwendung
u. s. w." Ebend.vs. No. 51. - 29) Tohn, IL. Ueber
Ciicau als Nahrungsmiticl. Zeitschr. f. phvsiol. Chem.
XX. S. 1.

Zur Prüfung der frühereu Ergebnisse über die

Lungenathmung, sowie sur Feststellung der Haut*
und Darmathmung des Pferdes wurden von

Zuntz, Lehmann und llageniaim 1, 2) au dem-

selben Pferde im grossen i'e t le n k j i er sehen Kespi-

rationsapparat zu Göttingea Venmcbe ausgefülirt, die

bei einer bestimmten Nahrung (8750 g Hafier und 1050 g
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Hea) die Qesammt-CX^'AosscheidttDf f9r S4 Stunden so

4743— 4767 g eigftbeD, für die Haut- und Darmathmung

alU-ii! (dii* Iii- und Exspiratioiislu/t war dunh luftdichte

J.t iiuiijjeu uach ausiiefl geführt), 145gC02 ^Mittel S Vcr-

Buebe: 144—166—186), aomit betrSgt die Haut- und

DarmathmuDg 8 pCt der Gesammtathmang und etwa

2'/: p(-t. der Lungcnathmung. Die gefundenen Werthe

für die 0-Aufnahme und Cüj-Aussclieiduog durch die

Iiiug«D nadi Zunts* Metbode aiiid, nach Abffeehnuiig

der llautathnmng. nur utn 5 pCt. niedriger, was sich

durch die grössere Hube dea Versucbstbieni bei den

kfiner iriUmudm Yenuchen erklirL Di« erhebfiebe

Beeiolluuung des Stolfve^eli aneh dntdi scheinbar

iinl)Cilcut»Tid(» Miiskclhrwcpiiiigfn illustrirt ein Oöttinp'T

Versuch, in welchem das durch Fliegen beunruhigte

Pferd reicblieb 10 pCt. CO2 mehr ausschied. Neben

CO2 fand sich in der Ausathmung Sumpfgas (Me-

than) und etwas Wasserstoff, und zwar für 24 Stunden

21 g CU4 und büclistcnü 1 g U. Da letztere beiden in

der Haut- uod Dannathmoog (bei Ausschaltung der

I.ungenathmung) sich zu etwa dem gleiebea Betrage

fanden, so ntammt CH4 sicher aus dem Darm, bei dessen

üiUirungsprocessen es sieb, vorwiegeud im Dickdanu,

bildet; da nun lo den DiekdanagaseD des Pfsrdes der

genannten Fütterung sieh im Mittel auf 60 Vol. CFI^

nur 23 Vol. Cti. fanden, lässt sich berechnen, dass von

den durch Haut- und Darmathmuiig fortgehenden 145 g
CO» nur 26 g CO, dem Darm, 119 g der Haut ent-

stammrn. Bezüglich des Uebertritt'-s der Dnrmgase

durch DUIusion ins Blut leitet Zu ntz in überzeugender

Vfliae ab, dam die Bedingungen für die Absorption von

CH« und H beim Pferde orindealaiui 6bu1, baim Heo-

srhen 9mal iingiin'itig: -iiiul. als beim Kaninchen.

Hierüber, sowie wegen der Versucbsanordnung, der ana-

lytischen Werthe in den einielnea Yenueben oad der

CoDtroIeo vecj^ Orig.

Die scheu von I. Münk suwic \Mn v. Noorden er-

schlossene .\bnahme des Sti>ffverbrauches im

Oreisenalter hat Limbeck (3) dadurch zu erweisen

geaodit, dasa er bei gldeber Kost die Auasehaidoog der

wcsfntli<-l!rn ntiorg^anischen Stoffe und des X durch den

Harn bestimmte; er fand diese bei 2 bejahrten Indivi-

duen durchweg niedriger ata hti Jüngeren firwaebasnen

(19—27 Jahre ). Weiter bat V«rf. an 2 alten Frauen

(79 rcsp. 81 .fahre) bei genau zupcwogener Nahrung 3

Stoffwechselversucbü angestellt; die beiden Vcrsuchs-

paraoaen, 87—89 kg sdiwer, eiUelteo in Hileb, Semmel,

Eieiii. Kalbflei.sch, Schinken, Wurst (in den Einnahmen

wurdo di r N- und Fettgehalt bestimmt), Thee und

Zucker im Mittel 11.5 g N, 38 g Fett und 158 g
Kohlehydrate resp. 11,8 g N, 41 g Fett und 188 g
Kohlehydrate: dabei nahm das Körpergewicht noch «t-

was zu, auch wurde im Mittel \>r» Tag 1.4 resp. 1,9 g

N am Kürper angesetzt; die .\usnülzung der Nahrung

Im Darm in Beiug auf Biweisa und Fett war eine

ebenso gute wie bei jüngeren Menschen. Daraus gebt

also hervor, dass Greise, auch wenn die genossene

NabmBg nur 33—34 Calorieb per Körperkilo bietet,

(weaigatens bei Ruhe, R«f.) an K8cp«i^;ewieht etwaa

gewinaen uimI sogar ffiwwsa am KSrper aasetna können.

Die Ursache fQr diesen geringeren Stoffverbraueh siebt

Verf. in der .\bnahme des Körpergewichtes und der

Kiirpcrfl.-iche (diese Momente sowie die, höchstens ge-

ringfügige Arbeitsleistung greiser Individuen hatte

aehon Münk betont, Ref.)« sodaoa in der minder leb-

haften StofTzersetzung der senilen Kjirperzellen (aucli

dies Moment hatte Münk früher hervorgehoben, aber

ab nicht beweisfähig lUlen lassen, Ref.); daher auob

der geringere Stofbedarf der Greise. — Eadlieb bat

V. rf. in cinrm Versuch hestimnit, wie vi^l vom N des

Harns auf Uarostolf, auf Harnsäure und Ammoniak trifft;

er fand das iMweentiseb« YoUltutaa dar dmalnan N-
Componenten annähenid normal; nur die fQr Ammoniak
gefundenen Werthe erschienen «twaa hfiber ala bei lo-

dividuen mittleren Altera.

Da, wie Bend ix (5) nachweist, dl« bisherigen Un-

tersuchungen über den Einfluss der Massage auf

den Stoffv. rbr.'iui b zu sicheren Resultaten nicht

geführt haben, i. Th. weil dieselben die bei Sto£f-

vechselvmudieu nStbIgeo (^utelen nieht genOgend be-

achtet haben, hat Verf. zwei Erwachsene und ein Kind

auf con^tanto Diät (Flt iseb, Brod, Ri-is, Butter. Zucker

resp. Milch, Brod, Cbocolade), deren N-üchalt jedesmal

durch die Analyse festgestellt wurde, gesetat and, nach-

dem Gleichfümigkeit in der N-Ausscheidung eingetreten

war, 3 8 Tage hinter einander je "
, Stunden lang

massiren lassen: eine Nacbperiodc ohne Massage bc-

sebloss die Reibe. In der Vasaageperiodo stiag die

Harnmenge gegen die Vorperiode um 12—60 pCt., die

N-.Ausfuhr durch den Harn um 10—15 pCt an. In

der Nacbperiodc sank die Harnmenge und dar

N nicht sofort ab, es bodurfte 2—6 Tag«, um die

Wcrtlie der Vorfierie>de wieder zu erreichen; es übt also

die Massage noch eine erhebliche Nachwirkung aus, die

um so kfiner dauert, je mehr Massageperioden einge-

schaltot werden, und um so länger, ji- jün^^er die Ver-

suchsperson; bei dem 2' '^.iShntren Kind dauert« es bis

zum Abklingen der Nachwirkung 8 Tage. Mit Bum
muss man annelimen, dass durch die Massagamanipola-

tioaeo aiia denHuskeln Stoffe in den allgemeinen Kreis-

lauf übergeführt werden, welche diuretiseh wirken und

den Kiveisszerfall steigern. — Bei dem Kinde wurde

wibrend der Massageperiod« nur */s «> vi«! P«tt mit

dem Koth ausgestossen, als in der Vorperiode, was für

eine Verbesserung der Fettresorption durch die Massage

(directe mechanische Einwirkung auf das Abdomen bei

der Bauehmasaage, vielleldit auch dadaroh rermehrte

.Absonderung der Verdaunncrs-iflc'j spricht, d.igegen war

die N-Ausacheidung durch den Koth ein wenig grösser

ala in der Ympnlode, walliielidBndi in Volg« reteb-

licherer Abseheidnng der Yerdaunogaritfte wibrend d«r

Kaasage.

5 Beiträge zur Stuf fwechscl- und Ernäh-

rungslehre liefert I. M uuk (6). 1. Uebcr die obere

Grense fär den Ersats dea Nahrangaeiwelss
durch Lftimstoffe. X.icli den Voil'schen Versuehen,

die sich wesentlich mit der Kiweisscrsparniss durch Lelm-

zulage und nicht, wie Verf. nachweist, mit der directen

Yerbretbarkeit dea Eiwelss dordi L«im beachäftigt babee,

addeo es, daas aelbat bei grossen Leim» und Fettgabea
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aur um ein >,s «eoiger ao Eiireiss eriorderlicb ist,

IM Eiwftiwlwiiigw fcrbtuoht wird« Verf. berichtet sm
übtT ein« ViT-uclisrrün' an einem 16,5 kp schweren

Uuode, der bei FleiitcluDcbl, ilei;i und Schmalz (darin

9.7 f Bv^N, 57 g Fett imd 44 g Kohlehydrate)

pro Tag etwa '/s g N ansetzte. Darauf irarden volle

, des Nahrungs-N durch Lcim-N crst^lzt, sodass das

Futter aur 1,6 g Kiweiss-N pro Tag enthielt, aber die

jjleieh« Menge Fett and Kohlehydrate trie in der Yor^

periodc. In dieser 4tägigen Li imperiode betrug der

' i^liche Ansatz im Mittel 0,32 g N. In der 0 trigigi-a

Nachperiode, deren Nahrung wie die der Vorperiode zu-

ammeogeeettt «ar, «teilte «iefa die N-Bilaox allmilig

wieder wie in der Yorpcriode ein. Aueb dM Körper-

srewicht zeigte während der 4 Leimtage nur einen Ver-

lust von im Mittel 20 g. Da derselbe Hund in einer

dinafldfndeo Hsngeiperiode am 2. Tage, weh Maua*

gäbe des Ham-N, noch 27,3 g Eiwciss oder per Körper-

kilo 1,7 g Eiweiss verbrauchte, in der Leimperiode aber

mit 0,56 g Eiweias per Kilo ausj^ekommen ist, bat er

in letiterar nur Ika^pp >/$ so viel ao BivelaB mbrauebt
als während des Höngen. — Wege« fieler Bimellieiten

»ergl. Original.

3. Zur Kennt oias desStoffverbraucbes beim
hoDgernden Hnnd. Wie beim Meosehen, hat Verf.

luch beim Hungerhunde die Ausscheidung der wichtigsten

Mineralstoffe durch Uarn und Koth, was sysd matisch

und volktäodig bisher noch nicht geschehen war, er-

nitteli in 40 Hoogwtageo veiter der 17 leg schwere

Hnnd '/» seines Anfangsgewichtes und schied, bei G>-

nuss von 400—105 g Trinkwasser. 390— 174 ccni Harn

aus; der Uarn-N betrug am 1. Tage 5,89, am 6. 4,29,

am 10. 8,74 g, inegesaanot 46,8 g, eotapreebend eioem

I'msatz von 292 g Eiweiss, dazu 1,58 g N im Httttger-

koth , ergiebt einen Verlust von 805 g Eiweiss oder

1420 g Kürperfleiscb. Während nun der Ham-N von

5.8 Ua anf 8,8 g laogaam absank, war das tileidie i9r

die PhosphorsHure iiii-h1 der Fall, die vielmfhr fol-

gende Wertbe zeigte: 0,82—0,9-1,0-1,11— 1,27-0.8 -

1,02—1,91—0,88—0,85; nimmt maa noeb die PiO^ des

Hungerkothes hinzu, die 1,87 g betrug, so eigiebt sich

< in Gesammtverlust von 11,7 g PjOj gegenüber 48.3 g

N, d. b. ein Verbältuiss von PiO» : N ^ i : 4,1, während

daeaelbe sieh im Fleiaeh wie 1:8,8 stellt, also muss

auch aeiteD& anderer Organe PfO« abgegeben worden

»ein. Da nun die Kalk- und Magnesiaansfuhr. insbe-

sondere die eratere, stetig steigende Werthe aufwies, so

«OB 0,08 am 1. Tage bis anf 0,096 g am 8. Tage, eod*

ich auch dun Ii n Hui,L. tk t!i 1,76 CaO resp. 0,4n g

MgO ausgetreten sind, muss ülTenbar, au.sser dem Fleisch

(und Fett;, ein Gewebe zerfallen sein, das sehr reich

an Kalk ond PbeapboniDie iit ood auch Magneaia ent«

hält, und das kann nur da.s Knochengewebe sein, wie

Verf. auch für den hungernden Menschen bewiesen hat.

Die Cl-Aosfübr durch den Harn sank von 0,16 g am
1. Tage bis auf 0,08 g am 10. Tage ab. Bodlieh ent-

hält der FIungiThani . im fic^'cnsatz zu den Befundm

beim Menschen, reichlich indigobildcnde Substanz, da-

gegen keine Pbenolseliwefelaiure. — Wegen deranaly«

ti»eben Methoden und vieler Details vergl. Oiig.

8. Ueber den vermeintlichen Einfluss der

Kohlehydrate auf die Verwertbung des Nah-
ru n gs ci w c i ss. Kra u - s wollte gefunden habi'n. da-^s die

Vorwcribuug der Eiwcisstoffe in der Nahrung durch die

Elweissflkilnias im Dam beeinträchtigt wird und daher bei

reinerFleischkosteine geringere ist als bei gemischter koliie-

liydrathalligcrKost, weil die K"hlt (]\ dr.ite die Eiweissfaul-

niss im Darm, gemessen au der Menge der AetberacbwefeU

säuren im Harn, Terringeni. Verf. hat schon im Referat

über diese Arbeit (vergl. diesen Bericht für 1^93) .seine

Dedonkcn in Bezug auf die Beweiskraft jener Versuche

ausgesprochen. Bei der experimentellen Nachprüfung

dieser aoeh theoretisch wiehtigra Frage ist Verf. aehliess»

lieh auf folgende Versuchsanordnung verfallen. Bne
30 kg schwere Hündin erhielt in einer Vorperiode zu-

nächst (auf N' und Fett analyairtes) Fleisch und Fett;

dann folgte nach einem Hnagertag eine 8t8gige Periode,

in der die gleiche Menge Flci.sch und Fett und augleicb

100 iT Zuekor L'eccben wurden: nach Einschiebung eines

abermaligen lluugcrtagcs folgte eine zweite, 3 tägigc Pe-

riode, in der die gleiche Menge Fleiaeh und Fett ond
erst 13 .'Stunden danach lOO g Zucker verfOttert WOT-

den. Da die Verdauung von massigen Mengen Fleisch

und Fett beim Hunde erfahrungsgemäsa innerhalb 12

Standen abgeUutfon ist, so traf in der 9. Periode der

Zucker im Darm nicht mehr wesentliche .\ntheile dea

Nahruogseiweiss an und konnte somit den die Eiweiss-

fiiulniss verringernden Einfluss niekt üben. ThrtsSeb*

lieh hat sich auch die DarmlSnlniss, an der Menge der

Aethcrschwcfclsäuren des Harns gemessen, in dieser II.

Periode um >/( grösser herausgestellt, als in Periode I,

wo der Zneker sogleieb mit Bweiss und FHt verab-

reicht worden war; trotzdem hat sieh weder die GrSsse

des Eiweissumsatzes noch die der N-Ausstossung mit

dem Koth in Periode II anders ergeben aU in Periode

L Die Stolage von 100 g Zneker h*t in beiden Pe*

riodcn eine Eiwcisscrsparniss gegenüber der Vorperiode

(ohne Zucker) von 18 pCt. bewirkt, zugleich war die

Menge der Aetherschwefelsäuren, entsprechend dem

Fehlen des die Eiweissflhilnies verringernden Znekera,

in der Vorperiode um '
;, höher als in Periode I. Da-

mit ist, entgegen Krauss, bewie.sen, da.ss gesteigerte Ei-

weissfauluiss innerhalb der, bei vei>>chicdeuer Zusam-

mensetiung der Nahrung vorfconmiento Bndten nichts

an der N-Ausnützung und dem N-Um.satz ändert.

4. Ueber den Einfluss einmaliger oder frae-

tionirter Nahrungsaufnahme auf den Stoffver-

brauch. Versudiereihen am Hunde lehren, daas bei firac*

tiiinirtcr Aufnahme von reinem Fleischfutter die N-Auafuhr

durch den Harn um f)— (IpCt. grijsser ist. als bei einmaliger

Aufnahme, dass die N-Ausschciduug durch den Koth in

jenem Falle um 0,1 g pro Tag bSher ist als in dieoem

Falle, da.ss in Folge der Mehrausscheidung von N bei

fractionirter Aufnahme die N-Bilauz sich dabei un-

günstiger stellt als bei einmaliger Fleischaufnabme, dass

aber bei gemischten^ aueb Fett und Kobl^ydmte bi»>

teiidiin Futter die l'ntet'.chiedc zwischen einmaliger

und fractionirter Aufnahme schwinden. Ueber die Deu-

tung dieaer Beoboehtnngen vngL Orig. HinsomfOgen

ist nur noeh, daaa bei Terabreiehnng der gleichen
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Menge Fleisch in 8 Ratienen die N-Bilu» beim Hunde

inch ungÜDsligrr gotaltot. uliwr.iki hier <1ie Dariafäulniss,

j^emossen nii r Mt nge der Avtlicrsrhwiifelsiiun'n. um

V« geringer i^t aU bei ciDmaligem Flui>c'hgcnu!>s, w:ls

ebenfills dagegen ipriebt, daw die GrSaee der Dam-
flkikdas für 'lie Verw< rthung des Naliruiigseiweias von

vesentlichrm Belang ist.

5. Kritisches zur Stoffwechsel« nndErnäh*
rungslehre. Teil erörtert «ingebend, dasa auf (hund

des zeitigen S'amii s 'irr pvpcrinipnti l'rn Forschuiijf und

der vorurtheibifreicu Erfalmiugca maucbe Lehren von C.

Veit, inabesondwe den Hungennstand, die Fatttüldung

im Thiorkürper, den Einfluss der Darmarbeit bei der

Yeni.iiiiing auf <]rn SfufTviTbrau'-li, die Kfthbildung und

das Ko&tmaass anlangend, 2u vcrlasüeu oder wenigstens

in modifieireu ebd. Wegen dieser ia Küne niebt

wMdenugebenden BeweisfUbnisg ist auf das Orig. su

verweisen.

Adrian (7j hatt« früher gelundeu, daa« der Ilund

bei Aufnahme der Tagesration in 4 Portionen
gegenüber der Futter aufnähme auf einmal ein«

Zunahme des Kfirperpewichts und d' r N Ausscheidung

durch den Haru i^cigt (vergl. Bericht für 1893). Bei

ll^ederiiolnng des Venuebes (aueb dieser neue Versneb

i^iitspricht nicht im entfernfestrn di n an .StofTwechsel-

vcrsuchen zu stellenden Anfurderungcn) kann er die

Zunahme der N>Ausfuhr durch den Harn nicht wieder-

finden, dagegen findet er die Ansnutiung des Eiweiaa

im Darm l>ei eintnalif^er wie fractionirtcr Fh isoliauf-

uaiiine gleich gut (wie schon Münk früher angegeben

hat); trotsdem ergab sieb der Umftag der Damfialniss,

an den .^etherschwefelsäurcn dea Hanes gemessen,

bei fractionirter Nahrungsaufnahme um '/4 kleiner als

bei einmaliger Futteraufnabme.

Von der umfangreichen Abhandlung v. Zacbar-
jewaky (8) velebe sieh nicht nur auf die Aus-
scheidung des .Stickstoffes bcschrtokt, sondern

auch mannigfache andere Yerbältoisse berCkdtsicbtigt,

kSoaen hier nur die widitigsten Daten kun wieder-

gegeben werden.

Die l'ntcrsuchunj^'en von Schwangeren betreffen

9 Personen. Die Zufuhr des Stickstoffes ist genau be-

stimmt, ebenso die N-Auasebeidung durch Harn und

FSces, in den meisten Fällen 6—9 Tage vor der 'ii-burt

hindurch, ausserdem das Körpergewicht und die Harn-

raeuge ermittelt. Das Kürpeigewicbt nahm bei £rst-

sehwangeren in den leisten 8—IS Tagen der Schwanger-

schaft sichtlich ab, im Mittel aller Versuche um 205 g

pro Tag, bei Mehrffebärenden hielt sich das-elbe im

Allgemeinen auf dersulbeu Hübe. Die der Willkür

flberlassene Nabmngsaufii^me war eine reichlidie. Die

24stQndige llarnmenge bclnig im Mittel 1471 eem, die

Gesammt-N -Ausscheidung bei Erstsehwangeren 14,09.') g,

die Harnstoff-Ausscheidung 27,44 g (nach Lie big

titrirt, mit votipbigiger AiMOUung der Chloride), die

Harn-iiiire,M'iss'-heidunp 0.603 Bei Mehrgebarendi n

:

N-Ausscbeiduug 15,748 g, Harnstoff 32,819, Uamsäure

0,581 g. Die Rednclionsiahiglceit des Hans hielt sieb

in den normalen (irenzcn. Die .\usnilt8nng des ^^tiek-

stoflii der Nahrung betrug bei Erstscbwangeren 94,8 pCt,

b«i Mehrgebirenden 9<»,87 pCt., war also in jedem Falle

sehr gut. Von dem resorbirten X erschienen bei Erst-

^'-•liiirend-'ii S,93 p<'t,, bei Mehrgebürcnden 25,73 pCt.

nicht im Harn wieder, kamen also zum „Ansatz''. (Verf.

spricht sieb über die Bedeutung des Ansatsea nicht

aus, dass er aber nicht dieselbe Bedeutung haben kann,

wie unter normalen Verhiiltuissen ist selbstverständlich ;

die Quote des zurückgehaltenen N b«i Mebrgvbärendeii

~- *U d<» resorbhrteB — ist aaflhllend boeh. Ret)

W.'it griisserc Schwierigk"it als bei Sehwangeren

macht die Untersuchung bei der Geburt selbst und bei

W9chnerinnen. Bei letzteren sind als Quelle für

die StickstolTausscheidung ausser Uam und Fäces auch

die Lochien und die Abgalie von Mileli zu bcrficksicbtig<-n.

Wie Verfasser dieser Aufgabe gerecht geworden, muss

im Original nachgesehen werden. Die Resultate rind

folgende: nach der Geburt ist in den ersten Tagen die

Quantität des ausgesi-liiedenen Stickstoffs grösser, als

die des eingeführten, allmälig stellt sich wieder Gleich-

gewicht her und swar um so sehneUer, je weniger die

Gebirende durch den (icburtsact afficirt war und je

geringer der Verlust an Körpergewicht dabei war. Die

liauptmeuge des Stickstoffs wird auch bei Wocbnehuueii

durdi den Harn ausgesebieden, die Anssebddung durch

die Milch und die Lochien tritt d.ij:;f'i;tni sehr zurück.

Nur am Tage der (ieburt und am ersten Tage nach

der Geburt kann der Verlust an Stickstoff durch die

Lochien sehr bedeutend «wdw und bis su €0 pCt. des

(3' -ar!itnts(ii l('ti.lTs oder 94 pCt. des ans der Nahrung

resorbirten Stickstoffs steigen. Die StickstotTausscheiduog

durch die Ißlch, deren Secretion gewShnlich am 8. Tage

nach der Geburt beginnt und dann allmälig zunimmt,

ist eine verhältnissmässig unbedeutende, gewöhnlich

übersteigt sie nicht 8—9 pCt. des resorbirten oder des

gosammten ausgeschiedenen StiekstolEt, in den meisten

Fällen ist sie sogar noch niedriger. Die Reductions»

fähigkeit des Harns steigt allmälig bis zum 9. Tage

des Wochenbettes an. BetrclTs der zahlreichen Tabellen

muss auf das Orignal verwiesen werden.

Zuntz (8a) hat im Verein mit Job. Frentzel
und Loeb die Bedeutung der verschiedenen

Nübrstoffc als Erzeuger der Muskelkraft unter-

sucht. In Versueben am Hunde, der eine messbare

Arbeit leistete (Fjaufeu auf der ansteigenden Bahn eines

Tretwerks) zeigte es sich, dass bei reichlicher Mastkost

mit 17,5 g N und soviel Fett und Kohlehydrate, dass

der Wirmenwerth des Futters 77 OaL per Kafper^Kilo

entsprach und von dem Nahningsüberscbuss selbst

nach Bestreitung der schweren .\rbeit noch ein Tbeil

zum Ansats am Korper gelangte, der MehrrerbFaueh in

der .\rbeitspt riode nur knapp 0,6 N betrug, also kaum
' ju di rfrriigi ii N- Menge, welche hätte verbraucht werden

müssen, wenn die Arbeit, entsprechend dem gesteigerten

O-CSonsum, dnreh Eiweiss allein hätte gedeckt werden

sollen; für die starken Muskelleistungen wurde also bei

weitetn überwiegend \-freies Material (Fett- und Kohle-

hydrate) und nur sehr wenig von dem reichlich vor-

handenen Eiweiss in Anspruch genommen. Ebenso

verhält es sieh bei der Arbeit im Hungerzustand.

Trotz noch grösserer Leistung aU im ersten Fall stieg

Digitized by Google
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der N-y«rf)raucb nur wenif, sodass also «aeh fafer der

durch die Arbeit bedingte Mehnrerbraueh fast aus-

ichliesslich N-freics Material d. h. Körperfet* betraf.

Endlich liess steh aus dem Ü-Y^erbraucb, dem dieser

0*ll6ngtt entspreolioodott WSnnewcrth und dm rsspi-

mtorischen Quotienten, wie diese bei eiweissreidier

resp. eiweiss- und kohichydmtrcirher resp. eiwf_*issarmcr

und koblebydratreicber Kost und Muskelarbeit gefunden

vurden, enroisen, dass die drei Nibntoffe sieh nn>

niherad im VecbUtoiss ihres O-Verbrauches und ihrer

Yerimamuilgswlmien für die Arbeitsleistung vertreten.

Dieadbe Muskelarbeit braucht somit stets dieselbe

Xeoge dieniselier Spaaakraft, gleiebTie) ob diese fast

pos ans Eiveiss herstammt oder Tonricgeod aas Fett

oder vorwiegend aus Kohlehydrat.

Albertoai und Nori (9) haben bei 8 Land-
arbeitern (SSjUir. Mann von 68 kg, SSjihr. Freu von

51 kg und 14jähr. Sohn von 35 kg) an 3 Wintcrtagen

sovie an 3 Sommcrtageo die Kost auf N. Fette und

Kohlehydrat« nach den fibliehen Methoden unter-

suebt und sngleidi den auf diese 8 Tage traffraden

Harn nn'l Kulh nnalysirt: und zw.ir wurdi' an je

S Tagen gearbeitet, während der dritte Tag ein Bubetag

var. Indem besOglieh des reichen ZaUenmatertals auf

das Original verwiesen wird, seien hier nur die wesent-

Kebsti-n Ftgt^ltniisc hervorgehoben. Im Winter nahm in

Maismehl, Bohneu, Kastaoicnmehl, Fett, Speck, Heringen

der Mann auf: bei Arbeit 80 g Biweiss, 64 g Fett und
593 g Kohlehydrate, bei Ruhe 89—63—551 und büsste

bei Arbeit 3,8 (!). bei Huhc 1,2 g N ein; die Frau

nahm auf: bei Arbeit 6Ö—50—491, bei ßuhe 76—44
—487 und blieb bei Arbeit annibemd im Gleiebgewiebt,

set/.te aber bei Ruhe 2,2 X vom KI.rpiT zu (1). Der

Knabe genoss bei Arbeit 43- 35—303, bei Kuh.- f.ö—
42—401 und verlor bei Arbeit 1,5 N und setzte bei

Rnhe 8 g N an. Im Sommer wurde in Brot, Tbunüseb,

Käse» Bobnen, Mehlteig, Fett und Melonen aufgenommen

vom Mann bei Arbeit 163- 68—725 (!), bei Ruhe 131

—58—581 und dabei 7,9 (!) resp. 0,4 N angesetzt; die

Fnn venefarte 1S8—64—565 resp. 106—51—S94 und

setste 6,6 resp. 3,1 N an C); der Knabe genoss 91—
45—868 resp. 67—81—260 und setste dabei 7,6 C)

ntp, 93 N an. Die assimilirte Nahrung lieferte beim

Mann im Winter 89—40, im Semmer hti Rübe 46, bei

Alteit 56 rril. p-^r Kilr,: hpim Weib 45 -4 R und 43

req>. 58, beim Knaben im Winter bei Arbeit nur 42,

bei Ruhe 58, im Sommer 57 rssp. 88 Cal. per Kilo.

Ffir die 8 Venuehspersooen zusammen kam die tilgliehe

Kost im Winter anf nur SO, im ^nnimer auf 115 Ptg.

xu stehen. (Die Zalilen, insbesondere den N-Ansatz an-

langend, sbd vielftieh so ungeheuerlieb hotdi, dass man
sieh des Yerda -ht.'s nicht erwehren kann, es möchten bei

dfn in ihrer W'ihnung bela-ssenen und ntir aus d'-r

Entfernung controlirten Versuchsindividucn Uuregcl-

miaai^eiten, vielleiebt aneb Hamverluste vorgekommen

sdn. Bei)

Buys (10) hat (unter Albertoni's Leitung)

Kost eines 60 .lahr alten, noch sehr riUtigeo 72 liilo

schweren Mannes, der 8—10 Stun^ mittlae Arbeit

venielitele, in 8 versebiedenen Woehen je 8 Tage lang

^•hiMbuichi «tr $mmmm IMMn. tSM. M. I.

geprüft und ebenso die Menge und den Stiokstoffgehalt

des Urins an den geprüften Tagen festgestellt. Die

Nahrung enthielt, nach di n vorliegenden Tabellen be-

rechnet, per Tag 42—52 g Eiweiss (6,6—8,2 g N), 30

bis 44 g Fett und 810—996 g Koblehjrdrate. Daliei

betrag die N-Ausfuhr durch den Harn 5.1 T.f) g. . dass,

unter sohätzung:«.weiser Ansetzung der N-Aus>rheidung

durch den Koth, wohl Stickstoffgleichgcwicht bestanden

haben dQrfte, trots der so geringen Eiweisssofubr und

des .so niedrigen Wärmewerthrs der < Ii -/inunf mhrung,

der .<»ieh pro Körpcrkili» a\if 22 Cili^rien hclautt.

In vorläuligcr Milihciluug zeigt Blcibtreu (12)

an, dass er bei Mistung von Gänsen mit koble*

hyd rat reichem Futter (Roggenmehlklösse). wobei

dieselben innerhalb 36 resp. 48 Tagen um 40 resp.

GOpCt. ihres Kürpergewichts zunahmen, respiratotisebe

Quotienten ven 1,1—1,84 beobachtet habe; dieser die

Kinheit iibersteii;ende Qnotipni spreche direct für Fett-

bildung aus Kohlehydraten, wobei ein Theil der CO3

aus der Amylumveriwmmung, ein andeier aus dsr bei

der Fettbildung ans Amylum rieb vollaiebenden Ab-

spaltung entsteht.

Die f'rage der FiMtMIdnnff aus Ki weiss im

Thierkörper haben Kumagawa und Kaneda (18)

am Hunde geprüft. Zu dem Versuche diente ein junger

Hund von 8,5 kg. der zum Zwceke des Fettverlu.stes

vom Körper zunächst 24 Tage hungerte. Während der

Uungerpcriodc wurde fortlaufend die N-Ausscheidung

durch Untersuebung des dureb Catiieteririren gewonnenen

Harnes festgestellt. Vm nnn annähernd zu wissen, wie

gross der Fettvorrath am Körper zum Sehluss der

Hungerperiode ist, wurde ein ControlÄier von 10,9 kg

ebenfolls 84 Tsge hungern gelassen, alsdann getSdtet

und theils durch Ausschmelzen df« H'tch vorhandenen

Fettgewebes, theils durch Aetberextraction der sorg-

filtig seikleinerten Organe die Geaammtfettmenge zu

145 g festgestellt. Daraus berculin' t sich für den Ver-

surhshund 120 g Fett als norh am Knde der Hunger-

periode in seinem Körper höchst wahrscheinlich vor-

handen. Der Versuebsbund wurde nun 49 Tage hin-

durch mit Fleisch gefüttert, das in prl'sseren Portionen

b'-srhafft, nicht nur auf N, hindern auch auf Fett- und

Ulycogengebalt bestimmt wurde (in einer Fleischprobe

ergab die Bestimmung naeb Braeke-Kflit den anf-

fallend hohen Gehalt von 1,15 pCt. Glyoofen!), und zwar

bi kam der Hund von 100 g schnell ansteigend schliess-

lich Mengen von 1000— 1200 g täglich, die er gut ver-

trug und nur vorflbeigehend dianbSisebe Entleerungen

hatte. Während d, r 49 Tage dauernden Füttenings-

periode wurde gleichfalls die N-Ausscheidung durch

Harn und Koth ermittelt. Im Ganzen nahm er in

49 Tagen rund 49 Itg Fleiseb auf und dabei stieg sein

Gewicht von 6,15kg am 1. Füt(enniL'-tai:e Iiis auf

10,2 kg. Im verfutterten Fleisch waren lGG4gN, wäh-

rend nur 1401 N ausgesebieden worden, so dass 968 N
oder über 15pCi der Einfuhr im Körper zum Ans-ii/

i;e!ringt -in nmssten. Das im Fleisch enthaltene F.i-

weiss resp. der davon im Körper zerstörte Antbeil war,

auch ohne d«8 darin vorhandene Fett und Glyeogen,

Qberreicblieh, um allein den gesammten StoflFbedarf zu

kjio^uL. uy Google
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decken. AI« nun der Hund getSdtct and in glneher

Weise, wie dr» Controlthior, auf seineu Fotttustaiid

unltTsurhl wurde, ergab sieli ders>dbo zu l"20Sg. Nun

W*r die ain Sthluss der Hungerpcriode im Körper vor-

baadene Fettmeoge tu ISOg aDSusetsen; im gefütterteo

K!' isrh M-nn ri 'ViViziiplieh d'T durch den Koth .nisue-

scliiedeiieij 3(ig Fett) 956 g Fett und 856g tiljcogen,

die 153 g Fett äquivalent sind. Ware also nar dai

Fieiscbeiweiss zerstört vorden, ao hütten sich 130 +
05<> -f- = 12'29 g Fett im Klirper VMi lindrn kntin.'ii.

ciu Werth, welclier der that&äcblich gufuudcueu Fett-

menge so atusererdentlieb nahe steht, daes für eine Fett-

bildang aus d' iu zursti rteii Floiseheiwei'»^ su gut wie

nichts tifirig Mejht. Danaeh scliliessi ti VrrfT,. in Bi'-

statiguug von Ffliigers Sätzen, das» der Thierkurpcr

unter normalen VeihUtnissen keine Fähigkeit ba^ Fett

aus Eiweiss su bilden. Wird d.-i.s Eiwciss in so grossen

Mengen dem Korper zugeführt, dass es allein das Nah-

ningsbcdürfiiiss des Thieres überschreitet, su hürt die

Zersetiung der gleichzeitig aufgenommenen N-freien

S'toffo fast ganz auf; das Fett wird als solches, djis

Kohleliydrat ala Fett üut vollständig im Körper auf-

gespeichert.

Ueber die Bewegung und Oiydation derNShr»
Stoffe unter demKinfluss d es respi r ;i t n l i s !i

n

GasvochsoU verbreitet sich Hamburger i,H). Durch

Untersuchung von Pferdeblut, das Thierea friaeb ent>

zogen, in gesebloaMoer Flaseb« defibrioirt und dann

Ihcils ohne weiteres, theils naeli Dureh!citen von Kohlen-

säure, tLcils von Sauerstofr, mittels der Ceotrifuge in

Körperchen und Serum getrennt und jedes von beiden

gesondert chemisch anaiysirt wurdi-, ^'laubt Verf. fol-

gende Schlüsse ziehen zu k-lnnen: I.eit. t man O diircii

deflbrinirtcs Blut, so gehen Kiwcts«, Zucker, Fett und

Alkali aus dem Serum in die Blutkörperchen Ober.

Leitet man hingegen CO.. dureh dffiltrinirtes Blut, so

gehen umgekehrt Eiweiss, Fett. Zuek<r und Alkali aus

den KöriiercbcQ in das Serum über. Beide Pruce.sse

sind umkehrbar. Der resp. Einfluss Ton 0 und COj
z. igt sieh aueli bei dem Zucker, welcher dem defibri«

nirten Blut eigens hinzugefügt wird. Der Einfluss \an

0 und CO] äussert sich nicht nur beim künstlich arteriell

und venös gemachten Blute, sondern aueh beim natür»

li'heii ("arolis- und .Tugularis-Blute und /war in dem
Sinne, dass dos Jugularis-Plosroa mehr Alkali, Eiweiss,

Fett und Zucker enthält als das Carotis-Pla^ma. Die

Einflüsse \<-i: II und C0;> sind höchst zvcckmäasig, in-

>i4-rn einrii il d adurch die Oxvdnlion in den rothcn

Blutkürpercheu befördert, zweitens die Zufuhr von Nähr-

material zu den Geweben vermdtrt und endlieb die

IKvdalifin in di ii Geweben bofördert wird, wie dies

Verf. au-fiihrlieh ableitet. fCi f. ne'lehte bezweifeln, ub

die thatsachlieh gefundenen Differenzen genügende Unter-

lage zu so weit gebenden Scblussfolgerungen liefern.

Insbesondere für das Fett und da.s Eiweiss, z. Th. aueh

für den Zucker, d-^r naeh Fehling titrirf wunl--, li- i^-n

manche der gefundeneu Diflcreiizen fa.'sl noch inneihalb

der Fehlerquellen.)

Weretscbagin undNosenko berichten vor-

läufig über Versuche an 10 gesunden Henscben, weltAe

unter im Uebrigen mSgliebst gleieben Bedlagungen an

r> Tagen des Versuehe.s je 70g Traubenzucker täg-

lich erhielten, an anderen Tagen nicht. Sie gelang> n

zu folgenden Kesultaten. Die Wirkung des Traubenzuckers

äusserte sieb mCDlgenderWeiae: 1. Die Animilatioa des

Eiweiss und d. r Frtte d- r Xahning verbesserte sich, wie-

wohl die Quantität des Faeces infolge ihres grös.seren

Wassergebaltea snnabm. Ebenso nahm die Aoaschd-
duog des Wassers durch Haut und Lungen su, die

dnreh ib ii Harn dau" :'< ri ab, sodass im («anzen weniger

Wasser ausgesebiedeu wurde. Ein Einfluss auf das

Körpergewicht konnte niebt eonstatirt wwden. 9. Die

N-.\usseheidung nahm ab (sparende Wirkung des Kohle-

hydratsi, die , Quantität der nicht ganz oxydirten Pro-

ducte im Harn nahm ab' (vermutlich ist danuiter ver-

standen, dass der Harnstoff einen grSsseren Bniehtheil

des Gesammt-N rcpräsentirte, wie vorher. Ref.) 3. Die

Quantität des neutralen .Schwefels nahm zu, diedcr.Vctlicr-

schwefelsauren dagegen ab (Verminderung der Eiweiss-

fiatnias dureh Kohlehydrate).

In zwei Versuchsreihen von v. Xoorden und Zunts
(17) am .Mensehen bei eonstanter gemischter Kost, die

das eine Mal 1 10 g, das andere Mal 56 g Eiweiss ent-

hielt, 44 Cal. per Kofpeilnlo bot und zun N-Glddi-

gewieht führte, ging unter dem Kinfluss von Thluin
(an 4 Tagen je 0,<j—0,7—1,1— 1,4 g Chinin, mur. in

Dosen von 0,1 0,2 g Ober den Tag Teriheilt) die

N-Auafiihr durch den Harn herunter und diese Wirkung
hielt auch über 2 - S N'.n litage an, sodass im Ganzen

10,1 re-sp. 5,5 g N erspart wurden. Dagegen wurde die

AuanützuBg der Nahrung dadurob nidit beeinfhust An
den späteren Chinintagen und in den erst' n beiden Nach-

tagen ging aueh die Ausseheidung an Harnsäure h>T-

unter, vielleicht in Verbindung mit der unter Chinin

erfolgenden starken VermindaiRing der Leuoe^tea. Die

von Zun!/ an demselben Versucbsindividuum ausge*

führ(<>n Iicsi>iraiionsversuche ergaben weder eine Ein-

wirkung des Chinins auf den 0 Verbrauch noch auf die

OOs-AusBcheidung; nur nahm, im Einklang mit einer

Angabe von Speck, die .\lhemgr88se (die in 1 Minute

aufgenommene Luftmenge) um 7—28 pCt. zu. Da somit

die Oxydationsprocesse nicht geändert werden, muss das

Qiinin einen directea EiolliM« auf das SSeUpiotoplaama

d. h. auf di-n Eiweissverbraueh der Z<-!l' n ausüben.

Scbaumann (IS) hat (unter v. Mering'a Leitung)

sioil selbst bei eonstanter Diät (Brod, Flmseb, Wurst,

Butter, Bier, Wasser), die etwa 100 g Eiweiss, 118 g
F--tf und MH'.g Kuhtchydrat hat, in's N-Glciehgewieht

gebracht und au 2 verschiedeueu Tagen je 4 g, zweimal

von Sulfonal, einmal von Trional, innerlieh genom-

men. Die einschläfernde Wirkung des Sulfonals war im

Verhiiltniss zu der des Tri^nals eine geringe. .Sowohl

an den Sulfonaltagcn wie au dem Trioualtage war die

N-Menge im Haro nioht giteser als in Nittel der Yor-

und Naclitage. Smnit steigerte weder Sulfonal imeh

Trionnl den Fiweissnni'iafz im Körper, wie dies s. B.

beim Cliloralhydrat und l'araldehyd der Fall ist.

Quincke (19) bat Beobachtungen gemacht, weldie

darauf hinwei.sen, dass durch Sonnenlicht die Oxy-

dation in tbierischeu Zellen gesteigert wird.

^ kj d by Google
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Dar Nadiireit geaduh dardi dl« VkrbenTeriode-

niDfeBt velche Blut oder Biamuth subuitric. dabei er-

leiden, am einfachsten durch Eitcrzcllen. Frisch eot-

leerterAbflcesseiter oder Pleuraexsudat wurde mit Vm— '/lo

seinM YolameBs defilnrioirteii BlntM oder einer vfine-

rigea Suspension von WismofkaobDitrat viTsetzt und
durchfjescb Uttel t. Die Mischungen wurdi ti in lU-agens-

glistrn oder zwischen übrglasem — beide mit der Con-

vezitSt nndi unten — oder in Penn mieroscopiscber

Präparate dem Liebt ausgesetzt, ein Controlpripant im

Dunkein aufbewahrt. Man beobachtet dann regel-

mässig, da&s die dem Licht ausgesetzten, Blut enthal-

tenden Waeliungen in ireaigNi Minuten venöse Farbe

ann<-hmen und der Oxyhämoglobinstreif versehwindet,

wahrend im Dunkeln diese Vcränd< runu a u h eintritt,

jedoch sehr viel langsamer. Ganz audlug verläuft der

Yeraoeh atit Biamntiisnbnitrat: liier achwSnt sieh nnr

die 'lern Licht ausgesetzte Probe, nicht «lie im Dunkeln

aufbewahrte. Directes Sonnenlicht wirkt bei weitem

intensiTer, wie teratreutcs Tagcsiicbt.

Ea fkragt aiaib, ob sooli bei anderen Zellen des Thirr-

kSrpeni, ausser dm Leukocytcn die '»xylation unter

dam Einfluss des Lichts gesteigert wird. Die Versuche

mit den Organen der getSdieteo Thiers ergaben für die

meisten derselben, dasa die SanexatolBtehning gesteigert

wird. Gekochte Organe wirken im Dunkeln ^' hr lang-

sam, im äonneolicht viel langsamer und unvollkommener,

all im ikisdiea Zustand. Aleoholgehirtete lieber iat ffir

Wismotfasalze in der Sonne unwirksam. Hydroeelea-

Serum, Blutserum, Kiterscrum schwärzen Wismuth nicht.

Betreffs uhlreichcr anderer tbeils mineralischer, theils

TegetaUUwhar Snbatanien, unter andern Nuekin aoa

Hefe, yntt^. daa Original.

Hoppe - Scyler's (21) Respirationsapparat
für Versuche am Menschen besteht ans einem

ej-lindriaeben, allseitig luftdicht abscblieäsbaren Kaum,

in welchem die yaranebapenen vervailt; doreb 7etm
weit.- I?'"'hrenle!tui'L'en jefler«eit.s oben am vorderen Uud
hinteren Ende wird Luft abwechselnd aus dem Raum«
abgesogen in grosse, zum Theil mit starker Aetzlauga

i^efullte Flaschen, welche durah einen Waaaermaitmr In der

Weise bewe^ werden, dass die Lauge l.eiin Auf-feigen

der Flaschen der einen Seite durch die serbindcnden

Caataehnkaebtanehe in die beiden Tlaaeibeo dar anderen

Seite abflieaat und an ihrer Stelle Luft aus dem Ter-

siichsraum ansaujTt. während auf der andern feite ein

ebenso grosses Luftvolum nach dem Versuchsraum zu-

nfehgepreaat wird. PQr die ao durch die Lauge absor^

birte Kohleniinrc tritt dann aus einem Saner^tofTgaso-

meter ein entsprechendes Volum Sauerstofl" iu den Ver-

suchsraum eiu. Der COj-Gcbalt der Lauge zu Beginn

nnd am Sdiluaa dea Tersuohes vird dureh WHgung
der mittels Schwefelsäure ausgetriebenen CO, bestimmt,

deijenige dos Versuchsraumes nach Pettenkofer's

Tibrirmethode. 2 Tafeln erläutern im Einzelnen die

Anordnung und Handhabung dea Apparates. In diesen

Apparat haben Versuchspersonen bis zu 24 Stunden

ohne jede Beschwerde verweilt. Die Ventilation war so

aaireiebend, daaa noch am Scbluss des Versuches die

Atbemlnft meiat SOpCt 0 enthielt (nur in wenigen Fillen

war dieaelb« bia auf 18,8 pCt. 0 hemntcrgegangeu), da-

gegen ist der COs*Gcbalt im Atbemraum von 0,05 bia

0,2 pCt, an Beginn des Versu. hes auf O H - 1,1 pCt. an-

gestiegen, doch dürfte auch dieser CUj-Gchalt kaum

einen den Stoffverbraueh qualitativ oder quantitativ

aebädlgendeti Einlliiss geübt haben.

Mittels de> H op |ie "•.cheti Apparates hat Laves

(22) an einem gesunden Manne, 30 Jahre alt, 66kg

schwer, im Ganxen aioben, je 8—S4 Standen währende

Versuche ,bei gmiischter Kost" (dieselbe ist nicht im
Einzelnen hochriehen ) ausgeführt. Er fand den 0-Ver-

brauch zu bis 4,32 ccm, die COa-Aus.scUeidung zu

3,07 bis S,S1 ccm per Kilo und Minute, den respira«

torischen (Quotienten zu 0,7*1 - 0,89. In 2 VerSttdien,

in denen die Brotration im Verlialtiii>s zur Flcisehration

gesteigert, also erbeblich nieiir Kohlehydrate genossen

wurden, 'stieg der 0-Terbraueh bia auf 4,59, die COj-

Abg.-ibe bis auf 4,17 ecm per Kilo und Minute und damit

der respiratorisobo'^HMtient bis auf 0,91. — Wegen vieler

Einzelheiten vergl. Original.

Die Venuehe von Weintraud und LaTea(2$aind
an einem Kranken ang< stent, welcher an einem sehr

schweren Diabetes litt mit Ausscheidung von Aceton,

Acctessigsaure uud Ozybuttcrsäurc im Uaru, jedoch zur

Zeit der Anstellung der Versuehe infolge der dütetischen

P.ehandlung keinen /ucker ausschied. Fat. befand sich

bei einer kohlehydratfreien, eiweissarmi-n und fettreielion

Diät seil Muuutvu nicht nur im ."^lolVwechsel-, souderu

auch im SUekstoSi;leichgewicht. 7m den Verauehen

diente IIoppe-f*ey ier's Uespirationsapparat , wcleher

ein Verweilen von Versuchspersonen 24 .Stunden lang

im Apparat gestattet. Die Lrgebuisse sind kurz fol-

gende: 1. die SauerstoSaufiiabme schwankte in S Ver-

suchen innerhalb naheliegender Grenzen und betnig für

eine ätuode 34,6; 33,8; 31,5 g (im Mittel aUo 33,8 g).

Die mit dw Naloung anl|genommanen 100 g Eiweisa

würden nach Bubnar 140 g, die aufgenommenen 280 g
Fett 798 g Sanerstofl" verlangen, \ollsländige Ver-

brennung vorausgesetzt. Demnach würden iM g Sauer-

stoff per Stunde erforderlich sein. Da ein Theil der auf-

genommenen Nahrung der Resorption entging, entspricht

der gefundene MiltelwiTth ungefähr der !» rechneten

Zahl, i^ geht daraus hervor, dass auch im schwercu

Diabetes der Organismoa diejenige Menge Sauerstoff auf-

zunehmen im .Stande ist. deren er zur Verbrennung

des eingeführten oxydationsfiihigen M.iterials l>edarf.

2. Die COj-Ausäcbeiduug bleibt in allcu 3 Versuchen

weit hinter der theoietiseh berechneten Zahl 984 g
zurück. Auel) mit einander verglichen dilferiren die

/.ahli n pro ."^tunde ;}4.4: 28,»;; 24.7 erheblieh (theoretisch

3!5,l g, die liechuuug ist im Original nicht ausgelührt

Ref.); aur Erklärang der Differenzen muss die Nahrungs-

aufnahme herangezogen werden, welche in den einzelni'n

Versuchen in ihrer zeitlichen Beziehung zu 6cm Versuch

sehr verschieden war. Der erste Versuch, welcher den

höchsten Werth für die COt ergab, fiel jpinzlieh in die

Verdauungsperiode n. s. w. (Im zweiten Versucli ist in

der Tabelle die 24 stündige C03-.Mcngc zu i>49,7 I an-

gegeben
,

augenscheinlich Druckfehler für 849,7 Bef.}.

8. Der reqtiratorische Quotient war entsprechend der
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gering«» C0«-Aas8ebeidang sdir niedrii;, nämlich 0,7,

0,r>17 und 0,G4. Der Qiinliont im ersten Vorsuch

nälu-rt sich sehr <hm von Ruhne r für da> Biitli^rfftt

cnnittcitcu = Ü,71. Da bei dem Versuchsindividuuui

das Eiweiss sieb nur mit 18^ pCt an dem gesunmteD

("a!"rionwcr1h hothoiligt. sn..'» p("t. \i>n\ Vi li gedeckt

wurden, so ist dieser niedrige (Quotient erklärlich. Die

in den beiden anderen Versuchen gefundenen Quotienten

suchen die Vetfi. dnreh die Annahme so erkliren, dass

während de« Vprsnrh^ Ic Iilenst ifTreiehes Material, VORUS-

sichtlich til^'cogen aufgespeichert wurde.

Der niedrige Werth fBr den respiratorbehen Quo«

tienten veranlasste die Verf., noch 2 treitere Yersnehe

an demselh-'n Individuum anzustellen unter Darreiehung

von Kolilebvdraten und zwar in dem ersten Versuch

2(X) g Laerulose, wcidie Tollstindig verbrannt wurden.

Der respiratorische Quotient betrug 0,099. In dem
zweiten Versuch erhielt Pat. 314 g Kohlehydrat in

Form von Brod, davon wurde 125 g als Traubenzucker

wieder aui^gMobieden, es kamen also nur 200 g in Be-

tracht. Diese Quantität genügt, um beim (iesunden

in den ersten Stundeu nach der Aufnnhnii' d-'n t.'uo-

tientcn der Einheit 2U nälicrn, bei dem Kranken irai

swar audi eine Steigemag ein, aber nor bis 0.74.

Im Anscblusa hieran haben Dieselben (84) Be-
spirnf irinsversuehe an einem durch I'A^'irp.itson

des Paucreas diabetisch gemachten Uundc aa-

gesteUi

Zunächst wurden in 4 Versuchen die Verhältnisse

des Gaswechsels an dem Hunde festgestellt, so lange er

noch nicht diabetisch war. Das Eintreten des Diabetes

war dnreh Einheilang eines kleinen StOekcben Psnereas

unter die Haut verhütet worden. Saui rstufT Aufnahme

und ('0._.-Production fanden bei dem Hund in normalem

Umfange statt. Der respiratorische «Quotient betrug bei

gemischter Kost 0,87 und stieg naeh Venbreiobong von

60 g I,aevulo>e auf 0,088, nach 20 g auf 0,934. Nach-

dem d'T Hund diabetisi-h geworflen war (Verliiiltiiiss

Stickstoff: Zucker = 1 : 28), erhielt er 40 g Rohr/.ucker

in 120 ecm Wich, uro den etwaigen steigernden Einfluss

der Kohlehydratzufuhr auf den respiratorischen Quo-

tienten festzustellen, die Steigening trat jedoch nicht

ein, der Quotient betrug 0,82, ein zweiter Versuch mit

Destrose hatte dasselbe Resultat, dagegen stieg der

respiratorische Quotient nAcb Verabreichung von 20 g

Lacvulose auf 1,054. Auch der respiratori»cbe Versuch

seigt also, dass der diabetisebe Oiganlsmns Laewtose

verbrennt, Dextrin dagegen nicht.

Im Mittel betrug, so lange das Thi'T gi'Mind war,

die Sauerslü{faufn.ahme pro Minute und Kilo Thier

18,85 cem, die CO2-Abgabe 12,35 ecm, im diabetischen

Zustand sind die entspreehri^'l n Zahlen 13,41 ecm und
12.24 ecm. eine wesentliche DifTaienz ist also nicht vor-

handen. Die Mittelwerthc entsprechen fa^it genau den

von Regnault und Reiset für kleine Hunde geftmdenen

Zahlen. (Auf Versuch V an d<-iii schon diah' i -

n

Thier, in welchem die O-Aufnalime per Minute und Kilo

nur 8,506, die COj 8,622 ecm, der respiratorische Quo-

tient 1,05 betrog, nehmen die Veiff. im Teit nicht

Beztig; eine Aufklärung Ober diese stark alnreichenden

Werthc wäre sehr . rwii:iM ht gewesen).

Um den Antheil des Darms imd seiner Drüsen

am Uaswechscl festzustellen, hat Slosse vor einigen

Jahren die Dunnarterien unterbanden und dieRespira»

tion vor und nach der Operation untersucht. Gcgi n

diese Methode ist einzuwenden, dass sie sehr eingreifend

ist, was daraus hervorgeht, dass die Thiere bereits nach

einigen Stunden starben. Tangl (25) hat die Versoehe

mit der Modifioation wiederholt, dass die narmarlerien

nur voriibergcheDd auf kurze Zeit 12—18 Minuten ge-

schlossen, dann aber wied« freigegeben wurden, nur die

sehr kleine A. mesenteriea wurde gam unterbunden,

da es sieh hirausstelltr . da^s es für d'-n V'-'^-iich

gleichgültig ist, ob dieses Cicfass unterbunden wird oder

offen bleibt. ImmeriiiD ist auch dieses Operationsver-

fiüiren, weldies genau beschrieben wird, rceht eii»-

greifend, was daraus hervorgeht, dass die Thieri' nur

6—7 Stunden, im besten Falle 12 Stunden am Leben

bleiben. Ueber die Ursache des Todes liest sieb nichts

Bi'stimmles angeben. Die Circulation scheint .sich nach

l.i'siin;^ d.T l.igitur nicht vollständig wiederherzust^flleu.

wenigstens zeigten Magen und Darm eine sehr blasse

Farbe.

Es wurde nun in Phase I der 0 -Verbrauch und die

("0^-Production am unversehrten Thier festgcstollt, in

11 nach Ligatur der Arterien, in Iii nach Aufhebung

der Ligator. In 5 einwandsiyden Versneben sank nach

vorübergehender Ligatur der Darmartcricu der O -Ver-

brauch um 9.15 bis .^5,33 pCt.. die COi- Ausscheidung

um 9,46 bis 26,52 pCt; die Verringerung des Sauer-

stoflrerbrandu ist fiut ausnahmslos bedniteBder, als

CO*
die der C(^>Ausscfaddung, der Quotient vi«bst also

an. — Was die Aenderungen des Oaswediseli nach dem
LSsen der Ligatnr betrifft., so wurde die ursprSoglicbe

Griisse des Gaswechsrls nur in einem Kalle erreicht,

in allen anderen war dieselbe zwar höher, wie vorher,

aber dodi unter der Norm. Der Antheil des Daims an

der Respiration ist jedenfalls hoher als dem Gewicht

desselben im Verhältniss zum ganzen Körper entspricht

:

nach einigen vom Verf. angestellten Wägungeu betrug

(bei Kaninehen, an denen die Versuche ansschliesalioh

ang.'stellt sind) das Gewieht von Magen, Darm. Leber,

l'anere.'us, .Milz und Mesenterium durehsehnittlich

9,5 pCt. des Kfirpergcwichts, während ihre lictheiligung

am Gaswechsel bis auf 80 pCt. steigen kann. Dieses

Ergebnis» stimmt überein mit den Beobachtungen von

Magnus-Levy und früheren von M eri ng und Zuntz
über die Abhängigkeit der nach Aufnahme von Nahrung

aoftaretenden Steigerang des Gaswcebsels von der Ver«

dauungsarbcit.

Der — stets in der linken Carotis gemessene —
arterielle Blutdruck stieg nach Unterbindung der Darm-

arterien stets an, allerdings wu unbedeutend, nimlidi

um 5,4 bis 19,2 mm Quecksilber.

St oh mann (26) hat die früher von ihm und seinen

Mitarbeitern mittelst der Methode der Verbrennung mit

ehlonaurem Kali erhaltenen calorischen Werthe

d by CiOOgle
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iui die Bcstaudtkeilc der Nahruugsiiiittcl

nach der oenen tob Berihelot einfsführteo Kethode

der Verbrennung in auf 25 Atmosphäreil cotnprimirtfiii

Sauerstoff controllirt. Er bediente sich dazu Iheils der

ursprÜDglichen Berthelot'sciien Bombe, tbeils de»

Inditer m haadkabnodeD, auf dam Bertfaelot'seben

Prindp beruhenden MahlprVhcn Apparates. Als all-

gemeines Resultat ergab .sich, dass die nach der ältereu

Methode ermittelten caloriachen Werthe um etwa 2 pCt

in Biediig sind,*M dass man aneh sehr annibenid die

rirhtipt'n Werthe erhrilt, wenn man die ältiTen Werthe

um 2 pCt erhöht. Im Einzelnen sei uxi der umfang-

reichsD Arbeit Folgendes angefahrt Der caloriscbe

Werth der EiweiaslKörper zeigte sich bei einer grossen

Zahl unt<>rstirhter Präpnrate schwankend von 529S,8

(Pepton), und 5479 (Conglutin), bi:» bUlfi (Pflanzen-

fibrin), also in ziemlieh veiten Grenzen. Das Mittel

betriigl r)73(>,S und litgt dem Berthelot'schen Werth

5691 nahe. Verf. bildet aus dieser Zahl und der

seioigeu einen Mittelwerth = 5711 für lg Kiweiss.

Selbstveistindlieb kommt dieser Wirmewertb im Org>-

nuimos niemals ganz zur Erscheinung, es ist vielmehr

der Wärmcwt rth d<T den Körper verlassenden End-

producte des EiveitiSstotTwecbsela in Abzug zu bringen,

also beim Fleisohfreaser benptsiditieb der des Harn-

stuffis, beim Pflanzenfresser kommt auch die Ilippuntäure

in Betracht, in welcher oft ein erheblicher Tlieil des

Stickstoffs der Nahrung ausgeschieden wird. (Bezüglich

des letzteren sagt VC: «Von der Hipptursimfo kann, wie

thennisch l'-icht nachzuweisen ist. nur das Glyrnooll

ans dem Eiwciss hervorgehen und es würde 1 g
Bveiss mit 16 pCi Stickstoff 0,8.'>7 g (Jlycocoll liefern.

Der Wärmewertb tob 1 g GlycocoU ist SISB CaL, dem-

ii.ich d-r Wärnipwerth obiger Meng'e '3R1S f'nl.'' u. s. w.

Kef. bemerkt dazu, dass Theorie und iilrfahrung sich in

diesem I^ll aieht deeken, denn es steht zweifellos ftst,

dass die iiet Hippursiore zn Grunde liegende BenzoS»

säure, mindestens ihrem grössten Theile nneb. auv dem

Eiweiss stammt. Selbstverständlich geben Benzoesäure

und GlTeoeoU ans enehiedenen Eiweissmolekaien her-

Tor.) Der caloriaebe Werth der Albuminoide wurde in

noch weiteren Grenzen schwankend gefunden, als der

der eigentlichen Eiweiaskörper — so lieferte 1 g
Blastin Cal., 1 g Chitin dsfegen nur 4650, so

dass Yerf. Ton der Aufteilung einer Mittelzabi absieht

Bezüglich des calorischen Werthes von Eiweissderivaten

(Glycocoll, Alanin, Sarcosin, Lcuciu, ilippursäure, Aspa-

npnainre, Hamstoi^ Asparagin n. s. w.) sei auf das

Original verwiesen.

Als Mittelwerth für 23 verschiedene Fettsorten von

äcfawein, Hammel, Kind, Pferd, Mensch, Uund, (ians,

Ente ergab sieh fOr 1 g Fett 9,5 grosse Calor. Die

SiftZelwertbe liegen dabei einander so nahe, dass eine

ri*^nrienswerthe Ver>>ehiedenheit l>ci keiner Fettart zu

cvnstatireu ist. Dieser Befund steht in Einklang damit,

dass Sehnlze nnd Reineeke für die Tersehiedensten

Fette die gleiche procentische Zusammensetzung ge-

futideii haben, nämlich ('Tfl.sHi.-'Ji,.; pC't. Der calo-

riscbe Werth des Bulterfettes ergab sich zu 1>231,3

Cal., die l'tlanzunfette zeigten etwa:* griisj^erc Scbwau-

kungen.

.Vueh von einer grossen Zahl von Kohlehydraten

ist der caloriscbe Werth neu bestimmt. Derselbe ergab

sich für die Pentosen (Arabinose, Xylosc, Khanmose,

Fuooae) sdiwaakend swiMdien 873S und 4381,1 Calorien,

für die Hexosen (d-Glucos< . d-Fnictose, Galactose,

Sorbinose) zwischen 5714,5 und 3755, für die Di.sac-

charide (Robntucker, Milchzucker, Maltose, Treholose)

swisdten 8974 und 8955 (es sind dabei die Bestim-

muii^'eii ausser Rclraeht geia.ssen. die sich auf crystal-

Usirtc Zuckerarten mit Crystallwasser bezichen, die

natürlieh niedriger sind, Ref.), für die Trisaccharide

(Mclitoae, Melecitose) zwisehea 8918,7 nnd 40803,
die Polysaccharide (Glycopcn. Ccilulose, Stiirkemehl,

Dextrose, Inulin) zwischen 4112,3 und 411)0,6. Es ist

bemerkenswertb, dass isomere Yerbindungen wie die

llexdsen nicht dieselben Verbrennungswärraen zeigen.

Der Gnind dafür liegt in den Verschiedenheiten der

Constitution und in der grösseren Zersetzlicbkeit der

KSiper. In Bezug auf die theoretisehen Betrachtungen

in der Einleitung und am Sehluss der Abhandlung muss

auf das Orig. verwiesen werden.

.Salkowski (27) lenkt gegenüber den vielfachen

Nachtbeilen, welche die Anwendung der Pepton» und

Albumcaen-Priparate bei Kranken haben, die Aufinafc*

samkeit auf das für E rn ä h r n n ir s z w e c k e noch n i c h

t

benutzte Casein und theilt 2 an Hunden angestellte

Versuche mit, welche die Frage entscheiden sollen, ob das

Casein in Pulverform gut vertragen und gut ausge-

nutzt wird und ob es die .^telle der EiweisakSiper im

Stoffwechsel einnehmen kann.

In dem ersten an einem kleinen Hunde tron

5300 g Körpeigewicbt ausgerdhrten, 14 Tage umfassen-

den Versuche war das Eiweiss nur Iheilweise durch

Ciisciu ersetzt. Das Thier nahm in dieser Zeit 29,75 g
N in Form ron Eiweiss, 64,1 S g bi Form von Casein

O.'.T» c in Form von Speck auf, im Ganzen 94,26 g.

Durch den Knth wurden entleert 2,481 g = '2.C>l^ pCt.

Das Eiweiss der Nahrung ist also vortretVlich ausge-

nützt Das Thier befand sieh die ganze Zeit wohl, das

Körpergewicht stieg etwxs an.

Der zweite Versuch ist an einem grossen Hunde von

317,8 Kilo Körpergewicht im N-Gleicbgcwicht angestellt,

bei weldhem in einer 8tSgigen Periode die Hüfte, in

einer foljrenden 4tägijren Periode der gcsammtc N in

Form von Casein gegeben wurde. Das Casein wurde

bis auf wenige Procente ausgenutzt und erwies sid) als

TOllwerthiger Ersatz des Eiweiss. Das Kfirpergewicht blieb

unverändert, das Tiiier Im fri:iH ganz wohl. Die Einzel-

heiten des Versuches können übergangen zu werden.

Als geeignete Form für die Darreichung des Caseins

beim Mensehen ergab sich die E''i>ung inNatriumphosphat

20 g Casein ü'sen sieh in 2 g Natriumphosphal und -tK) g

Wasser beim Erwärmen zu einer milchartigen Flüssigkeit,

welche mit den n3thigen Zusätzen (Zucker, Vanillin,

Chocolade etc.) versehen sehr gut geniessbar ist und

nach Versuchen ausserhalb des Körpers gut verdaut

wird. — Bezüglich der Bemerkungen über die etwaige
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Itiillc (lc> l'liosplinrM im ('.i.s«'iii uinl ilie UrsaHic der

veissen Farbe df«r Milch muss aur das Original vcr*

wio'Mi werden.

In dfr N'o»iz (28) 7.11 dieser Arbeit tlicill Sal-

kuwslii mit, d.iss Zuntz und I'othast bereits» einen

Fttitemngsversnch mit Casetn an einem kirinem Unndo

angestellt Imbon und zu d^ni l'r/l!lIlis^ i,'.'l.i!i-.'t iin'1.

dass das (.aäcin dicneibe stofilictie Wirkung im Orga-

itiMiiu.s ausübte, vic eine Quantität Pleiachmchl von

demselben N^Oebalt

Colin '2^) hat S<iwi>hl n^lic Bi>hni'n als Crtf-ao-

niass«,- als cndlieb a. Th. entfettetes Caeaupulver unter-

sucht; der Fctigcbalt der erstcren betrofr 48—52, des

Iri/Jcn-n rund 33 pCt.; <1.is l'ctl sdls^t '.^tll.l^s kriiic

/reic Siiure tin und wurde in .ifTcncr Schalt" erst

nach Monaten runzig. Von Kiweissktiriicrn lieü:» sicli

nachweisen: in den- rohen Bohnen Albumin, in den

gerösteten eine vra^seruulösliolic Modifleation, ferner

(tli'l'iilin. ilunh 10 jM^e. Mt;S' »^-L^sunir extraliirhar,

e<<agulirtc Albumine, in 0.1 proc. Kalilosung löslieh.

An Gesammt-N nach Kjeldahl enthielten die Bohnen

und raearnnasse 2,01 bis •2,lli. das llin<lels|nilver ;'.K5

bi» 'd,\-> pCt., davon gehen 0,3 pCl. N für daa Thto-

broniin nl>, i>oda.ss auf die Bohnen und die Maüsc rund

1,8, auf das Pulver 8,77 pCt. N entfallen, entsprechend

lO.S iv-i». ir..G jiCt. Kiwiiss. O-'t! <i.li:i!t tu Stürkc-

tueltl bcsiitnmtc Verf. für die uiienttettete Masse zu

10,8 pCt Kunstlidic Verdauungsventuche nadi S tntter

lehrten, dass nur rund Vs vom N lüsUeh sind. Weiter

bat Verf. einen ;\usnul/ungs-Solbslvcrsuch angcstelll,

in dem er zu gewogenen Mengen Fleiseb, Butter, Weiss-

brod 4 T:\^f Uu^ je 100 -IHO g Cacao mit Wasser

und 80~('iO g Zucker genoss. Indem er vom Koth-N

den auf das Flei.sch und Brod entfallenden Antbeil ab*

deht, gelangt er dureh eine (etwas verscliluDgene und

»hl nur annähernd nVlilii;« Um ebtiung zu dem Schloss.

iass <-twn nur 04 pCt. £iweis»-N vom (Jacao verdaulich

sind. Dagi gen wurden von 88 bis 4S g Caeaofett pro

die knapp 5pCt. unbenQtxt mit dem KMh ausgestosscn

:

Somit i-t das r.ieaofett, wenigstens das des nur 33 p( t.

fettballigcn Cacaopulven, als gut ausniitzbar zu er-

achten. Dagegen riefen grössere Ifeogen, 40—50 g
Cai'.io im wässripin Auf^niss auf einmal genommen.

iri--li> s,in<li rf auf iiüchttTnen Mat;vii. l>>schwerden her-

vor: Druck und Yulle, Aulslxssen, Sodbrennen, zu-

weilen Nauaea und Erbrechen, Erscheinungen, die, wie

Verf. meint, z. Th. durch den Fett-, z. Th. durch den

fierbsäurepelialt bedingt seii-n. Der haupt-säebliche

Unind für die ächtcclite Ausnut/.b.trkcit des Cacaoeiwci.Hs

dürfte indem in der dnrob das RiSalen bedingten Yer-

ändeninc zu suehen sein, «"durch die Kiw issstoffe

eoagulirt und von den \ erdauungssäften schwerer an-

grcifliar werden. Zum Schlusü hebt Verf. hervor, dass,

selbst wenn 50 g Cacao tigUeh an^nommen werden,

und Uiehr würde wnlil nur ansiinliüiswise ^''-nussi'n

werden können, daraus nur 5 g Hiweiss, 16 g Fett und

6 g Aniylum cur Resorption gelangen.
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absolue. Arch. de Hai. biologic. T. XXT. p. 8«2. — 26)

HaOCa. (i., Rnp[i.ir1i> tr.i il «Iii mii <i\ il pcs« e

1a superlicii' fiel ci'rpo in i cuii ffiifrutit'i tra i duf

reiii. liiorn. di Med. Veterinär. ]ir;if. dcU,-» K. e N. So-

cieta ed Accad. vcteriaaria. Aqdo XLilL fasc. 9—10.

— 27) Oppenheimer, Z., Schmm und Temperatur-
eiiipfinduiif;, p-. Berlin. *2Sl Penvy, J. F.. I'ola-

ritv in relatii-n to i-atah>i» aiid vital action. Med. and
»urgic. Reporter. Y.d. LXXI. H. p. '277. — 'ilt I'hi-

lippon, (i., Effets produiU sur ies animaux par la

cotnpremioii et 1a ddoomprcsaion. Joorn. de TADat. et

de la Physiol. XXX. aooec. No. 3 et 4. p. 296 et 414.
— 80) Quincke, H., lieber den Einfluss des Lirht«'>

auf den Thierkörper. Pflügcr's Archiv. IM. 17. 1"23.

— •31) Kinjfcr, The action of pot.ts-iuni, ^udiuiu

and calcium salts on Tutnfcx rivulorum. .louni. of I'hy-

uology. Vol. XVI. p. 1. — Schiff, Mor., Gesam-
melte Beitrag zur Physiologie. (8 Bde. In deutscher

aod französischer .'^pr.iclie 1 l,ex.-S. 1. B. M. ."5 Taf., 7

Zcichngn. u. Hildnivs. Laus.inne. 2. B. M. 1 Taf. und
44 Figuren. Ebendas. — 33;: Schultze, 0., Ueber die

Bedeutung der Schwerkraft für die oi;^nischc Gcstal-

Ittng sowie über die mit Hilfe der Schwerkraft mögtiehe
künstliche Erzeugung von Doppelmissl)ildiinj(en. Vcr-

liaiidlungen d. I'hvsic. med. Oes. in \\ iir/'l'urg. X. F.

XXVIII. Bd. No.' 2. — 34) St ei na eh. K.. l'ntcr-

suchungen zur vergleicbeodeo Hby&ioiogic der möonli-
chen Geschleehtsorgane, iosbeeondere der aecentorfeeheii

Geaehlecbtsdrüscn. Pflügpr's Archiv. Bd. .5fi. S. 304. —
85) Steiner, ,1.. (inindris> der Fhv.siologie de-, Men-
schen. 7. .\ull. gr. 8. M. Abb. Leipzig. .'^Cl Tar-
chanoff. (Quelques obücrvations sur Ic üommeil
normal. Arch. ital. de biol. T. XXI. p. 818. — 87)
Derselbe, lofluence de la musimie sur rhorome et

sur Im animaux. Ibidem. T. XXl. p. .'513. — .18)

rilmann, B., Rinige Bemerkungen zu m ihr ii I nter

suchiingen ühi-r die Fntsteliung der ki-rfiej liehen Kle-

niente des Blute-,. Verhandl. d. Phvsiol. (ies. in Berlin.

1893, 94. Arch. f. Pbysiol. «. u.'4. Heft. S. 849. —
89) Varigny, H. de, Reeherches snr le nanisme exp«'-

rimental, contribution .ä relnd-- de rintUienee du ini-

licu sur le.s organismes. .I iurnal de IWn.it. et de

I'hysiol. XXX. 2. p. 147. (Bestätigung und Variation

der Versuche von C. Semper über eqwzimenieU zu
erzengenden Zwergwuehi bei Limnaeaa.)— 40) Tiault
et Joljrct, Traitc de phvsjologie humaine. 2. ed. Av.

401 fig. 8. P!»ris. — 4i) Voit. < arl. (iewiehte der

Organe < ines wohlgenährten und eines hungernden Hun-
des, /.eit^chr. f. Biologie. XXX. (N. F. XII.) 4. 510.

42) Weinland, ü.. l'eher die chemische Heizung
des Flimmcrepithels. Pflüger's Archiv. Bd. 58. S. 105.— 48) Zolh. <>., Die Projertions-Einriehtung und be-
sondi're Versuch--a!iwctidnngi-n für ph\ sieali>ehe. ciie-

miscbe, microitcopi^cbe uud pbysiülugi:>chc Demonstra-
tionen am Grazer physiologisdien Institute. Wien, Pest
und Leipsig.

Engelmann (18) zeigt« wie man bei Anwendung
.seiner Bactericnmethode (Beobachtung der Orts-

bewegungeu gewisser Bacterien unter dem Finfluss der

äauerstoffausschcidung chromophyllbaltiger Zellen im

Liebte) eine Reihe von fundamentalen Thatsaehea
der allgemeinen I'hy >iol«igie, y.ir aliern den cau-

saleo Zusaaimcnbaug zwi^icben :iünneolicbt, Pflanzen-

und Thierleben, unter dem Ifieroscop zu demonstriien

vermag, uttd giebt eine Anzahl vorzüglicher Abbil-

hildungen, die diese Thatsaehen in angenlKlligster Weise

illu.'>trircn.

Quincke (80) uutcrsucht den Einllu.ss des

Liebte« auf d«o ThierkSrper. Ankoflpfend an

zahlreiche Erfahrungen früherer Beobachter, stellt Yerl

eigene Versuche an, welebe dartbnn, diss durch Liebt

die Oxydation in der thierisdien Zelle gestei-

gert wird I't i^clientieerter Fiter wird (nach der

Bert 'scheu Uethode) mit frischem Blut versetzt uud

theils im Dunkeln gehalten, tiieito dem Tagesliebte aas-

gesetzt. Sehou nach kurzer Zeit ist in den beleuchteten

«iemiveheii die Beductii-n des t'vyhämuglobin.s .spectro-

scopiacb nachweisbar. Kben.so wird zugefügtes Bis-

muthum subnitr. im Lichte redueirt. Die Reduetion dea

BlutfarhstoiTs von im Dunkeln gehaltenen (lemiscben

braucht weit liingere Zeit, und Bisin. sub nitr. wird hier

überhaupt nicht veriiiiderl. .Vuch leukämisches Blut,

in welchem die SauerstolTzehrung fibeibaupt viel schneller

von statten geht, ab im normalen Blute, zeigt dem

Lichte gegenüber ein ähnliches Verhalten; und dasselbe

gilt für den aus verschiedenen Organen frisch getüdteter

mere berdtelen Brei. Die Reduetioosenergie der ver-

sehiedeiien Organe zeigt-' sich, wie zu erwarti u war,

vurscbiedeu. Je frischer der Brei ist, desto grösser ist

sein BednotionsvermSgen; doch ist dasselbe auob im

abgetiidteten Gewebe, wenn auch in vermindert« m
Maasse, nachweisbar, und aucli i>o|irte StoflTc, wie Nu-

clein, tilycogen, rcduciren im Lichte. Nur die brech-

baren Strahlen des Sonnenliehtes erweisen sieh als

wirksam; wird das Licht durch eine gesattigte Lösung

von Kaliumbtchromat filtiirt, so ist es ohne jeden

Einfluss.

Qu. halt auf Grund dieser Beobaobtangen den

.^ehlu>s für geTechtfertigt, d.i--. aiieh in drr lebenden
thierisehen Zeih- die Üx\ii,itiiuL-\ erginge durch Belich-

tung gesteigert werden. „Die thierische Zelle"', schliesst

«r, „würde sich damit analog der Pflanzmiselle veibal»

ten, und die Reaction der Betinaelemente auf Licht

würde nichts exceptionelles, sondeni nur ein specieller

Fall eines allgemeinen Gesetzes sein. Für den em-
pirisch längst aBgenonmeaen Etoflasi des Lidites auf

den .''^toiTwechsel und das Aligcmeinbelloden ist damit

ein elementarer Beweis geliefert.''

d^Arsonral (2) theitt einen neuen Beleg mit für

die von ihm vertretene Ansicht, dass durch starke
Wechselströme, wie .sie in der Technik Verwenduirg

finden, fast immer nur ein Scheintod des betroffenen

Individuums herbeigeführt wird, der auf einer Hemmung
von Athmung und Herzschlag beruht und durch künst-

liche Respiration wieder tu-^' itigt werden kann. .\uch

der mitgetbeilte Fall (es bandelte sieb um einen Mann,

der von einem Wechselstrom von 4500 Volts getroAhn

worden war und der '/4 Stunden nach dem Unfall durch

künstliche Athmung wieder zum Leben gebracht wurde)

beweist, dass Verunglückte dieser Art wie Ertnmkene

behandelt werden sollten.

Wcinland (42) untersuchte deti Einfluss eliemi*

scher Agcnticn auf die Thatigkeit des Flimmcr-
epithels und befolgte dabei die Grülzner'ächen

Priaeipiea (s. u.). Als Object dienten Stfiete der Bachen-

Schleimhaut vom Frosch. Von äquimolecularen Lüsangen

der Ilaloidsalze schädigte die Flimmerbewcgiing am
meisten das NaFl, die übrigen ordnen sich noch der Grosse

ihm Moloculacgewichtes (s. fi. NaQ, NaBr, NaJ). KaU-

salze sebSdigen das Flimmerepithel weniger, als die ent-

kjio^uL. uy Google



Lavobndobpp,

sproebeodeo Natronsalse; ebenso ist die Natronlauge

«vkaamer als die XalUaoge und diese virkssmer als

das Ammonialc. Von Normalsäurelösungcn i-t rüe wirk-

samste UCl, die schwächste H«P04. Auch die Fettsäuren

ordnen sieh im Gänsen nach ihrem Koleeular-
gewfehte. Ueberhaapt seheint dieses, vie bei den

BStorischL-Q N'crvi n, das bestimmrtide Moment zu sein.

Charriu uud Carnot (U) geben an, dass sich

toxisebe Sabstansen, s. B. Bleisahe, mit yorliebe in

erkrankten oder verletzten Organen anhäufen, und sie

rrklärvn durch diese, viilli-irhl rlnrcli Vcrimhiung des

Lymphstromes bedingte Krschcinung gewisse patbolo-

fische and tfaerapentisehe Erfebrangen.

Nach Tarchanoff sollen aus der .Spannung der

gefüllten Sainenblä>ehcn lieini Frosrlic die Im-

pulse ht-rvorgebeu, die den Ueacblecbtstrieb au-

fiwhen. Dieser Ansidit gegenflber stellt Steinaeb (S4)

fest, dass Geschlechtstrieb sowohl als Paarung auch

nach Ev^tirpation drr Sanienblasen bei temporaria

(R. c::iCuleutH besitzt keine Ij vorhanden »md. Der

Copnlatiensaet kann bei so Terstflmmelten Tbieren bis

10 Tage dauern. Sind vor der Brunst die Hoden ent-

fernt, »0 fehlt zwar der Geschleehtstricb nicht; doch

ist die Umklammening nicht so intensiv wie beim nor-

malen Prosdi und dauert meist nur einige Hinnten.

Auch bei d'T Ratte übt Fortnahmc der Sainenblascn

und des grösstea Theils der Prostata keinen Eintluss

auf den Gesehlechtstrieb und auf die Ausübung des

Coitus; doeh ist die Zengungsfibigkeit naeh Ex-

stirpation der Samenblasen stark vermindert, nach der

der Samenbiaseu und der Prostata zugleich sogar auf-

gehoben. Vermuthlieh sind die Seeirete der »ccessori-

sdien Geschlechtsdrüsen der LeMiaftigkeit und der

Daner der Sanienfädenbewc^ung günstig. .\uch nach

der Castration, selbst wenn sie vor erlangter Gescblecbts-

nili» erlnlgte, tritt bei Batten noeh ein gewisser Grad

von Geschlecbtssinn henror. Bei frühzeitig operirtcu

Thieren bleiben die aceeasotiscbea Ocschleehtsdrösen

unentwickelt.

Philippon (29) hat in Apparaten, deren genaue

Beschrdbong er giebt, TUers Tersebiedener Claisen

der FinwirkUDg oomprimirter Luft ausgcsetst nnd an

ihnen den EinUnss plötzlicher Decompression
(BOeUehr nm Nemnaldruek) unteisnebi Säugetlder»

ftarben infolge der Dn^theiabsetmog, wenn ein Druck

von 5— ß Atmosphären etwa 45 Minuten lang einge-

wirkt hatte; Vögel schon, wenn sie ebenso lauge der

Wirkong von 4 Atmesphinn aosgesetzt gewesen waren.

Die Sectiou ergab die reichliche Anwesenheit von Luft

in den Blutgefässen und im Verdanungskanal, der sich

unter ihrem £iniluss gewaltig ausdehnte, und zwar be-

stand das hier naehweisbaie Gasgemisch sum bei vet-

tern grössten Tbeil (94«8pCi) aus StiokstoC Die

Lungen zeigten Hainorrhagien uud Gefässzcrrcissungen.

die zum Austritt von Blut uud Luft in die Pieura-

bShle geföhrt hatten. Sehr viel sOrker noch «ar die

Luftan.sammlung in den Oefassen und enorm der Grad

des Meteorismus, wenn statt der atmos[ihiirisehcn Luft

ein üasgemiach verwendet wurde, in welchem der Stick-

stoff der Atmesphiie durch Stackoxydulfis ersetst woide,
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dessen Absorptiouscoefficicut den des Stickstofls bei

weitem fiberMflt. Nebenbei leigte sieh, daes das

comprimirte N,0 sehr giftig wirkt, indem Kr.inipfc,

schnelle Narcoso und Tod durch AthmuugsstiUstaud

eintreten.

II. iHi md Inlduf.

Abelaus, J. B., Contribution a l'^tude de I'action

de la propeptone et de la peptone sur la cireulation.

Arch. de Physiol. No. 1. p. 53. — 2) Adueeu, V.,

Lc phenomene de la rart'faetiun expiratoire du hatte-

ment cardiaque chez les chiens ä jeun. Arch. ital. de
bioL T. XXL p. 4IS. (Der req>iratorisebe Wechsel
der Pulsfrequenz ist beim hungernden Thit-rr besonders

ausgesprochen.) 3; Arloing, b., !{ mar ines sur

quelques troubles du n, thme cardiai]ue. .\rcli. de

ph^'siol. No. 1. p. 8ä. — 4) Derselbe, Moditications

rares ou peu connues de la contraction des cavites du
coeur sous l'influencc de la »ection ot des ezcitations

des nerfs pneumogastriqucs. Ibid. p. 168. — 5)

Bayliss, W. M. and E. II. Startiu^'. Ou the nrigin

from the spinal «-ord of the vaso-constrictor ner\es of

the portal vein. .lourn. of phjT&ioL Vol. XVIL p. 120.

— 6) Dieselben, Ibo innerration of the vesseb of

tiie limbs. Ibid. Vol. XVI. p. 10. — 7) Dieselben,
Observations on venous pressurcs and their relaiionship

to capillary pressures. Ibid. p. hW. — 8) v. Bäsch.
Mein Sphygmomanometer. Wien. med. Pr. No. 88.— 9) Derselbe, Zur Technik der Blutdruckmessung.
Wiener med. Blatter. No. 50. (t. B. halt die An-
bringung eines .*-i'!)raubeuciimpn -sririiini> am Sphygnio-

manometer für enlljehrlieh und git bl Wirschrifteu für

die Benutzung dieses -Apparates.) — 10) Derselbe,
Methode und Werth der Blutdruckmessung für die

Praxis. Ebend. No. 51. — 11) Bell, Oindo, UelMr
die Autonomie des lli-rz-ns. Memorabilicn. X.X.WIIL
4. .S. '2Wl — 12 Hiedl. A., L'eb. r experimente ll er-

zeugte Aeiidurun^jiri der tiefissweite. Sep.-.\bdr. a. d.

Fragmenten aus dem Uebiete der experimentellen Pa-
thologie. Heransg. v. S. Stricker. 1. Heft. Leipsig

und Wien. — 13) Bode, F., Uebcr die Entstehung des

zweiten Herztones. Inaug.-Diss. Orcifswald. — 14)

Bollingcr. ()., L'eber die (iriisseiivi'rh.iltrji>se des

Herzens bei Vögeln. München, med. Wochenschr.

No. 11. S. 201. — 15) Bradford, .1. R. and H. P.

Dean, The pulnumaiy cireulation. Journ. of |d>TsioL

VoL XVL p. 84. — 16) Bunzel. R., Ueber die Herz-

thätigkeit und Blutbewe^'ung bei Araphibienlar\en und
deren Beeinflussung durch die Temperatur. Zeitvschr. f.

Heilkunde. XIV. 5/6. S. 4(51. - 17) Campbell,
On the resistane« offered by the blood capillaries

to flie cireulation. Tbe Laaeel p. 595. — 18) Ca-
vazznni, K. >• (i. Manea, Cuntribiifi' alln studin diMla

innervazionc «iel fegato. I ncni vasoniotori dellr dira-

mizioni portali cpatiche. .\rch. p. 1. science med.
VoL XVIII. No. 18. p. 4S9. — 19) CaTakzani,£.,
Der N. sympathieus enthilt nebst susammenxiehenden
auch nrweiternde Fasern für die Gefisse des Gehirns.

Cbl. für l'hysiol. No. 3. — 20) Chapman. P. M.,

The phvsies of the cireulation. Lancet. p. .'»l.^. .')S7,

656 und Bht. med. Journ. p. 511, 566, 629. — 21)

ChauTeau, A., Inscription lleetriqne des mouTements
des valvule.s sigmoVdes, determinant l'ouverture et

Tocelusion de Toritiei- aortique. Compt. rend. \<'ad. d.

5, ', I, 13. ji r,Si;, 22,1 Cntri, ri,.. Da.s

plMateau"* der Druekeurve in der Hcrzkamnu r. Cbl. f.

PhysioL No. 7. — 23) Dehio, K., l'eber den Ein-

fluss des Atropin auf die arhvttimische Uerzthatükeit.

Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 52. 1. S. 97. —
24) Dogiel, Job., Die Innervation des Bulbus aortae

des Froechhenens. Cbl. L d. med. Wiss. No. 13.

S. 285. — 25) Einthoven, W. und M. A. J.Geluk,
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Die Rcfiristrirnng der Hentöne. Pltüger^s Archiv.

11(1. :.7. H. fil". — -JC) EngolniatM.. Th. W., Hrob-

aflituiigrii iiiifl Versuche am siisim ndir'.cn lli-i/.i-n.

/weilt- und drittf Abhandhing. I'i1ii:.'ir's Areliiv.

Bd. 56. S. 149 und Bd. 59. S. 30;t. - 21) Frcdc-
ricq, h.f Verschluss der vier Kopfschlagaden beim
Kaoinchen ohne KusHmaut-Tenner'sehe Krämpfe. Chi.

f. Physiol. No. 20. -- 28) Derselbe, Vergleich der

St'jss- und Dniikourvrn der rei-hten lIiT/kaniimT des

Hundes. Kbend. l^ia No. 24. — 2S>j F i ey . M. v..

Die Folgen der VerMhliessuug von Kranzarterien.

Zeitscbr. f. klin. Med. 25. 1/2. & 158. — 30) Der-
selbe, Die Erwärmung der Luft im Tonogniplicn. Cbl.

f. Physiol. No. 7. — 31; <;icy, K.. R.rli.ivh.s sur

les actioDs vasumotrires de pr-iVctiaiiee pt ripbi ri'|ue.

Arch. de physiol. T. VI. p. 702. - 32; Hai Hon,
L. et Ch. Comte, Becbercbes sur la circulation capil-

laire ebez l'homme a Paide d*aQ nouvel appareil

plcthysmoffraphiiiue. Ibid. p. ;1S1. II eitler.

M,, L'eber die Wirkung (liermiselier und nieehaui»clier

Einflüsse auf den Tonus des Herzmuskels. S.-A. gr. 8.

Wien. — 34) Hering, U. £., Anomales Vorkommen
TOD Heraliemmungsfasem im reebten N. depreasor eines

Kaninchens. Pflüger's Archiv. Bd. 57. S. 77. —
85) Derselbe, Tiber die Beziehung der cxtra-

cardialcn Herzner\en zur ."-teig« rimt; der I'ulsfrcquenz

bei Muakellbätigkeit. (N ntralld. f. i'hysiol. No. 8. —
86) Hill, L. «od B. Moor«', The cfb:et^ of eumpres-

sion of the common carotid arterjr. Brit med. Journ.

p. 962. (Compn ssion einer Carotis macht beim Men-
sch«-n .^^ehwnndel, »lefühl von Fiirniieatii>n und andi r<'

nicht dcliuirbarc Kensationen .sowie klonische .Siia-men

auf der gegenüberliegenden Körpcrseite. Diesi- Bewe-

gungen werden vte passive empfunden.) — 87) Uirsch-
mann, E., Ueber die Deatvog der Pulseurven beim
Vals;,lva"M ti. n und MüUerVhen Versueh. Pllfiger's

Arehiv. Bd. tiC. .S. 389. — 38) His, W ., Herzmuskel
und HcrzganglicD. Bemerkungen zu dem Vertrag des

Uenrn G.-R. A. v. Kölliker ,Ueber die feinere Ana-
tomie und pbjsiologisebe Bedeutung des sympatfaisdien

Nenen.svslems". AViener med. Blätter. No. 44. 653.

— 39) Hoji. rst. dt. A.. Zur Teehnik der Blutdruek-

messung mit v. Basi-h's ^\ihy umomanomet^'r. St. l'etrrs-

burger med. Wocbeuschr. No. 41. (H. benützt zur

Compression der Arterie mittels der Basch'schen Pelotte

ein Sehraubencompressorium und schnallt den gany^n

Apparat auf dem Vorderarm fest.) — 4U) .loban.sson,

.1. E., I i her die Kiuwirkunt; der Muskflthatit;keit auf

die Atbniung und die Herzthaligkeil. Millheilg. a. d.

Physiol. Laborat. in t^tockholm. X. H. l!>;»3- 94.

Skand. Arcb. L Phjraiol. Bd. L & 20. — 41) John-
son, G., The influenee of the arterioles in relation to

varii'us pathological conditions. Brit. med. .lourn. p.

H41. — 42) Kaiser, K., Untersuchungen über die

Ursachen der Hhvthmiiität der Herzbcwegungen. II.

Zeitsobr. f. Biologie. XXX. Bd. N.F. Bd. XU. S. 279.
— 48) Knoll, Ph., Ueber die Henth&tIgkeit bei eini-

gi n Kvertebratcn und deren Beeiiiflii'^siing dureh die

Teinpi ratur. .^itzbcr. d. Wiener Av.ui. d. Wis.senseh.

Math, uatui-w. Cl. t'H. Vlll. Abth. 3. S. 3f<7. —
44) Derselbe, Ueber die Deutung der Pulseurven

beim ValsaWa'schen und MüUer^sehen Versueh. Pflüger's

Archiv. Bd. 57. S. 40«. — 4.5) Derselbe, Graphische

Versuche an den vier Abtheilungcn des ."^riugtthier-

bei/i iis. :^it/.her. d. Wiener Aead. d. Wis.seii.scli. Milth.

naturw.ri. I5d. ( III. Abth. 3. N..v. ( Verf. bringt Sehreib-

bebel mit beiden Vorli iten und Kanunern in Verbin-

dung und untersucht den £inlluss der Yainiaieisung^

der Hemmung des Blntabflusses ans den Ventrikeln

und der Ib lleboreinvergiftung auf die Thäligkeit der

einzelnen Ib rzabschnitte). — 4'i) L angendorff, O..

Zur Lehre der Hhvthmicität des Herzmuskels. *iem.

mit Dobbertin. Pdüger's Archiv. Bd. 57. S. 409.
— 47) Lui, A., Action locale de la temperature aar
les vaisseaux aanguins. Areb. itaL de biol. T. XXL

p. 416 und Rivista veneta die seiense med. No. 1.

(Bei kiinstlieher Durchslr-onui'^; überlelu ndcr Organe
init pliysiol'igiselu-r Koehsalz.losuiig l» wirkt F.rwiirniung

der Hp. isungsdiissigkcit von 33" auf 4;t'' eine vorfiber-

gehende lurwciterung, dann aber eine dauernde Yer*

engeranf der Gefiaslumina.) — 47a) Martius, F., Der
Ilerzstoss des gesunden und kranken Men.schen. .SammL
klin. Vortrage. N. F. (Inn. Med. No. 34). Leipzig.

4S; Meiiii-anti. <;., I rluT d,is Vrrhaltiiiss der Menge
des Luiigenblut"'8 zu dem des Körperblutes bei verschie-

denen Tliieren. Zeitschr. f. Biologie. XXX. Bd. (N. F.

XU.) 4. S. 489. — 49) Mar er, £., Cardi^^raphie
che« le chien. Arch. de Physiol. T. Vi. p. 698. —
M) Mieharlis, M.. Frlhr einige Krir-'biiissc bei Liga-

tur der Kranzarterien des IL-rzi n- Ziitschr. f. klin.

Med. 24. 3.4. S. 270. — öl, Nikolajew, W.,
Zur Frage über die Innervation des Froschherzens.

Arch. f. Anat. u. Phys. (Physiol. Abth.) 1898. Suppl.
f^7. — 51a") Oehrn ,

F . Fiiii.--' Versuehc über Gummi-
liisung als Niibrflüssigk" it für das Frosehherz. An-h. f.

exp. Path. Bd. XX.XIV. S. 29. - 52) Fiekering,
J. W., On the action of certain substances on tbc heart

of daphnia. Journ. ef physiol. Vol. XVII. p. 856. —
53) Hiebet, Ch.. La mort du coeur dans Taspbyxie

ebez le ebi. n. Areh. de l*li\siol. T. VI. a. r,.i;{.' -
.54} Ke.senbaeh. U., Die Grundlage vom Kreislaufe.

(Si.-A.) gr. S. Wien, — 55) Rougct, Cb., Le U-
tani^s du coeur. .\reli. de Physiol. T. VI. p. 391.
— .56) Schmidt, A., L'eber die Grundbigen der Mar-
tius'sclien Herzspitzenstosstheorie. Deutsche mcdic.

W.nlieiisihr. No. 4. .S. 7»i. 57) .Sti fani, A.,

Comment se modilie la capaeit«' des diflVrents terril^iri-s

vaseulaires avee la modilieatiun de la pression. \] h.

itval. d.- biol. T. XX. p. 91. — 5S:' Derselbe,
Changenieiits physiiiucs et ehangemeots |iliysi(tlngiques

de la lumi- re des vaisseaux. .\rch. ital. di- biMl. T.

X.XI. p. 245. 59) Strassniann, P., Anatoniiscbc

uii'l physiologische Untersuchungen über den Blutkreis-

lauf beim Neugeborenen. Arch. f. Gynaekol. Bd. 45.

S. 898. — 60) Derselbe, Zur Lebre vom Blutkreis-

laufe beim Neugeborenen. Berl klin. Woebenscbr.
No. 21. S. 498. — fil) Tigerstedt. K . Ftlur die

l->nälirurig des .^iiugetliirrbi-i /! s. II. .Mili.mdlg Mil-

tbeilß. a. d. Physiolog. Laborat. in Stockholm. X. H.
1893 94. Skand. Arch. f. Physiol. Bd. V. S. 67. — 6«)
Wertheimer, E., De Finfluence de la refrigeration de la

peau sur la circulation du rein. Arch. de Physiol. T. VI.

p. 308. r.3; Derselbe, Litbirt.i •• .le l:i ri\n ration de
la peau sur la circulation des mcmbres. Ibidem, p. 724.

Bo Minger (14) theilt nach Untersuchungen von

Parrot interessante Daten über die (trdssenver-

hältuisse des Herzens bei Vögeln mit. Es ergiebt

sieh daraus, dass bd diesen Thi«ren, dersn Muskel-

leistungen oft enorme sind (Brieftaubeji, Waiidorvögel

u. s. vr.), sich eine besonders starke lletzentwickluag

findet. Wihrand du relative Henfewicbt beim Menseben

etira 5 g pro kg Körpeifeirioht beträgt und bei vielen

Säugethicrcn ähnliche Zahlen aufweist, steigt es beim

Baumfalken auf 16,98 g, beim Alpenstrandläu/er auf

19,01 g, bei der Singdrossel so^ bis auf 85,64 g. Das
Herz {)asst sich also in ausgiebiger Weise den bSbeiea

Anforderungen an.

Arloing (2) schildert einige Besonderheiten
der Hertrhfttamik, di« unter dem Einflnss der

Durdisefaneidung oder Beisung der Vagi beobachtet

wurden. Es bandr-K sieh um Pferdeherzen, deren

lijatigkeit er uiiliuls der cardiograpbischen Sonde

studirte. Nach DurcbsGiuieiduiig beider Vagi sah A.

aowehl die Dauer der Kammerqrstol« als die der Pause
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abBehmeD, tetstere jedoeb in höberem llaaMe. S«bwaehe

Vagnmisuog verläogerte nur die Henpause, starke d:i-

«T'gfn zuplrich auch die Dauer dfr Systole. Durch

LiitcrbiiiduQg des Vagus koonte eine IntermiUenz des

HcRseblages bobeigeffibit irardea.

Derselbe (4) beobachtet» ferocr, da.-« bei der

Vapisreizung die Vorhöfe lanp^amfr >(lila<:Lii künneu

ab die Kammcm. Er koautc aber aucli ein Au^cinander-

ftUen der Thätigkeit der beiden Ventrikel feststellen.

So faod er zuweilen, dass der Hi/» - Ventrikel etwas

r->r dem rechten seine ZusammenziL-liuiig bcf,nnijeii kann,

und dasä auch nicht immer vüllige Uebcreiusliiumung

in der Dauer der Systole und in BetidF des Seblusses

der Semilunark läppen in den beiden Kammern besteht.

\ <>n grüssert ni Interesse ist, <!ass er einmal bei längerer

recbtä&eiiiger Yagusruizuug den rechten Ventrikel lang-

samer sehtagOB sah, als den linken; der eratere sefatte

eine Zeit lang während eines oder zweier Hchliige der

linken Kammer aus; es bestand also eine unzweifelhafte

Uemisjrstolie.

Aebnliehe Ergebnisse, vie Arloing am Henen
do-i Pferdes hat Meyer (40) am HundehorzL-n er-

halten, dessen Dnickverbältui^ise er mittelst iuLracar-

dialer Sonden von passenden IMamsioaeD vstarsudit

hat Di« Fi»rai ier inineardialen Dmekcorve findet er

ganz di*n Angaben von Chauveau und Marey ent-

sprechend. Ueber den Einfluss der Vagusreizung, über

BeoüqrstoSe oder nelmdir As) nergie der beiden Kam-

mern , die aueh er zuweilen beobaehtm konnte, maeht

er Angaben, die denen Arloing's ent^prcehcn.

Tetanische Coutractionen des Herz-
muskels bat Bonget (55) dureh Reisong des Vagus

bei Schildkröten und bei curarisirten Säugethieren her-

vorbringen können. Dieser Zustand kann in verrsebic-

denen Formen auftreten, als Cardiutunus (tctauos de

toaidtt von Banvier), als prolongirte Zuckung und

als wahrer, durch Verschmelzung von Biiueliusammen-

siebunppii ent-standener Tetanus. Allen drei Formen

der Dauerouulracliua begegnet man auch bei den bkelct-

BuiakelB.

Versuche von Heiden hain haben bekanntlich er-

gaben , da-ss bei ge.steigertem Blutdruck Reizung der

pehpbcrisciien Vagusstümpfe Arhythmie des Hersens

henrämtfeo kann. Dehio (88) seigt, ao diese Eiperi»

mente anknüpfend, dass es auch beim .Menschen Formen

der Arhythmie giebt, die man in iUinlicbcr Weise ileuten

kann. In diesen Fällen liisst sieh £e unregelrnii^.-.igc

Thitigkeit des Wanm durch Atropin beseitigen. lo

schwereren Fällen dagegen versagt dies Mittel. Diese

entsprechen offenbar deiyenigen Beoacbtungcn von

Heidenhaio, in denen auch bndurshsobnittenen Vagi

die AibTfhmie eintrat, venu nur der Blutdruck hooh

geang gesteigert wurde.

Schmidt (J}<\) bekämpft die Martius'sche Er-

klärung des äp itzenstosses, indem er danuthun

saebt, daas ««der der B«ginn des ansteigenden

SohankeLs des Kardiogramms mit dem .\nfang der Vr-r-

scblosszeit nuch der Gipfel der Curve mit dem Ende

der Verachluaszeit zusammenzufallen brawdit.

Im Gcgeoiati n Talma koonnt Bod« (18) auf

Grand von Versuchen an mit Membranen veraeblossenon

und mit Flüssigkeit gefQll !: n n zu dem Kosultate,

dass an der Erzeugung des lierzlones keines-

wcg.s wesenilicli Schwingungen des Blutes bctheiligt

sind, sondern dass derselbe den durdb den Bückstoes

des Blutes verursachten .Schwingungen der Semiluoar-

klappen sein .\uftreten in erster Lini«- verdanke, wenn

auch, als unterstützendes Moment, Erscbült<.'ruug und

Oseillationen der FlOasigkeitstbeilehen zu seiner Ent-

stehuiig beitragen. Dnss 1 t/t i ' nicht von wesentlicher

Hedeiitunc; sein ki'tnien, ^elit ilar.nis h'-rvor, das^ der

2. Ton in den vom ilerzen cnticrnlcu Arterien nicht

mehr naehweisbar ist, obwohl sidi FlOsngkeitsschwin*

gungcn weithin fortptlan/i u mii.ssen.

Chauveau (21) schreibt das Spiel der Aorten*

klappe zugleich mit dem Druck iu Aorta und linker

Kammer vermittelst eines eleetriscben Signals auf, das

dureh .S hlicssung und OefTnung eines an der Herzsonde

beiiudlichcu Contactcs in Bewegung gesetzt wird. Der

Cmtact ist an dem Isthmus der Doppelsond« so

angebracht, daas Versebloss und Eröffnung der

Klajipe ihn iHTstell'ii und unterbreelieu. Auf diese

Weiäc konnte Cb. feststellen, dass die Klappeuöiluung

nicht in den Anfang, sondern erst in die xweite Hälfte

des systolischen Anstiegs d. r \ i.trik' leurve und in

den I>i'ginn der pwlsatnrisohen Erhebung des .\ert»^n-

druckcs fallt, und dass die Klappe im Anfang des

diastolischen Ab&Us des Kammcrdmcks sieh sehliasst

In iibniicher Weise liisst sich das Spiel der Atrio«

ventricularklappeii aufzeichnen.

ZumZweckc der graphischen Kegistrirungder

Herstön e lassen Einthoven und Gelnk (25) diesellwn

wie llQrthle auf ein Microphon wirken, das sich im

primären Kreise eines Induetionsapparates befindet; iu den

secundärcn Kreis ist ein Capillarelectrometer auf-

genommen, dessen AuasdilSge photoehronographiseb

verzeichnet werden. Die beiden Herztöne geben auf

diese Weise characteristi-<che Curven. Jeder von ihnen

besteht aus einer Anzahl nicht periodischer Schwin-

gungen, was, dem geiiusehartigen Charaoter der TSne

entspricht. Der zweite Ton hat eine andere ("iirve wie

der erste. Die Dauer der Töne lasst sich nicht genau

bestimmen; wohl maikirt sieh ihr Anikng sehr sehai^

aber sie verklingen sehr allmilig. Beim Kanindien

finden die Verff. in einem Falle die Dauer des I.Tones

= 0,(MU See, die des 2. Tones « 0,039 See, das

Intervall iwisehen dem Beginne beider (Daner der

^•stole) — 0,118 See.

Auch beim Menschen gelang die gistrirung der

Tone; gleichzeitig sehrieben die Verff. das (Jardio-

gramm auf. An der Henspitze beginnt hier der erste

Ton schon kun vor dem Anftng des auüite^endfln

Curvcnastes, im '2. Intereostalrauin etlt^prieht v'-in He-

ginn etwa der Mitte dieses Astes. Der zweite Ton fallt

in den absteigenden Theil der Corvo. Betrachtet man

das Auftreten des 1. Aorten- oder Pulmonaltones als

Zeichen der Kpiffnung der Semilunarklappen, die des '2.

als Zeichen ihrer Schliessung, so lässt sich die Dauer

der Anspaunungs» und der AustreibvngfMit beatiDmien.

Die erstere (vom Begiui des 1. Hempitaentones bis
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zum Beginn des 1. Aortentooes) Anden die Verff. im

Dttrebsebnitt s 0,061 See; die Dauer der gsnaen

Systole (vom Beginn des iist-^n Spit,'»i:ti'nos bi-. zum

Anfang des zweitcoj bei einem Individuum = Ü,<112 bis

0,846 See.; die der Diutole = 0,885-0,518 See.; die

Sjratole würde danadi 89,9—45,8 pCt der guiien Hen>

Periode b^tragpii.

Es gelang den Verff. auch die llegi»triruog eines

patliologiMdieD Hengeriiuehea bei einem Hönde, denen

Aortenklappen insniBeient gemaebt worden waren.

Michaelis (50) hat ii<nio ViT>achc üb.-r die

Folgen de» Krauzaderverscblusses angestellt,

hauptsächlich um zu prüfen, wie weit die neuerdings

gegen die einschlSgigen Experimente von C o h n h < i m und

X. Sebttlt ]i - s> • H . i-hb'Tp i-rhiibenen Kinwände berech-

tigt sden. Er benut/ic Kiuiiuchcn undUunde und bediente

aicb snr Anfeeiehnung des intraeardialen nnd des arte-

riellen Blutdruckes des (iad'schen Tonographcn. Zu-

nächst konnte M. nni Hundchcr/en di.' f'fih n h e i m 'sehen

Angaben durchaus bestätigen; nach Unterbindung eines

grusseren Conmarartetienaates nimlieb trat aneb in

»einen Vei-'.n licn Yeriangsamung der Sehlagfolge und

nach 2—'^ Mmuti n plötzlicher, beide Herzkammern zu-

gleich treffender .StillsUnd ein, dem dann das bekonote

Vt—1 Minnte dauernde „Wogen* des Herxena folgte.

Dies machte allmälig dem di-finitiven, ni«-ht mehr re-

parablen Stillstand Platz. Nebenverlctzungen, Blut-

verlust, Abkühlung des Herzens tragen sieber keine

Sebald an diesem lediglich auf die Absperrung des

niu (Stromes zurüek/iifiihrenden Ausgange. DasK.minchen-

hcrz verhält sich demselben Eingriff gegenüber etwas

anders; vor allem lisst sieb bier das Hen aus der dem

Wogen folgenden Robe noeh durch Massage wieder zum

normalen Schlagen bringen. (Derselbe Unterschied gilt,

wie bekannt, auch für das „galvanische Wogen'' des

Hersens. Ref.)

Nach vorausgescbickterUnterbiiidung kleinerer Aeslc

der roronararterie, die, wie am h <'. gefunden hatte,

nur vorübergehende Unrcgelmä-ssigkeiten des Herzschlages

lor Folge bat, konnten aucb die grösseren StSmme unter-

bunden werden, ohne dass der plGtzliehc Herzstillstand

eintrat. Dies kann nicht anders erklärt werden, als

durch die Ausbildung eines Collateralkreislaufs. Cohn-

beim i^anbte gefiinden su liaben, dass die Kranzgefisse

Endarterien seien; demgegenüber konnte Verf. an

Wickersheimer'scben Iigectionsapparaten zweifellose

Anastomosen zwischen den Aesten der linken Kranz-

arterie und swisebea linker und rechter Knmaarterie

nachweisen.

Dass gegenüber dem sicheren Erfolge der Coronar«

•rtBrienunterbindung die vollständige Ligatur der Venen

(Cohnheim) so geringe Wirkungen hat, erklärt Verf.

ans dem mehrfachen Ahfluss in die Herzhöhle, der durch

die Foramina Tbebcsii dem Venenblute frei.st<:ht.

ZumSeblnas vertheidigt M. Cohnbeim gegenüber

die Ansiebt Samuelson's, dass in Folge einer durch

die Kranzarterienligatur bewirkten Stauung im linken

Vorbof Lungenödem auftreten könne; beim Uunde konnte

er direet die Ynatadien« beim Kanincben das begtn-

nende Lungenödem selbst naehweisea.

Trotz der Krgelniisse derVersneho von Michaelis
hält v. Frey n i r früher von ihm geiosserten

Ansieht fest, d.iss der liii/srillst;in(l nielit eine noth-

weudigc Folge derVcrschlicssung grosser Kranzarterien-

istesei, unddassdaganxihnlicbePolgen, wieanfdieUnter-

binduog derCoronararterien auch nach zahlreichen anders-

artigen Eingriffen am llcr/en luiftr'^ten kennen, auch Jen**

wahrscheinlichNebenverlet/.uiigeuihrc\Virkung verdanken.

Tigerstedt (Gl) hatte naebgewieeen, dass man
beim Kaninchen durch eine um die Vorbofe des Herzens

gelegte festsf^hliesstudr Pincetto die Blutzufuhr in die

Kammern mehrere Minuten lang absperren kann, ohne

dass das Herz getödtet wird. Dasselbe weist er jetzt

auch für das empfindlichere Herz des Hundes
nach, bri dem die Anlegung dt-r Klemme dt-n Blutdruck

enorm herabsetzte, ohne aber auch hier eine dauernde

SehSdigung herbeizuführen. In einer anderen Verwichs-

reibe geschah die Absperrung der Blutzufidir zum Herzen

d idureli. d.iss rlcr intrapericardiale Druck durch Ein-

füllung von Salzwasser in den Herzbeutel erhöht wurde

(Stefani); endlich wurde den erwlbnten Angriffen

noch eine starke Bhitentziehung aus der Carotis hinzu-

gefügt. In allen Fällen wurde aber das Hen nach

Beseitigung der Sperrung wieder vollkommen leistungs-

fähig. Die Versuche widersprechen, wie T. benrorhebt,

den Ergi'bnissin der von Cohn he im und v. Sclmlt-

hess-Hechbcrg über die Folgen des Coronararterien-

verschlusses angestellten Versuche. Vermuthlich nnd

diese durch Nebenverletmngen bedingt

In ähnlicher Wcisi^ wie Geppert und Zuntz die

Einwirkung der Muskclthätigkeit auf die Athmung

untenuchien, bat Johansson (40) ihren Einfluss

auf die Herzthätigkeit geprüft. Er findet, dass

willkürliche Muskclthätigkeit bei seinen Versuehsthieren

die Herzfrequenz weit mehr zu beben vermochte, wie

dureb küDstliebe Reiiung enengte. Die errtere bewirkte

Frequenzsteigerungen um mindestens 15pCt, einmal

sogar um 'JS pCt., letztere gewöhnlich nur um 2—3,

nie um mehr als 10 pCt. Die Athmungsgrüsse (Athcm-

Volumen) Hess aidi dureb künstliehe Muskelthätigkeit

um 20 -60, ebmal um 91 pCt. steigern, und durch

spontane Bewegungen um ilO— SO, einmal um 104 pCt.

Die L'rsacbc der durch künstlich angeregte Muskel-

aotion bewirkten Zunahme der Renthätigfceit findet

.T. unter Ausschliessung einer Reihe von anderen Fac-

toren im Wesentlichen darin, dass Stoffwcchselproducte,

die in den Muskeln während ihrer Tbätigkeit entstehen,

einen erregenden Einfluss auf die Centren der Hers-

bewegung im Herzfn selbst ausüben. Schnitt er den

thätigcn Muskeln den Bluticreislauf ab, so trat keine

Vermehrung der foisehlagiabl ein; wohl aber machte

sieb eine solche, wenn auch in geringerem Maasse als

gewi-ihnlicb, geltend, wenn nach Beendigung der Teta-

nisirung der Blutlauf wieder fineigegeben ward. Für die

viel intensivere Wiitung der spontanen Huskelthätigkeit

macht dag< grn .1. gri>sstentlieils eine Mitoreguag dos CCQ-

trums der beschleunigenden Herznenen verantwortlich.

Die Mitthcilungeu Kichet's (53) über die Er-

etiokttog des Hersen« dürften kaum neue Tbat-

aaehen enthalten. Er oiperimentirt an Hunden, die er
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durch Cliloralose narcoiu^in, und dcnrn Temperatur im

V«rlMf der Nareose mdir od«r mindar mimimmt. An
ihnen thut er dar, dass die Zeitdauer bis zum Eintritt

des jwphyctisch^n Herztodes derart von der Temperatur

des Tbiercs abhängt, dass Abkühlung um je einen Grad

den Ted tun etwa je eine Ifinnte binanasdiiebl Die

Ausfühninjjcn Ober die dyspnoiachp Vcrlangsamung des

Uerzscblages, der Befund. da.s!< Durchscbneiduog der

Va(i oder Atropiovergiftung, durch die jene beseitigt

wild, den Eintritt des ErstiekaBgstodes bcsebleanigen,

dass also d'-r Vrifni*! das TT-tz vor dem Tode «Mnc Zeit

lang schützt, wiederholen Bekanutei»; ebenso wenig neu

änd die Beobaebtungen über den Brstieknngamodna

des Albmnngseentrums. R. siebt die Ursache der Er>

ftiekung des Herzens nicht im SnuerstoSman^fl, sotidorn

in der ProducUou eines durch die TbStigkeit erzeugten

and bei Sauentoirmangel nicht getilgten Giftes. Bei

atropiniairien Ihieren stirbt das Her/, vor dem Athem*

rentnim, wSbread bei normalen Thiereo das Umgekehrte

der Fall ist

Dogiel (S4) findet, daas der mit dem Tenensinus

nur 00^ doroh die Vorhofscheidcwand und di ren .Ver-

ven zusammenhängende Bulbus a o r t a e d e •< F r o s e h -

herze OS durch Vagusreizung noch zum ätillstand zu

bringen ist, und er folgert daraus, sowie ans dem von

verschiedenen Beobachtern festgestellten selbständigen

Pul.se dieses Her/.theiles, dass dir Bulbus wie mit Hnem
motori-schen, so auch mit einem reguiatohscheu Apparat

anagerüstet sei.

N'ikolajcw (.51) durchschnitt bei Fröschen die

Kami splanchnici der Vagi und fand nach Wochen

oder Monaten in den Nerveozellen der Herzganglien die

Spiml&tem und die perieellnlireD Nervennetse degene*

rirt. während die geraden Zelli nfortsützc sie!i mi.v r-

!>ebrt zeigten. Die Untersuchung geschah vermittelst

der Ehrfidi*adMD lCedi]r1«ib1anaibnng. Die Spindbaon

und das mit ihnen zusammenh.ingendc pericellulare Nets

stammt ^oniit aus dem Vngii-.; si inen Einfluss auf die

Zelleu übt der letztere vermittelst jenes Netzes, also

nur doroh Contaet.

Bngelmann (86) bat seine Untersudinngen „am
suspendirlrn H<r7.en* fortgesetzt. Er behandelt in der

ersten der vorliegenden Abhandlungt-n die Fortpflan-

zung der Erregung im Herzen. Um über diese

Niberes au erfahren, stellt er suniebst eue Vorunter-

"uchung an über die Grösse des zwischen Vorhof.

fivstole und Kammcrsystole liegenden Zeit-

interralls. Daaaolbe liegt nach früheren Bestimmungen

E.'s «wischen 0,15 und 0,80 See. An der Hand ansgeddin-

fer Beoba<-bl\inp^rt>ih<'n s1>'!lt F. nunmehr fest, web-hen

Einfluss Blutstrom, lieiztempo und Keizzabl, itcizinten-

»itit und Spannung auf die Grösse dieses Interralls

haben, .^i dann misst er die (icschwindi^kcit. mit wel-

cher .sicli der Bt-wepangsniz für dt n Vintrikel d\in h

die Vorkammer hindurch fortpflanzt. Da^i Princip der

aageirendeten Untersnehungsmethode war dasselbe, wie

das bei Bestimmung der X u iilcitung.szeit allgemein

bffiilgt'?: diis Atriiim wurd«' iiliw ' hsi-lnd an einer lii'm

Ventrikel näheren und ciiitr eutferutercu Stelle gereizt

und, unter BerSdudehtigang der Variationen der Ueber«

gangszeiten, die Gesehwindigkiil des Eintritts der

Kammersystole grapbiseh gemessen. Daa Ben des

Frosches war an einem Schreibln-bt l oder zwischen zwei

Schreibhibeln suspendirt. Die Iteisung besorgte das

Engelmanu'schc I'olyrhcotom.

Daa Ergebniss dar Versodw var, dass bei entfern-

terrr Heizung des Atriums di-.- Vi iitrikelsystole so er-

heblich später aU bei nalicr Koiznng erfolgt, dass an

eine nervöse Leitung unmöglich gedadit Verden kann.

In einem Falle beieebnete sieb die Leitnngageschwindig»

keit im Vorhrf zu 90 mm pro .'-"ec Sie war also etwa

300 mal geringer als unter gleichen Bedingungen im

motorischen Frosebnerren. Kamen spontane, Tom Sinua

ausgebende Pulsationen zur Beobachtung, ergaben

diese Aufzeichnungen der Art, wie wenn das Atrium

weit vom Ventrikel gereizt worden wäre. £. scbliesst

danras, dass die normalen Bewegungsreise für die Kam-

mern von den dem Sinus beaaebbarten Thailen des Vor-

bofis ihren Ursprung nehmen.

Die für die Erregungslcitung im Atrium gciundeiteu

Werthe sind von derselben Ordnung, vie die früher von

llarchand, Burdon-Sanderson und Page, sowie

von K. » Ibst für die Leitung im Ventrikel gefundenen.

Berechtigen sie zu dem Schlüsse, dass man es mit

rauseulSrer Leitung sn tiiua habe, ao «kSnnen

es auch nur Muskelfasern sein, welche die Ucbertragung

des Reizes an der Kammcr^'renze von der einen auf

die andere Her/abiheilung vcrimtteln". E. nimmt dafür

die von Paladine entdeckten, von Gaskell, Stan«

ley Kent, Hisjun. und ihm selb-'' Vi sf itigten Mnskcl-

brücken zwischen Kammern und Atrium in Anspruch.

Der embryonale Cbaracter der sie bildenden Hnakel-

fiMMm erklärt die starke LdtungsversOgerang an dieser

.Stelle.

Durch besondere Versuche sucht £. schliesslich den

Naebveis su führen, dass die Huskelfaseni der Vor-

kammern auch nach vollständiger AuitK-bung ihrer Gon-

tractilität den Bewcf^ningsreiz fiir die Kammern noch

fortzupflanzen vermögen, und zwar mit derselben Ge-

scbwindigkeit, wie wenn ihre Cbntractilität erhalten

wäre. Dieser Nachweis würde die Schwierigkeit besei-

tigen, die der Annahme einer p e r i s t a 1 1 i s c h e n B e w e -

gungsloitung im Herzen, die E. vertritt, aus der Beob-

achtung erwaehsentrfirde, dass suveilenBetaungdesSinua

eine Systole der Kammer bervomift, ohne dass die Vor-

kammern eine .Spur von Bewegung erkennen lassen.

In seiner zweiten Abhandlung untersucht £. die

besonders von Varey stodirte refraetire Phase und
die compensatorische Ruhe des intercurrent

gereizten Herzens in ihrer Bedeutung für die

Erklärung des Uerzrhy thmus. Gegenüber meh-

reren vidcrsprecbenden Angaben stellt E. durch neue

Versuche fest, dass die Anspruchsfahigkeit des ganglien-

hriltipen wie des ganglienfreien Ventrikels unmittelbar

vor dem Beginn der Systole, im Anfang des Latenz-

stadinms, sehwindet, erst gaas kurs vor dem Beginn

der Diastole zuriickkebrl und über das Ende derselben

hinaus nocli wächst. .Irdenfall.-, wird im iiuniialen blul-

durchstrumteu Froschherzen die iieizbarkcit der Kammer

nicht schon vibrend der Diastole so gross, wie sie
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werden köunU', wenn iiicht eine neue Erregung sie

wieder herabsetste. Die Lateosselt Ist bei tnter-

currentf-n Reizungen un.ibhän^g von der Phase, io

der die Reizung erfolgt: sie betragt durchschnittlich

0,1 See. Die abweichenden Angaben von Marey u. A.

führt E. darauf nufiek, dasa »eh in ihi«n FUlen die

Reizung vcnnuthlich nielit auf die Herzspit/c bi sehränktc.

Bezüglich der liefractärphase der Vorkaiumera bestäti-

gen die mehrfach variirten Versuche £/a in Weseot-

licheo die Aogaben Toa Lotin.

Die Untersuchung der cnnipensat>>rischeo

Pause, die den durch intercurrente Ein7.eirei7.e ber-

vorgerafcnen Extr&pulsen naeh Xarey folgt, ergab Tor

Allem, dass ^ie >ieh auch an der gaaglieolieien isolirten

Herzspit/.- tpiM.liarhten l.'is>t, w>'nn man di'^se nicht, wie

dies Das Ire und Kaiüer gethan, durch Dauerreize in

il^tfamiaehe Bewegung setzt, sondern wenn man rtgttl'

massige .Spit/enpulse durch genügend distantc und nicht

sa starke Kinzi ln ize herbeiführt. Bei Daucrreiz.cn kann

aneb beim i&olirten ganglienhaltigen Ventrikel die Pause

fehlen. Für das normale aoblagende Ben folgt dem-

nach aus der hier nachweisbaren Compensationspawse,

dass <l(r normale von den venösen Ostii it lu-rkommende

Reiz für den Ventrikel nicht ein contiuuirlicher, sondern

em periodiseber, den Henpulsationen isorhyttimischer ist*

pVmer lehren die Versuche, dass die Störung des nor-

malen Rhythmus durch eingeschaltete Reize, das Vor-

bandcusein der compensatorisehen Ruhe und damit die

Fibigiceit des Hersens, sieb seine physiologische
Reizpericide zu c rli n 1 1 u , mif den HoTSmusItel,

nicht auf Ganglien bezogen wi rili n tnuss.

Kaiser (42) sucht darzuthun, dass die zahlreichen

vorliegenden Beweise fBr die Fihigkoitdes ganglien-

freien Herzmuskels, auf Dauerreize in rhyth-

mische Pulsationen zu gerathen. nicht stichhaltig

seien. Der constaute :>trom, der durch die Herzspitze

geleitet, sie zur ihythmischen TbStigkeit eraolasst,

wird nach K. durch die Pulsationen st-lb^t untiT!ir"i'!ien

ist also kein Dauerreiz — (eine Vermutliung, die sich

leicht widerlegen lässt, und ta deren Sicherstcllung der

von K. angeführte gegen Eckhard gerichtete Versuch

nicht ausrsidlt. Hef.V Ebenso s ilt o-; sieh mit der

Wirkung schnell unterbrochener ströme verhalten, und

auch die meehaniaehen und chemischen Dauerreize sollen

nichts für die rhythmische Fähigkeit des Heiv-mubkels

beweisrn. K. widerlegt w<'iterbin die bekannten He-

bauptuDgen von Iiis jun., Komberg und Krehl,

denen an Folge den Oangliensellen des Hersens nur

sensible, nicht aber motoii I Functionen zukommen

sollen, und wendet sich rluiu dazu, ilir früher von ihm

anfgcstclllo Theorie der Herzinnervation durch eigene

Tersuebe sn beweisen. Zu letsterem Zwecke benutite

er das HellcboreTn, das liekanntlicb systolischen

Herzstillstand uiaehl. Er sucht naelizuwci->en. dass

dieses Gift nicht auf den Herzmuskel, soudern auf ner-

vöse Apparate des Froscbbersens wirkt Klemmt man
vom Herzen die .'^'iiitze ab, so vwfaarrt diese bei einer

Giftdosis, die den llerxrest systolisch stillstellt, in dia-

stolischer t)rscblafTung; wie das ganze H<tz verhält sich

dsgegeo der abgeklemmte ganglieahaltige VentrikeL

K. meiut, das Gift wirke lahmend aul die von ihm

supponirten refleetorisehon Homraungsganglien der Kam-

mern, und er sieht in der vnn ihm gefundenen That-

sache, dass die Anfangscrscbeinungcn der Uellcboreiu-

Vergiftung durch Vagusreizung sowie durch Huscarin

anfjphoben und die Begelmässigk^ der Herqmlse für

kurze Zeit wiederhergestellt werden kann, eise Bestiti-

gung dieser Ansicht.

Naeh alledem bSIt K. an semo firOheren Hypo-

these fest, die als eine Selbststenerungstbeorie
des Herzens bezeichnet werden könnte: Die rhythmische

Tbätigkeit des Herzens beruht auf der rcgcluiässigeu

Unterbreehung der von den exeitomotorischen, im Sinus

gelegenen Ganglien continuirlich ausgehenden Biregung.

Diesfr l'nterbrechuntr geschieht durch luterfercni mit

Erregungen, welche durch die Oontraction des Hers-

muskels selbst ausgelöst werden. Vermittelt wird diese

Interfcrens durch die refleetoriseben Hemmungaganglien»

Diese sind es auch, die vom gereisten Vagus eiiegt

werden.

Kaiser hatte u. a. bestritten, dass die abge-

klemmte Herzspitze durch äussere chemische
Reize zu wahren rhythmischen Pulsationen gebracht

werden kuune (L^iigcudorlt) und hatte behauptet,

dass der ebemisebe Reis eine dauernde Zusammemdebuog

des Herzmuskels herbeiführe, die nur durch die vom Herz-

test her eingepumpten Blutmengen periodisch überwunden

werde. Demgegenüber stützt Langendorff (46) seine

froheren Angaben durch neue Versuche; er weist naeh,

dass die künstlieh erzeugte Schlagfolgr der SpitM VOn

der des Kammerrestes durchaus unabhängig ist» dass

die Spitze auch bei sehr niederem intracardiaten Drucke,

Ja sogar beim Stillstand des Herzrestes zum PuUnn
gebracht werden kann, und dass die künstlieh hcn'or-

gerufenen SpitzenpuUc sich auch durch das Vorbanden-

sein von ActionsstrSmen als aetive Muakelsnsammen-

siehungen ausweisen.

Durch Versuche am Wi llianis'schcn Froschher/.-

apparat kommt Dehrn (bin) zu dem Ki^bniss, dass

das durch Ausspfilung mit 0,6 procentiger Koehsala-

lösung nahezu oder v-illständig er-cliöpfte und sum
Stillstand ^'i-brnehte H.-rz bei Durchlcitung der von

Albanese empfohlenen Gummilösung (mit O3 go-

sittigte Sproeentige Gummilösung mit 0,6 pCt. NaCl
und ein wenig NajC»»;)) wieder „zu einer recht guten

Thatigkeif gebracht werden kann. Er schreibt in

Folge desscu der Gummimiscbuug einen ernährenden

Einlluss auf das Fftnehhen su, Mast ab«r unentschieden,

welchem ihrer BestandÜieile diese günstige Wirkung au

danken sei.

Pickeriug (52) findet, dass am Daphnien-
herzen Atropin die Scblagsahl vermehrt und sebliesslieh

das Herz mm diastolischen Stillstand bringt, dass aber

Muscarin selbst in li dien Dosen, die die Reizbarkeit

aller übrigen Muskeln vernichten, unwirksam ist.

Veratrin sehwücht die Energie des Hersens, Coffein

vermehrt sie, steigert die Frequenz und macht bei

hüben Dosen syste>Iischen Zustand. Tbcobronün und

Xauthiii sind wirkungslos.

Die Untenaehungen von Knoll (48) Aber die
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tierzlhutigküit bei Wirbellosen «imicn an

marinen and u SüsawuserCnistaieeeo, an Hetenqpodm

und .111 Tuiiioateo angestellt Sie ergaben znnäcbst,

d.isi di>- Freqnenx des Herzschlages dieser Thicro bei

Temperaturen von 15—22*C. innerhalb veiter Grenzen

idnrankt, von der aoxihlbaren Sehlagfolge bei den

Copcpodeii und im Mitti.l 2C0 Schl;ii,"ni hv'i Mysis bis

zu 23 —25 bei dem grusacrea Tunicateu. Abkühlung

vcrlougsamt, firvärmang beschleunigt die Schlagzahl wie

bai den Wirbelthiereo; bei höheren Temperaturen

nimmt Energie und Freriucnz al>: hn etwa 40" tritt

diastolischer oder auch systolischer Stiibtand ein, doch

ist denelbe diureh AbkOhlnng wieder la beseitigen.

Ganglienzellen und Nervenfaaem vermochte K. im

Herzen der untcrsuehtt^n Thiere nicht aufzufind'-n, imd

er bezieht deshalb die beobachteten Krschciuungen auf

die MtiAelftaem selbst

Zu ähnlichen EisebnisBen gelangt Bunzel (16)

in Betreff des Herzens von Amphibirnlarven.

Die Larven von Fischen , Salamandern , Tritonen

wurden, auf dem beisbami Olyeefetiseh gelagert,

mieroscopiscb beobachtet. Das gut aikcnnharc Hera,

dessen Schla^ahl erheblich höher w.ar. als hvi er-

wachsenen Tbieren (110 p. min. im Mittel für Kaul-

quappen bei 25—87** C.)» leigte eine Zunahme der

Frequenz bei zunebmender, eine Abnahme bei sinkender

Temperatur; ersterc war so gross, dass da.H Frosch-

lanrenherz Sehlagzahlen von über 200 p. Min. erreichen

konnte. Die boebateFreqaens wurde bei eiaerObfeettiseb-

tempi-ratur von 39*—40" emM' ht, bei noch stärkerer

Erwärmung (bis 45") nahm die Pulszahl progressiv

wieder ab; bri 48^500 kam es zom Stillstand der

Karomer, wibrend Vorfaof und Aortenbulbus zunächst

wciterscblugen, um endlich ebenfalls stillzustehen. Ver-

fasser schildert lemer die Veränderungen, die das

diastolische und systolisofae Velumen des HerMns bei

Einwirkunj; verschiedener Temperaturen erleidet, sowie

den Kinfluss dieser letstereo auf die filutbewegung in

den Gelassen.

Hallien undOomte (89) schildern die Versuchs-

ergebnisse, die sie bei Benutzung einer neuen, in

Gemeinschaft mit Fran<*ois-Franck con>trnirtiMi

plctvsmograpbischcn Vorrichtung erhallen

haben. Das zu ontenuebende Glied (des Hensdien

oder Thiercs) steckt in einer Capscl zngleich mit einem

Gumniibalion. der mit einer Marey'schen Schivib-

capsel oder mit einem Wosscrmauomcter in Verbindung

ist Die VolansebwaalraDgen des Organs bewirken

Vermehrung oder Vermindcniiif: des Ball'unolumens

und 80 schreiben sich die i)iiisati)rischeu, respiratorischen,

Taeomotorischen Veränderungen derBlutflllle, derEinfluss

der Körpenrtellttog, sensibler Reizung u. s. w. auf dk-

S' ll)'' sehr deutlich auf. Das Vt rfalip n ist i inpfindlich

genug, um von ihm Aufzeichnungen der Volum-

schwankungen eines einzelnen Fingen zu gewinnen.

Die Verfasser bezeichnen die erhaltenen Volumpube

mit zweifelhaftem Rechte als Capillarpuls.

Hirschmann CM) lieh.au'l'lt die Deutung tler

F u 1 sc u r V c n b e i m V a 1 s a 1 V a' s c h e n u. M ü 1 1 e r' s c h c n

Versaeh. Bisher waren die aus dem Verhalten der

sphygmographischen Cuneu zu ziehenden Schlüsse mit

den Ergebnissen der manometriaeben Messung nieht in

Einklang zu bringen. H. zeigt, dass dies darauf beruht,

d.iNs die v>Mi der nicht frei präparirten Arf<'rie ^p.

wöuueneu Sphygmogramme nieht ohne weiteres als

Anadraek für den arteriellen Blutdruek genommen

werden dürfen. Er verfuhr so. dass er beim Httode

gleichzeitig mittelst des Hürth le'sehcn Tonographcn

den Blutdruck, mittelst eines von Hürth le construirten

Spbygmogrepben den Cmralispnls und femer die

Athmunj; aii^cbrieh. Wurde nun die Lunge aufgeblasen,

ein Eingriff, der dem Valsalva'schcn Versuch beim

Menschen entspricht, so zeigte der Tonograph eine auf

< itier Abnahme der pulsa torischen Sdiwankungen be-

nil.'-nd«' I>rnek-\l>tiahme ohne Veränderung der Minima

au; die sphygmograpiüschen Aufzeichnungen entsprachen

aber nur dann den tonograpbisebeo, wenn die mit dem

Spygmographen verbundene Arterie frei präparirt

war. War sie dies nicht, so zeigten die Miniina des

Sphygmogramms eine Elevation. H. führt diese auf die

durch die Aufblasoag bedingte Veoenstaumig snrOek.

Aehnliche Uebereinstimmungen und Gegensätze fanden .

sich beim Miillcr'schen Versuch (.Sinken des intra-

pulmonalen liuftdruckes. Vgl. Knoll 44.)

Biedl (12) giebt an, dass man am Mesenterimn

des Frn.sches mit Siclierheit eine Zusammen Ziehung

der Capiliarcn, der kleinen Arterien und
Venen hervorrufen könne durch Uebergiessen mit war-

mer (45—SO« C.) KoehsalxlSsung. Nadi Sistimng der

rel)eni>'se!ung erweitert sich das Lumen wieder;

schneller ist das der Fall, wenn man das Object mit

einer peptonhaltigen Kochsablösung von Zimmertem*

peratur begiesst Die genauere mieroseopiaebe ünter-

suchung ertriebt sowohl fOr die Capülaren als fSr die

kleinen venösen und arteriellen tiufässc, dass das

Lumen derselben sieb duieh Verbreiterung der Wände Ter-

engt, durch ihr DQnnerwrrden erweitert, ohne dass -ieli

dabei der (lesammtqncrsehnitt des Gefässes auffällig

verändert. Miemals waren l']rscbeinungcn wahrzunehmen,

die auf eine Bethelligung von Muskelfasen hatten

scblics.Hen lassen, niemals eine Faltung der Intima. B.

glaubt in seinen V'r>nehen eine Bestätigung der

Stricker'schen Anschauungen über die wesentliche

Betheiligung der Intimasellen am CoatractionrrorBaag

sehen au mOssen.

A US künstlichenDurchströmungs versuchen

an frischen Organen zieht Stefani (Ö7) den ^chluss,

dass unter gleichen allgemeinen Dnickbedingungen sieb

die ."^iröinungsverhältnissc in verschiedenen Theilen des

Küipeis sehr verschieden verhalten. S.> erweitert nach

Aussage des Blutabflusses eine bestimmte Steigerung

des Speisuiigsdruckes die OefXsse der Haut und der

Muskeln viel starker als die der Eing- weide, und bei

^>enkung di s Drucken ;;i !ien die letzteren schneller als

jene aul ihr altes Volumen zurück. Diu Gchirugofass«

srbeinon in ihrer Weite dureh Druckerfaöhungen am
wenigsten beeinflusst zu werden. Die Blutgefässe der

Lungen v lii ilien >i< ii ^esleigertem Drucke gegenüber

den anderen l.iugcweiden ähnlich, kehren aber bei wieder

abnehmendem Drucke langsamer auf ihr altes Volumen

i_.kju,^cd by Google
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«uriiok. Dw Verhalten der musenlo'fltitauen Gkßsm
wcii'lit von dem der Eingeweide so erheblich ab, dass

St. dfii Sehluss zi.lit. fiasv sir ein.- Art Magazin für

das iu den Visceralgefassen nicht i'lalz tindenUc Blut

d«nte1leD.

Bayliss und Starling (7) treten der Annahme

•otigegen. dnss man aus der all-^inigi'n Ilfi-baehding

des arteriellen Drucke» einen ^ehluss auf dun in den
Capillaren herrseheBden Blatdruek siehen

kMiiiie. Ausser dem Arteriendnick muss dazu Yielmchr

auch der Druck in den aus dem helr. Gebictfl ent-

stehenden Venen bekannt sein. Demgeroä5.s benutzen

sie zur Ermittelang der Druekverh&ltnisse in den
Capillaren di r Darms und der Leber die coni-

binirte maDomctrische Messung, uod zwar setzen sie

eio Manometer mit der Art. femwalit, ein aiidow mit

der V. Cava inf. oder der V. portanim in YeriMadung.

Po Ntudiren sie den Kiiifliiss der Durehschneidung des

Rückenmarkäs, der Reizung der N'agi, der Erstickung,

Splanebniousreizung, der AnSmie, Hydrämie, des Yer-

sdtlusses der Aorta, der Cava inf. und der I'ortalvcnc.

, Die im einzelnen mlti,'' tljriltei» Ver>U('hseri,'' lnii>^<" Irhri-n

iu der That, das» keineswegs immer der Blutdruck in

den rersehiedenen Capillaigebieten dei Körpers sieh in

demselben Sinne und Vaasse indert irie der allgemeine

•rterielle Druck.

Dieselben (6) h.iben, indem »ie wie iji ihren

frfiberen Venmehen, anter i^ekkseitiger Meaiung des

arteriellen Blutdruckes den Dnick in der Vena portae

au&eicbneten, den Einfl uss des Nervensystems auf

das Lumen der Portalgefasse noch genauer unter-

sudii Se finden, dass die Gonstrieteren d«r Lebergeüsse

das Bfickcnmark mit der 3. -11. Brustmarkwurzel ver-

lassen; die meisten FascTi enthält die 5.—9. Wurzel;

die ll.Wurzcl scheint nur dann betbeiligt, wenn die dritte

unbetbeiligt ist, tmd amgekelirt. Die Ctaisirietoiea für

die Eing'eweiile- A rt eri en treten vom S. Bnis<ner\en

bis zum 1. Lumbaluen'en aus dem Rückenmark aus;

nelleielit sind aol<Ae Fasern aneb im 8.-7. Bntstnerven

enthalten.

Auch E. ravnz/ani und Manca (18) haben, und

zwar an der künsllicb mit Salzlösung durchströmten

Leber des Hundes Untersaebungen Ober die rasomo*
torische Innervation der Portaverzweigungen
angestellt. Die Leber befand sich ihrer normalen Cir-

culatioa beraubt, im lebendeu Thicrc; der Äusfluss aus

der V. Cava inf. wurde gemessen. Es «gab sieh, dass

sieb auf diese Weise die Existenz gefdsserweiternder

und gefässvereugi-riider Nerven nachweisen lisst. Letztere

werden durch Dyspnoe leicht beeiullusst. Sic gelan-

gen zur Leber durch die Nn. aplanchnid und den

Plexus cociiaens. Die GelXsserweiterer folgen der Bahn

der Vagi.

Bayliss und Hradfurd (Gj, die mittelst ple-

thysmographischer Methoden die vasomotorische
Innervation der Ext rem i täten beim Hunde unter-

suelit liali*'ii, lindi'ii, dass ili<- Vascunotoren für dii'sc

Theile aua demselben Uückenuiarksgebiet hcrvurgehen,

wie die für die Unterleibseingeweide bestimmten. Das

rrsprangRgebiet erstreokt sieh vom 3. Dorsalnerven bis

znm 8. Lumbalnerven. Aus einer Keihe eigens ange-

stellter Versuche schtteaaen die Vcrflf., da.ss der bei

Keizung sensibler Nerven und anderweitig beobachtete

Antagonismus im Verhalten der Visceral- und der

Extremititengeffisse nur ein soheinbarer ist Beixt man
S. B. da.s centrale Ende des N. splanelmi. ns, so tritt

eine crheblielie Sicigcruni^r des Blutdruekes auf. uimI

gleichzeitig nimmt das Volumen der Kxtremitiitcu zu.

Letztere Zunahme ist aber nicht durch ^e aetive Er>

Wi iterung der BlutgeHisse bedingt, sondern ist lediglich

passiv. Der localc cODstrictorische Effect wird nur

durch die passive Dehnung verdeckt, welche die Uc-

fässe der PCgitMi doreh den in Folge der Zusammen-
ziehung der Eini^'-ucidegefisse mächtig gesteigerten all-

gemeiocQ artcricUeu Blutdruck erfahren. Sind beide

Splanohniei durchschnitten, so tritt nt reflectoriscbe

Beiie nicht eine Zunahme sondern eine Abnahme des

Volumens der Pfote ein.

Wertheimer (62) bat seine frühere Angabe, dass

sich bei Abkfihlang der Haut die Nierengefisse
verengern, durch mauometrisehe Messungen bestätigen

ki'nticii. Er prüfte den .'^eiteudruek in der Nierenv^ne

und .schrieb zugleich den arteriellen Blutdruck auf, oder

er maass die Menge des doreh die Yena renalis ab-

fliesseuden Blutes. Immer ergab sieh, da>s die Nieren-

pef-isse an der durch Abkühlung der Haut bewirkten

ülutdruekserhühuug durch ihre Zusammeuziehung einen

wesentliehen Antheil nehmen. Erst wenn man sie

durch Zerstönuig der Hilusnervcn ihrer Inncn'ation be-

raubt hat, werden sie durch die .Steigerung des allge-

meinen Blutdruckes passiv erweitert

Derselbe (68) hat den Einflass der Abkühlang
der Haut auch an den Hautgefässen der Extre-

mitäten untersucht Auch hier tritt bei Abkühlung

eines giSoseren Tluils der gesammten K6ip«n>berflleho

eine sichere Oefiisaverengerung ein, die offenbar als

Mittel zur Verringerung der Wämipabgabe von Bedeu-

tung ist Da auch die (icfässe der Unterleibsorgane

rieh verengem, so erhalten nur die Muskeln and die

nervBsen Centren einen vermehrten Blatstron.

Die Untersuchungen von Bradford und Dean (l.V

über den Lungenkreislauf sind so angestellt, dass

der Blutdruck gleichzeitig in der Carotis und in einem

der Hanptiiste der Lungenarterie gemessen wurde. Oer

Pulm. niil's'Inn'k beim ITunde beträgt gewShnlich 20 bu
25 mm ilg und ist meistens etwa s Vb des Aorten-

diucks. Wird letiterer durch Aorteneompression,

Splaoehaieunrebuog oderReizung desBruatmarkes erhöbt,

so ändert sich, falls nicht der allgemeine Blutdrack

eine länger dauernde Veränderung erfährt, der Druck

in der Lungenarterie nur unerheblich.

P' r l'iiirtuss der künstlieh' n Alhmung rnaelit sieh

in der Weise geltend. d;iss il-. r I'iiliiioiialisdruek bei

jeder Einblasung sehrofl ansteigt und bei der Exspira-

tion langsamer wieder absinkt: ihnüch verhSIt es sieh

bei der natürlichen Athmung, doch sind liier die respi-

raforisehen Druck.schwankungen kU-iner und sanfter.

Da»s die Blutger:i.s.sc des kleinen Krei.slaufs unter

der Herrsehaft des Nervensystems stehen, gdit

daraus hervor, dass Reiiang des vasomotorisobeo Cen-
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tnims den Puimonalisdruck zum Sii-igcn bringt, ohne

daas man etwa an eine passive Uebertragiing des ge-

steigerten Aorteodrucks denken könnte. Der Weg, auf

dem die YMonotoveo verianfeo, gebt Iwiiptiiehlieh

durch den 8., 4. und 5. Brustnerven. Auch bei den

E!rfolgen, welche die Reizung dieser Nerven hat, lassen

sich secundäre Eiuwirkuügen ausschtiesaeo, da beüpiels-

weiee der Draok in den LnngMiarterien sieh iadwn
iuuin, ohne dest der im Aortensystem eine gleicbsinnigo

Acnderung zeigt. Eine reflectorische Beeinflussung des

I'ultnonalisdruckes vou sensiblen Nerven aua ist nur

in geringer Weise mSgü^ und «ihrMheinlieh ist ein

Theil der zu bt-obachtcndcn Druck Steigerung nur als

passiver zu deuten. Nur vom centralen Vagiu>stumpfe

auü lässt sieh eine stärkere Constrietion der Lungcu-

gefisse hemnrafBn. Dagegen ist eine reHeetMisehe

Erveiterung dieser ricflss'- nirht b-'obarhti't.

In der£rstickuug steigt der pulmonale Blutdruck

äbolieb wie der Aertndruek stailK an, rinht aber erat

apät«r ab, als dieser. Wird das Brustmark in der Höhe

des 7. Dorsalnerven durchschnitten, sn rillt die djrs-

pnoische Druckstoigerung im grossen ivreislauf fort| die

im kleinen bleibt aber besteben. Auf Grand dieser

und anderer Erfahrungen gelangen die Verff. zu

dem Schlüsse, dass die a.si>hykti.>che Dnirkstcigc-

rung im Pulmonalsyatem gc mischten Ursprungs

sei, also tbeils dorcb aetife Verengerung der Longen»

geffisae, theiU duroh meehanisebe Einwirkungen bedingt

werde.

£)rgotin steigert den pulmonalen Blutdruck, Amylni-

trit hat die entgegengesetite Wirkung wie beim graaaen

Kreislauf; es steigert nindieb den Druok in den Lungen»

gefässcn.

Im Ganzen ergeben die Versuche also eiuc weit-

gehende Unabhlngigkeit der beiden Kreisläufe
von einander; ata^e DraekTerindnungen im grossen

sind oft von nur geringfügigen oder gar keinen oder

sogar entgegengesetzten im kleinen Kreislauf begleitet.

Die Sebwankungen im Aortendruek wirken im Allge-

meinen nur indiroct auf den Pulmoualisdruck ein,

nämlich vermittelst der Veränderungen, die sie im

iutracardialen Druck des linken Hencens hervorrufen.

Ueber die Menge des in den Lungen ent-

haltenen l?lutes und ihr Verhältniss zur gesammtcii

Blutmenge bat Menicanti Untersuchungen an

Hunden, Kataen, Kaninehen und IVSaeben naeh der

oolorimelriaehen Methode von Welcker angestellt.

Bei den untersuchten Säugethieren wnrdi-n in schwacher

Narcose die Lungen im lülus unterbundeu, die Uerz-

spitie abgesehnitten und das ansfliesaende Blut ge-

sammelt, dann die einzelnen Körpertbeile zerkleinert

und extrnhirt. Das Ergebniss ist aus folgender Tabelle

zu ersehen:

Tbierart
Körper- Qcumnite Blut = o/t Lungen blut — "n des
gewicht

t

BlutmeoKe

R
des Kürpm

blM

S
Gesammtblutes

1. Hund Monnte) . . 6295 389,67 1 : 16 = 6,19 " o 26,98 1 : 14 = 6,92 -^
n

?. Katze (weiblich) . . 1763 131.44 1 : 13 = 7.45 „ 10,91 1 : 12 = 8,30 ,
1

3. Katze 2608 98,3.S 1 : -'7 = 3,77 , 9,59 1 : 10 = 9,74 „ J 1 : 11 p. 9,88
4. Katze >) (weiblich) . . 3686 99,50 1 : 26 = 8,77 , 9,86 1 :10= 9,91 J
8. Katse (traehti|^ . .

. (ohne Embrj'onen)
8772 m98 1 : 16 = 6.07 , 14,10 1 :16 = 6,16 ,

3139 177,52 1 : 18 = 5,66 , 14,10 1 :18 = 7,94 „

fi. Kaninchen .... 2490 118,53 1 :2I -4.76 , 8,42 1 : 14
= 6.(;i . /

' •
— 6.85

7. Kaninchen .... 2161 99,38 1 : 22 = 4.60 , 6,68 1 : 15

155 4,97 : 31 =3,21 „ 0,38 1 : 13 = 7,68 ,
]

9. Frosch (männlich) . . M,l 3,10 1 : SO = 8,30 „ 0,23 1 : 13 = 7,54 „ } 1 : 18 «* 7,78

*
10. Frosch (viel Eier) . . 142,3 3,04 1 = 47 = 2,14 . :18 = 8.11 J

0 Haut ^ 884,7 g; Fett in der Baaebböhle 52,8 g.

Der fSa die Longanblutmenge des Kaninehens er-

haltene Werth (6,85 pCt. des Gesammtblutes) stimmt

gilt mit den von Spehl erhaltenen Zahlen überein.

Ueberrascbeud gross ist die für die Proschluuge erhallouc

Zahl (7,78 pCt dea Oeaammtblutes). SeblieasUeh hebt

V<>rf. als wichtig hervor, da.ss nur 7 bis 9 pCt. des

gesammteu Blut4->s jeweilig in den Lungen sich betinden,

und dass ein so geringer Bruchtheil ausreicht, um den

Ofganianns sn reotilixen.

Die Frage, warum der Ductus arteriosus (der,

vie Strassmauu zeigt, mit Unrecht den Namen

Botallo's trägt, da ihn sehen Galen und zwar

weit sotieffender beschrieben bat) naeh der Geburt
»ich schliesst, wird im .Mlf^emeincn dahin beant-

wortet, dass mit dem Beginn der Lungcufuncliuu der

Blntdraek in der Pnlmonalarterie und im Ductus sinkt,

d.ass d'-r Ductus weniger Blut erhält, als früher, da das

Ucbi' t d. r rulnionaliistc mehr für sich in Anspruch

laUrritlMrx'bl <1*T gnaiaiiitrii UiHlirili. lüttl. Bit. I.

nimmt, und dass endlieh der Aertendrudr steigt Un-

erklärt blieb aber bisher, warum nicht unter diesen

Bedingunf,'cn der Ductus von der .\orta aus gespeist

wird, warum der Blutstrom in ihm nicht die umge-

kehrte Biehtung daschligt. Strassmann (59) snebt

diese Frage an der Hand genauer anatonüseher Unter-

suchungen und physiologischer Betrachtungen zu ent-

scheiden. Kr stellt, indem er an eine zuerst von

Zunts gemachte Beobachtung anknüpft, folgendes

fl.^t: Die Mündung des Duct, arteriös, in die Aorta be-

sitzt beim uuugeborcucu Menseben eine löugselliptischc

Form; dieses Aussehen kommt dadnreb zu Stande, dass

rieh Über die Einmündungsstclle eine sie ülierdacheudc

klappenartige Fortsetzung der A'Tt'nwand schiebt,

und der Gang die Aortenwand schief durchbohrt. Die-

selbe Einriehtung wie beim Menseben lüsst sidi auch

bei neugcbnrcneii Hunden und Kat^'cn nachWMSCn; beim

menschlichen Fötus ist die Klappe bereits vom achten

12
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Monal an vorhamloii. P i i:-v' i> zeigt sich infolge un-

günstiger mpchanisch>'i H 'diDgijngcn bei asphyrtisch zu

Grunde gegaugeoeu Kindern, die vorzeitig geatbmet

baben, die Ueberdaebuog der Gangmflndung bi> auf

einen kleinen Saum vt r.-trirhcn. Str. glaubt in dieaem

Verhalten den <trund dafür sthen zu dürfen, dass es

oft nicht gelingt, solche Früchti.- am Lcl>en zu erhalten.

Erlaubten diese anatomisehen BeAinde den Scblusa,

dass die Vrrschliessung des Duct. arteriös, dadurch zu

Stande kommt, dass der gcsti-igerff Aortenblutdnick die

der Mündung des Ganges vorgelagerte Klappe scblic:>slf

90 wurde dieser Seblnss vollends gesiefaert durdi die

vom Verf. uutemonunenen Injectionen gefärbter M.isscii

in die Blutgefässe von Föten und Neugeborenen. Iiier

zeigte sieb, daas, vrenn man die Druckvcrbältuissc iu

der Aorta und im kleinen Sreislaiü; so wie sie sich

beim Neugeborenen find'Mi, in der Lcielie m;>glichst

naebahmt, die Füllung des Ductus von der Aorta aus

nicht gelingt. Erst bei abnorm hohem Injectionsdruok

füllt sich der (iaug, die Klappe zeigt .sich ihm gegenüber

insuflieipnt. (Der Abh.mdhinjT sind srhime \ui<\ sehr lehr-

reiche, z. Th. nach ücfhcrscbnittcn hergestellte Ab-

tnldungon beigegehen.)

Die bekannte Thatsaebe, dass der naeb Ab-
t rennung des Kopfmarkes sehr stark ge-

sunkene Blutdruck oaob Zerstörung des

Bflokenmarkes noeh weiter sinkt, bestätigt

Gley (81) durch EqMriDMnte, in denen er das RSeken-

mark durch >'\n<Tt Heissw.isserstrom verniebt' ie. Dureb

Injection gewisser üiftu lässt sich auch noch nach diesem

Eingriff der Blutdnick beeinflussen, so durdi Producte

des Bacillus pyocyancu-.. ferner durch Strophantutf und

d.is aus der Anagyris foetida gewonnene -Anagyrin.

Letzteres bringt eine mächtige Blutdrucksteigerung zu

Stande. Da die sugleieh entstehende Verstärkung der

Hcrzthätigkeit nicht ausreicht, um den Erfolg au er-

klären, schliesst G., dass eine perif)berischf vasomo-

torische Wirkung im Spiel sei. Aul (iruud von Be-

obachtungen bei stäricster Chloralvergiftang glaubt er

eine directeWirkung des Anafjrlns auf die Gefössmuskcln

ausschliessen und zur Erklärung ihrer Drucksteigerung

eine Steigerung peripherischer Gefässnerveu-

eentren annehmen an mSssen.

Die Untersuchung von ALelous (1) In stätigt und

rwitert die Angabe von Grosjean, dass reines

i'eptoa und reines Propeptoii (Hcmialbumosc) fast

die gleichen giftigen Binfiasse auf den Circu-

lationsappara t ausübt. Beide .Stoff'' wurden aus

dem kaullii ln ii Pi plun durch .Aussalzen mit .Vmmonium-

sulial diirgcslellt. Die (iiftwirkungen machen sich be-

merklieh durch eine mit Erweiterung der Unterlmhs-

gcfässc einhergehende Blutdrucksenkung und durch eine,

zuweib n ausbleibende, Verlangsamung des Ilerzschlages,

die theils auf centrale Vagusreizung, tbcils auf peri-

pherische Einflösse belogen wird.

[FiuscQ, Niels it., Leber periodisehe Schwan-
kungen in der Htmoglobinmenge des Blutes.

Mit Hülfe von „(Jovrers' Hiimuglobiiiomeler'" hat

der Verf. die Hämoglobiumenge des Blutes bei 20 Män-

nern und ü Frauen zu verschiedenen Zeitpunkteu unter-

sucht. Die Versuch*' erstreck Imi sii-b üb'T einen Zeit-

raum von ca. 2 Jahren und die Bestimmungen sind mit

Ausnahme von einseinen Unterbredhuagen, einmal im

Monat an jedem Venuehsindividuum voifenommen

worden.

Das ICesult^it der L titersuchungon war folgendes:

1. Bei den untersuchten SO Hinnem und theilweise

aticb bei den I* Kraui rj haben sich jährliche periodische

Veriutil'runL'Mi in der Ilämoglobinmonge des Blutes

(d. i. Intensität der Farbe) gezeigt.

8. Diese periodischen Schwankungen haben ein

Hämoglobinmaxinuim in den Monaten .luii-.September

gezeigt, und ein Minimum, das in den zwei .lahren ver-

schieden war sowohl in Bezug auf die Grösse als auf

den SMtpunki Der Unterschied swieebea Haiimum und
Minimum ist durchschniHlich l.'ii^Cl 'Gowers"^ gewesen.

8. Aus den Untersuchungen ersieht mau, dass der

Character des Winters einen Einfluss auf die Hirao-

globinschwingungen hat. indem ein strenger (kalter)

Winter niedrigere Werthe ergeben hat als ein milder.

V. Henrizias.]

IU. AfhauR (iMlftiik ni ImmmtM^
fUtriMk« WiiMi

1) .\dueco, V.. Aetion inhiintriee du chlorure de
sodium sur ies nMuvements respiratnires et sur les niou-

vcments cardiaqucs des chiens .i jeun. Arch. ital. de
biol. T. XXI. p. 418 und B. accad. dei fisiocritici.

— S) Arnheim, B., Beiträge xnr Theorie der Ath-
mung. Areb f. u Phys. (Physiol. Abth.'» S, 1.

— 8) Ari'U. K.. <ira{iiiisehe Darstellung einiger Atli-

mungstypm des M- iiseiieii. Vireh. Arch. Bd. 137. 1.

S. 178. — 4) d'Arsonval, A., L' ani'mo-calorimi tre

ou nouvelle m^thode de calorimctric humaine, normale

et pathologique. Arch. de physich T. VI. p. 360.
— 5) Brown-S<59uard et d'Arsonval, Nouvclles

xecherebes di-montrant que la toxicite de Tnir expire

depend d un jm isdu provenant des poumous et non de
Paeide eri; I- nii /vi.-. Ibid. No. l. p. 118. — 6)
Cadiot et Eoger, AoUon du saug veineui sur la

temp^ture animale. Ibid. T. Tl. p. 440. (Injection

von venösem Blut in dir" Gefasse eines Thieres steigert

dessen Körprrwärme, die von artcriellein nicht.) —
- 7)

Daddi. L., Xui>vi^ contributo allo studio dclle funzioni

della pelle. Lro Sperimentale. XLVIIL See biolog.

fase.-4. p. 842. — 8) Fano, 0. et 6. Fasola, Sur
la contractilitt' pulmonaire. Arch. ital. de biol. T. XXI.

p. 338. — 9) Guinard, L. et Geley, Regulation de
de la thcrmogen' S'- p.ir l'aetion eut.inre de certains

alealoidcs. Conipt. rcnd. Acad. des Sc. T. CXVIU,
No. 28. — 10) Haidane, J. S., W. Haie White and
J. W. Washbourn, An improved form of animal
caloritneter. .loum. of physiol. Vol. XVI. p. 128. —
11) II n nib u rgi' r. II. .!., l'"en nieuwe faetor in de bi'-

tickenis der ad'-niheling. W'erkblad v. het Nederl,

Tijdschr. ".'7. tlct. \>.
—- VI) Hermann, L.,

Zur Bestimmung der Besidualluft. Pfliiger's Archiv.

Bd. 57. S. 887. — 18) Derselbe, Dasselbe. Ebend.
Bd. .'»J). in.j. 14) Hyde. .Jd:^ IT.. The nervons

mechanism of thc respiratory iM"venii-i>ts in Limulus
Polyphemus. .loum. of Morph ol i^y. \ •! 1\, No. 3.

— 15} Jde, M., Strom- und Sauerstoffdruck im Blute

bei fortsdireitender Brstiokung. Areb. f. Anat. und
Phys. (Phy.si.-d. Abth.) 1W3. S. 4!»!. IH) Kau-
ders. F., Uelier den Kinfluss der eli etrisi hen Heizung

der Nervi vagi auf die Atbinung. Pflügers Arehiv.

Bd. 17. S. 833. — 17) Laogeudorif, 0. u. B. 01-

iJiQitized by Google



Lakobitdorpf, Phtsiologib I. 179

dag, Untersuchungen über Ans Verhalten der die Alh>
muog beeinnussenden Vagusfasern gegen Kettenstrome.
Ebend. Bd. r,9. S. 201. — 18) Mareaoci, A.,

Ii' .isfissia n<>gli aniiiinli a sangue frcddo. Arrh. p. 1.

farmacologia e terapcutica. II. p. IBh p. I67. —
19) Meyer, E., Sur rinnervation rt >pirati.iire etTexci*

tation des nerfs et das musclM ches le nouTeau-nc.
Arch. de physiol. T. VI. p. 479. — 20) Oldag. R.,

R'itrrigo zur cUHtrischen VaKUsrei/ung. Iriaug. IHss.

H'stock. — 21) Pembeig, M. S., The developmenl
of the power of regulatiiig heat-pruducüon. Prurced.

of tbe Pbysiolog. Soc. No. 5. — 22) Porter, \\. T.,

ücber die KrratuBg der herabsteigenden Atbmungserre-

'^Miiff im Niveau der Phrenicusrentren. Cbl. f. Pliy^ii^l.

No. 7. — 23) Üerselbi', Ueber die Heinnuiii>;s-

hypothese in der .Mhmungsphysiolo^e. Kbcnd. No. 10.

— 34) Reimer, M., Experimente xur Lebro von der
„.ApnoS." Wiener klin. Woebensehr. Vfl. No. 11.

105. - 25) Roper, !!., Action dis oxlraits dr

musolos. du sang artcrii l <'t di' rurtnr sur la tcrnp« ra-

turo. Areh. de I'hysiol. T. VI. p. 2-H!. — 20)

Koseuthal, J., Calorimeiri-ohc Untersuchuugen. IV.

Vii.s VI. Artil^el. Arch. f. Anat n. Phys. (Physiol.

.\bth.) S. 228. — 27) Derselbe, Calorim^trie ph\>io.

1-gique. Arch. ital. de biol. T. XXI. p. 42.1. — =>S)

Huiij^e. M., Di«! I'isarljf dor I-\iiii;'^nathmung der

.\< ugeh>in'ncn. Arch. f. (iynaok. .\.\.\.\VI. 3. .S. 512.
— 20) .Schenck, Fr.. Zur Bestimmung der Residual-

lufL Pflüger's Archiv. Bd. 58. S. 233. — SO) Semon,
R., Notizen über die Körpertemperatur der niedersten

Siugethiere rMoiidtr.'mcn). Kbr-nti. .S. 220. :\]\

Smith, .1. (iardncr, Types and inetho<ls of re>piration.

NevTork med. record." p. 67. — 32} Tan gl. F.,

Teber den reapintoriMhen Gaswechsel nach Unterbin-
dung der drei Darmarterien. Areh. f. Anai ti. Phys.
Physiol. Abth.) S. 2Sn. M) Weidcnfeld. .f..

Versuche übtr die respirainri-che Function der Inler-

i'ost.-ilmDskeln. II. Abhandl. .'^ind die Intercn^talmus-

keln bei der Athmung thatig? Sitzungsber. d. Wiener
Aead. d. Wiat. lbth.-pbys. Ct. Cm. Abth. lU. S. 24.

Hamburger (11) hatte Kefiindin. da«;-, venn mau
durch deübriuirtes Blut Sauerstoff leitet, daj» .Serum des-

selben reicher an Koehsals, aher irmer an Alkali,

Eiveiss, Zucker und Fett wird. Leitet man Kohlen.säure

durch, so findet da.-* Umgekehrte -tatl, Beides beruht

auf einem Austausch zwischen Blutkurpcrchcu und Serum.

Nnn seiglH., das« auch die respiratorische Ver-

änderung im Gasgehalt beim c i re u lire ndcn

Blute in demselben Sinne wirk!: C02-rciche

Blut der Jugularvene enthält in seinem i'laäuia mehr

Alkali, BIwdss, Zacker und Fett, als das Camtidenbhit.

H. sieht in diesem .Vustatiseh eine für die Zwecke des

Organismus wichtige Kinriclituug. Durch die .\ufuahrae

der genannten ätoife in die Blutkürpercbeo des arteriell

gewordenen Bhitea mU ihre Oxydation, durch die Ab-

gabe derselben an das Plasma des venös werdenden

Blntes die Speisung der Gewebe mit emätu-etidem Ma-

terial geordert woden.

Brown-Siquard und d^Arsonval (5) haben

neue Untersuchungen niii;"sti-||t . durch «lie sie liic

Giftigkeit der von Menschen und Thicreu ausgc-

atbneten Luft erweisen au kennen glauben, indem

sie Kaninchen in eine fortwährend craeuerte, aber

mit den Athniungsgnsen anderer Kaninelien gesehwün-

gerie Atmosphäre bracht<?n. i.>ie Thiure starben fast

simntlich nach längerer oder kiinerer Zeil, während

Miehc, welche dieselbe, aber vorher durch Schw«*rcl!i%ure

von dem Exspiratiousgift befreite Luft athmeten, am
Leben blieben. Durch letstere Modific <

i :. s Versuches

sollte zugleich dargethan worden, ila» die exhalirtc

Kohlcu.säure an der Giftigkeit der Ausathmungslufi keine

Schuld tragt. Di« Erscheinungen, unter denen die

Veriittohsthiere zu Grunde gingen, w.in n im wesentlichen

dieselben, wie die von den VertL bei ihren früheren

nach anderen MeUioden angestellten Versuchen beobach-

teten : AthmungSTerinngsamung, Dyspnoe, Zunahme der

Zahl I' r I!er7schläge, Durchf&ilc u. s. w.

T.iii^l i32; hat in seinen am Kaninchen ange-

stclUcu Versuchen das von Siossc geübte Vcrfahn-u

der Ausschaltung der drei Darmarterien dahin

abgeändert, da-s er die Art. mescutecica Inf. dauernd

li^.'irt, die Ait. ei.eliaca und mcscnterica sup. aber nur

/.eitueilig mittel» Ligaturstäbebens vcrschliesst. Der

Einflnss der dadurch bewirkten Ansscbaltung der betr.

Gefassgebiete auf den GcsammtstofTwechsel wird durch

Untersuchung des respiratori.schcn Gasaustausehes vur,

während und nach der Ligatur festgestellt. Zugleich

wird der arteriell« Druck geD«8sen. Die Unterbindung

dauerte nur kurze Zeit (mindestens aber 12 Minuten).

In Uebereinstimmuug mit Siossc konnte auch T. fest-

stellen, das» der genannte Eingriff eine erhebliche

Herabsetzung des Oi-Verbrauchs und der COrBildung
zur Folge hat: crsferer sinkt um 0.1,'') .'?.'),SS pCt.,

letztere um 9,46—26,52 pCt. Der respiratorische Quo-

tient nimmt xu. Nach baldiger Lösung der ünter*

bindungen stieg der Gaswechsel allerdings wieder, er-

reichte aber nicht mehr seine frühere Höh-; hatte die

Ligatur mehr als 18 Minuten gedauert, so nahm der

Gftswechsel auch nach der Lösung noch weiter ab. Den

Grund davon sieht T. in dauernden Veränderuüj:-n der

betr. Organe, besonders ihrer Blutcapillarcn dureli die

Anäuiie. SchiiessUcb gehen alle Tbicre zu Gruudc;

nach einigen Stunden treten Krämpfe nnd Mattigkeit

auf, der Tod erfolgt spätestens nach etwa 12 Stunden.

T. glaubt iiielit. dass der unmittelbar nach dem .\n-

legcn der Ligaturen bemerkbare Ausfall im Gaswecbsel

sehen auf di« allgemeinen Störungen des Organismus

be/ gen werden dflrfe, meint nelmehr, dass in ihm sich

der .\usfail der respiratorischen Thätigkeit

des Darms und seiner Drüsen darstelle. Diese

Athmungsthitigkeit des Darms würde danach 10—SOpCL
der Gesamnitaihnuing betragen.

Der Blutdruck sank infolge der Damiarterien-

uuterbindung um 5,4—19,2 mm lig und stieg nach

Losung der Ligaturen wieder an, erreichte aber nicht

wieder seine frühere Hiilie.

Nach Ide (15) tritt die dyspnoischc Heizung
der Nn. Vagi und der Vasomotoren dann ein, wenn

die SauerstüSsättigung des Blutes auf *U der normalen

gesunken ist; beträgt dieselbe einige Minuten liimlureli

nur d<>s Normalwcrthcs, so huren die Keizungs-

erscheinungen atif, (ind swar sinkt jetzt der Blutdruck

nicht nur, w- it in nerv<>se Vasumidorenapparat TCrsagt,

sondern auch inii>lge der i.iihtiMirig der muscul<isen

ligfiisswand selbst. Krhält diu durch klrsiiekung nahezu

getSdtete Thier wieder Sauerstoff, so treten nach Er-

langung eincM hvhern .*^uerstoffgehattvs des Arterien-

12'
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blutcs die Vcrl.ingsainung diT Pulsfolgr und dir rirring-

Tr.ni be'sohtMi Blutdruckwcllm wieder auf. Schon

vorher aber bat der Splaucbuicus seinen vordem ver-

lorenra ffinflun auf die OefiMmmkelii wieder erlangt.

Nach Mareaeci (18) hat dio Ilautathmuny hv\

Fröschen nur eine unterpecirdnito Btdeulunj^. Dur

Lungen beraubte Frösche halten sich nur deswegen

so lange am Leben, veil die doreh den Zungeobein-

spparat bewirkte Ventilation der Mnul-Raehenböhle

aushilft. Macht man diese durch Tamponade unmöglich,

so sterben die Thicrc in wenigen Stunden. In Wa-s.ser

ontagetaueht entieken FrOselie, Scliildkr9ten a.a>, be-

sonders im Sommer, sehr schnell. .\uch diejenigen

Gifte, die die Atbombcwegungen aufheben, bewirken

schnelle Asphyxie; so z. B. Curare, dessen erstickende

Unrkinig durdi kflnsfliehe Athmiing beaeitigt werden

kann. M. glaubt deshalb, dass viele Giftwirkuiiü;''M auch

bei kaltblütigen Thieren von diesem Gesichtspunkte aus

bevrtbailt trerden mfissen.

Das Firnissen der Haut übt nach der Meinung

von Daddi (7) seinen schädlichen Einfluss durch die

damit verbundene Reizung der Uautnerven aus. Verf.

bat die Bedeutang derselben besonders an den Muskeln
gefbrnisstcr Thicrc untersucht, deren postmortale elcc-

trische Keizharkeit kürzere Zi it dauern soll, als bc-i

normalen Thieren. Da Durchschneidung des N. iscbia-

diens bei Kanindien, ZenfBrang des Rfiekenmarks bei

Eideehsen den schädliehen Einfluss des Firnisses thcil-

weise oder pän/.lich beseiti^'t. so glaubt S., dass an

demselben wesentlich eine Erregung des atrophischen

NerTenqrstenis'' Sebald sei. Daneben gesteht er auch

einer Vei^dening der Rlutmiscbong einen Antheil an

den Krankheitserscheinungen zu.

Weidenfeld (33) hatte früher gezeigt, dass die

Intereoatalmuskeln ihrer anatonisehen Anordnung

nach befahipf sind, im inspiratorischen nnd cxspira-

torischen Sinne thätig zu sein. Durch seine neue Kx-

perimentalarbeit kommt er jedoch so dem Resultat,

dass sie sich selbst bei starker Dyspnoe am Attimungs-

act nicht betheiligen. Ihre Zusammenziehung wurde

untersucht an einem Stück eines solchen Muskels, das

nur noch mit der oberen Rippe im Znsammenbang

stand, von allen übrigen ßefcstigungcn aber losgetrennt

war. .\n einem solchen Hess sich wder durch Inspec-

tion noch durch I'alpatiou noch durch graphische Auf-

aeidinung die geringste Betheiligung an den Atiiem-

betregOBgen nachweisen. Nur passive Bewegungen

waren vorhanden: sie persistiiten auch nach Durch'

schneidung der betreffenden Intercostalnerveu.

Aren (8) stellt vennittelst einer dem Thom an-

gelegten und mit einem registrirendcn Manometer ver*

bundenen Luftcapsel einige A thniungs typen des

Menschen graphisch dar. Er schildert die Cuncn,

die er unter dem Einfluss des Morphins, beim Cheyne-
Stokcs'.schcn Phänomen, bei Bronchialasthma, Tra-

ohcalstcnose und Lungenemphysen erhalten hat. Die

dnschlägigen LHenturangabeo aehdaeo dem Tert

grSastentbdIs unbdcannt geblieben an sein.

Runge (28) .stützt durch neue Versuche die neuer-

dings besondent von Prejrer bekämpfte Lehre von

Sehwartz betreffs der ürSMhe des ersten Athem-
zuges hei Neugeborenen. Wie Cohnstein und
Zuntz stellt er seine Experimente an hocbträchtigca

Schafen an, bei denen der plaoentare Znsammenlmas
zwischen Mutter und Fötus auch nach dem Bauchuterua-

schnittf sich nicht löst. Die Föten können hier dem-

gemäss eutbundeu werden, ohne ihre Apnoe einzubüsäen.

Sie machen, doroh die kalte Luft nnd dnreh andere

Hautreize angeregt, lebhafte Reflexbewegungen verschie-

dener .\rt. aber keinen einzigen Athemzug. Compres-

sion der Nabelschnur dagegen löst sofort einen solchen

ans, und dies« ersten sebliessen sieh weitere, alsbald

r}thmiseh werdende Athembcwegunsen an. Zeigen

diese Beobachtungen, dass bei erhaltenem (iasaustausch

zwischen Mutter und Kind selbst kräftige sensible Rei-

sungen nieb genOgen, die AfluMwg heiieiaiuufen, ao

/figen andere Versuche, da.ss die Athmuiiirs^tchindenuig

allein bei völliger Abwesenheit von Hautreizen dasu

ansreieht Wivde nimlieh das Mutterthier dureh

Compression der Luftröhre oder durch Verblutung er*

.stifkt, so zeigten die nachträgli''h hervorgeholten Föten

die untrüglichsten Zeichen vorzeitiger, natürlich frucht-

loser Aihembewcgungen. R. hSlt danadi und aneh auf

Gmnd von Beobachtungen am Menschen die Einwände

gegen die Sehwartz' Lehre mit Hecht für widerlegt.

Arnhoim (2) giebt eine Darstellung der über

die centrale Atbmuugsiuncrvation aufgestelltea

Lehren und ktittsui die gegen die Versnebe von Oad
und Marincscu seitens des Rcf<Te n 1 f n erhobenen

üünwürfc. Sodann sucht er experimentell die von

Qrossmann aufgestellte Atiimungstheorie zu wider-

legen. Es gelang ihm nimlieh weder vom „Thorax-

kern*' ''d. h. dem Ursprungscentrum des N. phrenicus)

aus, noch durch isolirte Reizung des Facialiskeros die

Oesaramtathmung so lu beefaillnflaen, wie '.u seiner

Meinung nach diese Theorie verlangen wfiide. Nur

die Reizung der von Gad-Marinescu als coordi-

nireudes Athmungscentrum erkannten Partie der

Formatk) retieolaris ergab oonstant tapintnrisdie Wir-

kungen, an denen sich Nasen- und Zwerchfel 11 > v,

,

gungen hetheiligtcn. Von diesem Centnim gt^hen Im-

pubie zu den Urspruagscentren der Atbemnerven, diese

in eoordinirende Thiti^eit versetaend. Die erste ge>

naue begriffliche Definition dea Attununpoentrams

schreibt A. Gad zu.

\erL bestätigt femer die Angabe Christi ani'a,

dass Reisung des SehhOgels die Attmang beaeUeun^
Er glaubt aber nieht, dass der Sehhügel ein „Inspi-

rationscentrum" enthalte, sondern meint, dass auf den

Bahnen, die ihn mit der Fonnatio retioalaria Terbinden,

eine Einwiikung auf das in letaterar gelegene Athmungs-

centnim vermittel werde. Nach .Vussage seiner Reizunga-

versuchc sollen diese Verbindungsbahnen gekreuzt und

ohne etwa in den Facialiskemen Station su machen, zur

Fonnatio reticularis verlaufen. Dii- Hahnen sind ver-

mutlilieh sensori>'!l''r Natur. I)ie weilen- Angabe

Chri^ktiaui's, dass Reizung einer in den vorderen Vier-

hügeln gelegenen Stelle exapintoiiscbe Wirkung er-

giel't, Im stätigi Verf. ebenfalls, beddit aber diesen Er-

folg nicht auf das Vorhandenadn eines eigenen Ezspin-
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tiou&ccuirunui (eiu solches ({lebt ca nach Gad und Verf.

fiberiiaapt nieht), sondern auf die EnregoDg sensibler

Ektnt-iitf. Reizung des Lobus olfnctorius vcrändt-rte

nur dio Nosenathmuiijf , die dan!i;icli vi nnutlilicli in

einer Uesonders uabeu Beziehung zum ticruclisürgan zu

stehen sehebl Aidlieli tbeilt Terf. ooeh Yersnehe

über Vagusreizung mit, die an in thermischer Polypnoe

befindlichen Thicren ausgeführt wurde. Das £rgebnis8

derselben ist indess kaum von Belang.

Kauders bdiaadelt die Frage naeh dem Ein-

fluss der eloctrischen Tetanisirung der Nervi

ragi auf die Atfaembewegungcn und will besonders die

Frage beantworten, wie die mit den Yagi verbundenen

Centren aof die eleetrisobe Rdssog der eentralen

Stümpfe rea^ren, und unter \rclch< n Bediiij^iiigen bald

die iaspiratohscben bald die exspiratorischcu Wirkungen

Bflb «inatellett. Ton Thatsaehe ausgehend, dass

die Chloralvergiftung den exspiratorischen, Vergiftung

mit Slr\-chnin dagegen eher den ii)<^piratorischen Kffect

begünstigt, führt er den Wechsel der Heizerfolge auf

einen Wedisel im Znstand des Centraiorgans, den er

als Stimmunp der Centren bezeichnet, zurück. Be-

züglich zahlreicher Einzelthatsachen, die Verf. mittbeilt,

muss auf die Arbeit selbst verwiesen werden.

Lnngendorff und Oldag (17) vntenndien das

Yerbalten der die Athmnng beeinflussenden

Vagusfasern gegen Kettfinströme. Sie finden in

ihnen ein sicheres Mittel, diu atiituungshemmendcn und

die ins^ntorisdien imikongen der Tagnareisnng ge-

sondert und naeb Belieben bervorzumfen. Es i^eiang

ihnen dies dadurch, dass sie nicht nur galvanische

Danerströme, sondern auch mehr oder weniger schnell

nnterbreehene KettenetrSmo sor Beisung des centralen

Vagusstumpfes vorwendeten. Die wesentlichsten Resul-

tate ihrer Untersuchung fassen sie folgendermaassen

sosaaunen:

1. Bs gelingt sicher, exspiratorische (hemmende)

"Wirkungen (Stillstand der Athmung in Exspiration oder

Verlangsamung des Atbuiuogsrhfthmus zu erhalten

a) durch Scbliessung aufsteigender Dauerstr^me, b) bd
gut betäubten Thieren durch unterbrochene Ketten-

ströme aufsteigender Richtung. Diese W'irkung wird

erleichtert und auch bei schlecht narcotisirten Thiereu

ermSgUcht, wenn man die üntorbnebimgssaU Umn,

die jedesmalige Sehlieasungsdaiier der länselstiQnie lang

wihlt

2. Es gelingt, Inspirator i sehe (erregende) Wir-

kongeo (StUlstand der Atbmiug in Inspimtion oder

Athmungsbeschlennignng) a) sicher durch absteigende

unterbrorhene Kettenströme, b) nicht mit .Sicherheit,

aber doch häufig durch Scbliessung absteigender Dauer-

atritane su erimtten.

Bezüglich der Angaben über die zur Erreichung

der Wirkung nothwendigen Stromesintensität, über die

iaspiratorischen Oefihungswirkungen u. a. m. vgl. das

Original.

Reimer (24) theilt die wohl auch v u Anderen

gemachte Erfahrung mit, da.<s die nach «i^ jtpe Lseiti-

ger Vagusdurcbschucidung (zuweilen! lief.) aus-

bkibend« Sinblasungsapnoe naeh Vertiefbng der

Narcosc (Chloralhydrat) wieder zum Vorschein kommt.

Er bilt aueb die Angabe für neu, dass bei einem ge-

wissen Grade der Chloralbetäubung nicht nur vom Vagus,

sondern auch vom centralen Stumpfe des N. i.schiadieus

aus sich exspiratorischer Athmungsstillatand erzielen

lasse.

Semon (30) bestätigt die Angabe von Miklonho-
Maclay über die sehr niedrige Kürpertempera-

tur der Monotremen und findet sie ausserdem in

weiten Grenxen sdiwankend. Bei ausgewaebsenen

Exemplaren von Echidna aculeata var. typ. maass er

26,5—84,00 C. in der Cloakc und 29,0 - SG.O" C. in

der Bauchhöhle. Die Temperatur war immer höher als

die der umgebenden Luft; ihre Schwankungen aber

standen weder zu ilieser noch zur Jahreszeit noch zum

Lebensalter in einem uacbweisburen Vcrhältuiss. S.

meint, dass Labilität der Korpertemperatur, die er

nur dureh je einmalige Messung an verschiedenen In-

dividuen feststellen konnte, auch bei einetn und dem-

selben Thier vorbanden sein dürfte, und er will auf

Qrund dessen den Monotremen eine ZwisdMnsteUang

zwischen den pökilotbermen und den bomSotbennen

Thieren zuweisen.

Rwsenthai (26) behandelt au:>fübrlich die Theorie

der pbjsiologiseben Calorimetrie; sodann be-

schreibt er eingehend sein neues Luftcalorimeter
nebst den damit verbundenen Vorrichtungen zur He-

Stimmung der Rcspiratiousproducte; im leti^leu Artikel

bespiidit er die Aiebnng und eipetimentelle PrOfiing

des Apparates. Zur auszuglichen Wiedergabe ist der

reiche Inhalt der Abhandlung nicht geeignet.

Das Anemocalorimeter von d' Arsonval (4) ist

eine Form des Calorimeteis, das bei Idehtester Hand-

habung sich überall bequem aufstollen und ohne ."Schwie-

rigkeit tranaportiren lässt, das eine sehr schnelle Messung

der mHrmeabgslM erlaubt, und aas ffiesen GrOnden

sieb beaondera fSr klinische Zwecke eignet Der zu

untersuchende Mensch befindet sich in einem cylindri-

scheo, durch eine Wolldecke geschlossenen Baume; die

Luft kann am Boden des Apparates eintreten und dureb

ein oben angebrachtes Kamin entweichen. Die Gegenwart

des Menschen wirkt als Warmef}uelle und erregt infolge

dessen einen ventilatorischcu Luftstrom, dessen Stärke sich

naeb dw GiQsse der Winneabgabe richtet. Am Kamin

ist ein mft dMm Tourenzähler verliundenes Riehard-

sches Anemometer angebracht, das durch den Luftstrom

in Bewegung gesetzt, die Ucschwindigkeit desselben und

das gewecbselte Luftvolumen misst Um eine ealori-

metrische Messung mittelst dieser Vorrichtung zu m.achen,

sind nur drei Minuten n' lhig: wahrend der ersten er-

reicht das Anemometer seine maximale Geschwindigkeit,

während der beiden lotsten Minuten wird die Ablesung

gemacht. Eine electrische Contactvorrichtung erlaubt,

die Geschwindigkeit der Windflügel sich graphisch dar*

stellen zu lassen. Die abgegebene Wirme ist, wie Yer-

suche mit Mebt bestimmbaren Wärmequellen lehrten,

dem Quadrat der Luflstromgeschwindigkeit proportional.

Ualdane, Tlalc White und Washbourn (10)

beschreiben ein von ihnen benutztes Cuuipeusulions-

oder Differentialealorimeter. Die von dem in
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eiuen inil Luflmauk-l verächuueu KupfiTCvliiMlcr ciii-

gesehloflsenen Tbiere abgegebene•Wärme virkt auf cia

Diffcrpnlialmanr.nicter, auf dessen anderen Schenkel die

\\ .-irni»' einwirkt, die von einer in ' in' ni "ihnlicb'^n

Kupfcrcylinder brt-uncuden WasserstutTti.uiiiiic aligi!g<>l>en

inri. Bei lonebaltaag der NalMelluiig des Manometen

(lun-li passende RegultniiiK der FlamtMf» lilsst sich aus

i< 111 WasM-rstoffvcrbnueh und der Vcrbn-nnungswärme

(ic.-. Wasserstoffe die von dem Thiere pruducirte Calo-

rienubt bereebnen.

IV. ScerctiM fUi Vfrdannn^ünpchuik, ICMfpUw,
LjBphbildaag.

1) Abele US, J. E., Tii\ii"iti du sang et des mus-

cles dea animaux . fatigu69. de physiol. T. VI.

p. 428. 2) Akarmnn, .1. 11., Uiporimentelle Bei-

trage zur Kenntaim des I'yl>irus9ecretes beim Hunde.
Mitth. a. d. phvsi.d. Laborat. in StArkh.'lm. X. Heft.

18'.):t H4. Skand. Arch. 1. I'hysi.d. IM. \ . S. i;i4. —
3) Bayliss. W. M. a. L. H'ill. On th<- fMrmati..n .»f

heat in tbe saiiraiy glands. Jouro. of pbysiol. Yol.XVL
p. 860. — 4) Bob1eii,F., Ueber die eleetmmotorisehen

Wirkungen dir Majrrnschleimhaut. Pflüg. .Nreh. Bd. 07.

S. 97. - f)) Dt-r^cilM-, Dasselbe. Ceritialbl. f. Thy-iol.

Nil. 11. (1) Hiittn/zi, V.. I'iixredi- rm;it.jli'gi''!ie.

I. La resistt'Mz.i di-i (?lol)uli rossi del saiigue di nnimaii

• »perati di tiroidecdmiia. Lo Spcrimenlale. p. 192. —
7) Camus, L. et E. üley, Kerherches experimentales

Nur les iierfs dc.n vaisseaui lyinphatiiiucs. Arch. de

physiol. T. VI p. 4.'j4. S; Camus. I.., Les e»n<i >

de la circulatiou Ij mphati<|ue. X. Avtc IS iraces. Paris.

Soc. d't'dit. scient. — 9) Derselbe, Rccherclies ex-

p^mentales sur l<-<< causes de la cireulatiQu lympba-
tlfiue. Arcb. de physnd. T. VI. p. 669. — 10 Capa-
re 1 Ii. A.. .Sir lediab' te panrr-'atiriue t'xp.'ri mental. .\reb.

ital. de biol. T. -XXI. p. -W. iT.> j;' lin>;t, aueh li.im

Aal durch Pancrcascxstirpati.in (ilyeosurie zu er/eugeu.)

— 11) GaTaziani, E., Ueber die Temperatur der

Leber. Ueber die VerhSItniase der Temperatur des
Hlutes und des I.cberparenehyms wähn nd di-r künst-

liehen Cireulatioii in di r Leber. Centralbl. f. Physiol.

No. 3. - 12) <ii brüd<'r Cm V a z z a n i ,
ZuekrrbiMiing in

der Leber. Ebeudas. No. 2 und .Vnnali di eliimica e

farmacolog. Bologna. (Durch Reizung des l'lex. in>c-

liacus wird das (Tlycogen in der Lebor Tcrniindcrt, der

Zucker vermehrt.) — 13) Cavazsani, E., Ueber die

Veränderungen der Li ln r/cllen während der Kei/.iing

des Plexus cocliocu.s. Pllüg. .•Vrch. Bd. 'ü. 181. —
14) Cavazzani frercs, Nouvelle contribution ä Petude

des alteratioBB eoniecatives a PcxstirpatioQ da paocreas.

Arch. ital. de biol. T. XXI. p. 40 und Arch. ital. di

eliniea nrd. XX'XII. ls[^;!. i'N'arli Kxslirpati' ii drs i'.m-

erca.s tittdeu sieh lirwolisvi r-ind' rung<'ii in den s\ mpa-
tbischen Xervenzt llcn, l" v.,Md- rf> des Plexus coeliacus

und fettige Entartung der Leber. Verff. benutzen dieses

Ergebniss als Stutze Ihrer Ansicht Ober die Betbeiligung

nenröscr .''tilrungen und d iraii.s liervi^rgebender Beein-

flussung der (ilyeog' tifiin''non der Leber ln-iin T'anereas-

diabetcs.) l.V; Piesi- 1 b' ii , .*^ur l.i f<Mi<nttii glye<>-

gcnique du foic. Arch. ilaL de biol. T. .XXi. p. 447
und Annali di chimiea e famaeolog. — 16) Cohn-
stein, W., Weitere Beitrage zur Lehre von der Trans-

sudation und zur Tbi orie der Lymphbiblnng. Ptlüg.

Areh. Bd. .V.>. iiMl - 17; Contcjoan. Ch., Sur la

digcstion gastri<|ue de la grai-sse. Arch. de physiol.

No. 1. p. 12.>. — 18) Delesenne, C, De Pinfluence

de 1& refrigeratioa de la pean sur laseon-tion urinaire.

Areh. de phvMol. T. VI. p. 446. — 19) Doyon, M..

D<- raetion exerci'e par le systeine n< rvi nx sur l'appa-

rcil excr^teur de la bile. Ibid. No. 1. p. 19. — 20)
Fan«, G., Sur la fonction et sur les rapports fooction-

nels du corps tliyrroidc. .\reli. iLil. il«' biul. T. .X.Xl. p. ."»I

und Pivist.i elinica. Kasc. 8. I8!tit. — 21) P'odera,
F. A., Fistola pancreatica permanente, nuovo processo

opcratoTto ed esperiente preliminari. Areb. di farmacol.
( 1t'ni|»eiit. II. p. 22'». :'.\iili'f,'iing prnnanciiter

Panf rea.stisteln iiiit'T Aiiwtnduiig liinr t'.inüle von bc-

sondern r r.mstrnetiun. 2. Frank. »).. Zur Lehre
von der Fettre.sorption. Awh. f. Anat. u. Phvsiol. Anai.
Abtb. S. 297. — 23) Gaebelein, B.. Ueber das Rc-
sorptionsvermögen der Harnbla.sc. Inaug.-Diss. Halle.
— 24) GIcy, 1-. et A. Uochon-Duvigucaud, Con-
tribmiMii ,i l'i'tude des Iriuibles troplii'^nes ehe/, les

cbicns thyriiideetcmises. .Altrrati iis u.ulaires cbez ccs

animaux. An-h. de pliy.^ii.j. No. 1. [, 101. (Schilde-

rung und bistologische Untersuchung der ioterstitielleo

Keratitis, die zuweilen bei Runden nach Eistirpation

der .^childdriisr ents!«ht.' 2.'i) Getiouville, F. L.,

Du r-'h' de la eontraetiliu- ve.sicale dans la mietion nor-

ni;.lr. It.id. T. VI. p. 322. — 2(1) Criilzner, P., Zur
Physiologie der Darmbewegung. Deutsche med. Wochen-
sebr. No. 48. — 27) Heidenhain, R., Neue Veraucbe
über die Aufsaugung im Diitiiidnrtn PiliifT \reli. Bd. .'>R.

S. 579, — 2Si Derselbe. I!< incrkuiigi ii zu dem .\uf-

satze di s Ht rrn Dr. W. Cohnstein: .Zur Lehre von

der Transsudation." Kbendas. S. 632. — 2ü) Her-
mann. L., Beitrig« rar Lebre von den Haut- und Se-
cretionsströmen. (Nach Vcrsuehcn von Wartanv. War-
fanoff. K. .'^ehmarsow und P. .iunius.) Ebenda.s.

Bd. "»S. S. 242. - 301 Her/.n. \.. Lc jeune, le pan-

cr<';>.s et la rat'-. An h. rie physiol. No. 1. p. 170.

(Verf. sucht aufs .Xu darzulhun, dass Zusatz von Milz-

extract die verdauende Wirkung des Trj'psins beträcht-

lich beschleunigt; di' s war selbst dann der Fall, wenn
das l'anerca.«cxtr>et an -^ii-h s. h'üi n-eht wirksam war.)
— 31) Hürthle. K.. Biitr.ige zur Ktnntniss des Se-
eretionsvorganges in der .^-ehilddrüse. Pfliiger's ArcbiT.

Bd. 5t;. kS. 1. — 82) Derselbe, Ueber den SecretÜMM*
Vorgang in der Schilddrüse. Deutsche med. Woeben-
sehr. Nh. 12. S. 2<;7. — 33) Ko rän y i, A. v.. Zur Th'> r:

der llarnalisonderung. Centralbl. f. Physiol. \o. IG.

— 34) Kudrewetzky. B. I!., Beiträge zur Physiologie

der Absonderungen. III. Arcb. L Anat. u. Physiol.

Physiol. Abtb. S. 88. — Kb) Leubuscheru. Tecklen-
burg, l'-lfT den Kinflu>s <!es N>'nensyst'-ms auf die

l{i Sor[i1ion. \ ireb. Areh. Bd. lliS. S. 3(;4. (.Ans einer

abi:ebiind'>nen Darmseh Hiil;'". deren Me>enterialnerveii

durcbscbuitten sind, wird in gleichen Zeiten fast dop-
pelt so viel von einer oingefQllten JodkaliumlSinDg re-

sorbirt, wie aus einer oormaleo.) — 86) Leven c, P.

A., Die suekerhildende Function des N. vngus. Centralbl.

f. Phy.si'd. Nn. 10. 'R< i/nng des peripherischen Vagus-
stumpfi s steigert die Znr-kerbildnng in der Leber.)

.i") Lovy-Dorn, M.. B-itrag zur Lebre von
der Wirkung verschiedener Temperaturen auf die
Scbwei.qsabsondcning, insbesondere deren Centren. Zeft-

srhrifl für klinisehe Mediein. Bd. 2«. .V (5. S. 85fi. —
38) .Maeallum, A. B., t»n tbe absorption of iron in

the aninial body. Journ. of physiol. Vol. .XVI. p. 268.
— Sil) Masoin, P., Influenco de l'ezstiipation du
Corps thvroide «nr la totirit^ nrfnabv. Areb. de Pfavs.

No. 2.
'

p. 283. 4<i Me>nil, Th. du, Ueber
das l{. -.>r|)tic iisvermi g' 11 d' i normalen menschliehen
Haut. (Fortsei/.ung). DriitMh. Areh. für klin. Mfd.
Bd. 52. I. Ö, 47. — 41; Mett, S. (i., Beiträge zur
Physiologie der Absonderungen. II. Areb. f. Anat. n.

Phys. CPhysiol. Abt.\ S .'»S. 42) Meyer.
K., Faits relatifs le s. cri in'n interne dc.s rcins. .Areb.

de I^hysiol. No. 1. p. ITlt. — 43) .Mislawsky,
N. A. und .\. K. ."-^mirnow. Zur Lehre von der
iSpeichelabsiinderung. Arch. f. Anat. u. Phys. (Phys.

Abth.) 189.3. .Suppl. S. 29. — 44) Morat, Sur rianer-
vation du pancr^as. Lyon medical. L.XXVl. S8.

p. 191. — 45) Morat et D\ifourt, Les nerfs glyoo-

secriteurs. Arch. de Phys. (4.) VL 2. p. 371. — 46)
Dieselben, Dasselbe. Lyon mddieal. No. 7.
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p. 215. — 47) (Mi vier, (i. .uul K. A. Scli.-ilcr. On
tbe {diysiological action ofextractof suprarcual i'a{jsula.

Proc phjrsioL aoc. No. 1. — 48) Oriow, W,
N., Efoigc Yersnebe fiber die Resorption in der Bauch-
hShle. Ptlügers Arch. Bd. 51). S. 170. — 49)
Pagano. G., Le vic ileirassorbimento ipodermico.

Arcb. di farmacolOgl» t lerapculica. Vol. II. p. 358.

50) Pal, J., Nebemuenneutirpaüoa bei Hunden. Wien,
klioisebe Woebensehr. 1894. No. 48. — 51) Paviow,
.T. P.. Beiträge zur Physi(.logi(: rlcr Ahsunderungon. I.

InuervatitiD der Bauchspcichdldriise. Arcli. f. Anat. u.

Phys. (I'hys. Abth.). 1S93. Suppl. S. 17(i. 52)

Raavier, Ln Eiperiences sur le mccauisme histologique

de le fltop^tien des (tandes granaletues. Comp! rend.

Aoad. So. I. 4. 168. — 53) Der.sdhe, D<-s

clnlift ros du rat et de l'absorptiifii intestinale. Ibidem.

p.'C'il. — M) Reid. K. W. and A. (i. Tollputt.
Fvirther observations on the clectroinotivc pro^icrties of

thc skin of tbe common cd. Jotiru. phjreiol. YoK
XVI. p. 203. — 56) Roid, W., Kkctromotive pbe-
noinena in non secretory epilhelia. Ibidem, p. 860. —
."ii". I Ri nt', .\.. Kindes i'jpi rinifnlalos sur rnni'iig;r.'iphio

rt- nale, contribution .a la thioric de la seeretinii uriiiaire.

Arcb. de Phys. t. VI. p. 885. — 57) .^mitb,

L., On aoae dfeeta of tbyreodectomy in animals. .Journ.

of phys. VoL XVn. p. 878. — 58) Southgato, F. H.,

l eber Blutresorption in der Peritonealhöhle. Cbl. für

Pbysiol. No. 14. — 59) Starling, E. H.. and
A. H. Tabbjr, On ab.sorption and sccretion into the

aerMu oantiM. Jouzn. of pbya. Vol. XVL p. 140. —
60) Starling, B. H., The inflnenee of meehaDieal
factors on lymph production. Ibidem, p. '324. — 61)
Derselbe, On the mode of actio» of Ivmphagogues.
Ibidem. Vol. XVn. p. 30. — 62) Derselbe. The
^siology of iTiapb fonnatioD. Laneet p. 785.

, SMT— 68) Derselbe, Ueber die Physiologie

der LymphbilduDg. Wiener medic. Bl;itt>'r. IMU. —
04} Tigcrstcdt, R.. Die Kntderkung des Lyns]jh^'<f:iss-

systeme?5. (Ulaus Rudbeck d. Ae. und Tliomas Uar-

tholinus). Mittheilungen a. d. Phys. Laboratorium des

Carol. med.-chirurg. Institutes in Stockholm. X. Heft
1898194. Skand. Arch. Bd. V. S. 89. — 65) Tschir-
winsky. Beobachtungen Ober die Wirkung einiger

pharma« '1 1. isi hiT Mittel auf die livmphaus.scheidung.

Arch. f. exp. PaUiol. .\X.\1II. 2*3.' S. 155. — 6ß)

üuna. P. G.. Die Function der Knäucldrüseu der

Menschen. Deutsche Med.-Zeitiing. No. 1 und 2.

Vortrag geb. in der Seetion f. Dermatologie d. Jahres-

vrrs. dir Brit.-med. .Assf>riation in Bristol. —
67 y Vanni, L., Sugli effetti dell estirpatione del pan-

e>eas. Arch. ital. di clinica inrd. T. XXXIII. 2. p. 157.

— 68) Wurm, G., Ueber den heutigen Stand der
SchilddrSsenfrage. Inaog.-Disa. Erlangen 1894.

Ranvier (52) reizt den die Submaiillardrüse

der Ratte (seröse Drüse) innervirenden Ast des N. lingua-

ÜR, flxirt die DrOeenstücke mit Osmiumsiure und unter-

sucht di>' Schnitte in Wasser. Er findet dann, dass,

ähnlich wie dos für dieSchleimdrüse» nachgewiesen ist, die

Zellen des AlTeolarepithela ndtaablreidwn, snm Tbell eon-

fluirendrii V.-iruolen eifUItiind, wlbiend deren die Zelkn

d>r r'ihftiden Driise nur wenige enthalten. R. bringt

diese Vacuolen in Beziehung zur Wasserabsooderung.

Dan AbsondernngsTorgang in der Parotis

des Hundes haben Mislawsky und Smirnow (43)

an mirroRcopischen Präparaten untersucht, die nach der

Altmaua' sehen Methode fixirt und gefärbt waren.

Nioh Rdiong des N anriealo-temponliB finden sie die

Giunla der Drfisenzellen erheblich vermiodert oder

SA(far verschwunden. Wurde der Syniiiathicus gereizt,

«ahrend der Auriculo-tempurali:> durchschnitten war, so

war . ine einfarhr .Sohnimpfung di r /eilen 7.u roiot.ilin n.

bei gleichzeitiger lU-izung beider Nerven, unter deren

BlnfiltM das Seluet mit spärlieber flieaat, als bei

alloinii^er Reizung des Auriculo-temporalis. zeigten >ieh

die Granula verringert und die Zellen vacuolisirt. Endlich

VQrde bei Ausschaltung des Sympatbicus und Ab-
klemmung der Carotia der N. anrienlo-teinporalis gmist;
dabei vergrösserten sich die Granula enorm und es

traten auch im Inhalt der Ausfuhrungsgänge (iranula

auf. Alle dieae von ihnen beobachteten Erscheinungen

bringen die Verff. in Begebung zu der dnreh den Ver*

such gesetzten Begünstigung oder Behinderung der

Wasserzufuhr zur Drüse.

Bajlias und Hill (8) gelangen bei der Unter»

suchung der Wärmebildung in den erregten
Speicheldrüsen zu dem sehr auffallenden Krgebniss.

dass mit keiner der bekannten Messungsmethoden eine

Bildung von Wirme in den thütigen SubmaiillardrBflen

de.s Hundes nachgewics. ri werden kann. Sic benutzten

in der einen Vi rsuchsreihe das therinoelcctrische Ver-

fahren. Von den beiden Tbermunatlelu lag die eine in

der Aorta, die andere mr in Veririndung mit dem
Lumen des Spcichciganges oder war in die Drüsen-

substanz selbst eingebettet. Chordareizung und R^-izung

des Halssympathicus bewirkte keine Temperaturdiäerenz.

Eine zweite Reihe von Yersndiai wnsde unter An-
wendung feiner «T ei SS ler'scber Quecksilberthermometer

angestellt. Das eine war wieder in die A^rta ein-

geführt, das andere mit dem Drüsengang verbunden.

Weder Chordareiung noch Piloeaipin bewirkte ein

.\nsteigcn des DrOset!tl)enTii>meter.s. Der nusfliesscndc

äpeicbel war auch nicht wärmer, als die Drüse selbst

und ah die sie nmgebenden Gepwebe. Die entgegen-

gesetzten Angaben vrm Ludwig führen die Vaff. darauf

zuriick, da.ss die von ihm mit der Driisentemperatur

verglichene Temperatur im centralen Ende der Carotis

schon wegen der mit der BtofOhrong des Messwerkseuges

verbundenen Hemmung des Blutstroms keine richtige

Vorstellung von der Bluttemperatur giebt. Eim' Anh.iu-

fung von Wärme in der thätigen Drüse halten die Verl)",

bei der MKditigkeit des durch sie hinduTDhgdieoden

Blutstrams aehon a i»rior ffir aahr vnwahraeheinUeh.

A k e rm a n (2).der beim Hunde P y I o r u s f i s t e 1 n nach

dem Vorgang von Klemensiewicz und fieidenhain

angelegt hat, bes^tigt die Angabe des Letstem, daaa

Pylorossecret alkali.sch re.igirt, also keine freie Salx-

sHure enthält (die Prüfung mit Phlornglucin-Vanillin

und mit Kongopapicr ßel negativ aus), dagegen Pepsin

vnd Labeniym in ihm entiialteu ist.

Die durch Cash und Ogata angeregte Frage, ob
der Magensaft aueh Fette verdaue, sucht Conte-

jean (17) an Fistelbunden zu entscheiden, denen er

gewogene, in ein TttUsSekchen eingesohloasene StOekeben

von Hammeltalg in deti Magen einführt; aus dem Ge-

wichtsverlust derselben nach längerem Aufenthalt im

Magen wird die Möglichkeit der Fett^spaltung beurtheilt.

Eb solcher Gewiehtaverlust war in der That vorhanden;

er verminderte sieh erheblich, wenn die Tüllsiikchen

mit einem Drahtnetz umgeben wurden, das die Fett-

.stückchen vor der mechanischen /crreibung durch den
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Mögen .schilt /.k-. Doch blieb auch ilattu noch eine Ver-

minderuDgdcs Fettes bemerklich. C. beucht dieiielbe aber

nicht auf fettapaltendc Ki^'< nsduften des Magensaftes,

auch nicht auf baetericllt: Wirkunpon. sondern er glaubt,

daas in den Magen nickläulig hiuciiigelangter Pancrcas-

saft trotx der sauren Reaetion des Haiteninhaltes seine

Wirkuii^an entfaltet habe.

Bohlen (4) findet, do-ss d i e M a g r ii s r Ii I r i m h .1 ut

bei Fri.»schcn wie bei Warmblütern electromotorisch

wirksam ist Der Strom hat einsteigende Riehtong;

seine Stärke hängt von der Besrhaffi nheit des Magen-

inhalts ab und ist am grössten, wmn derselbe aus un-

verdaulichen, mechanisch reizenden Subst^inzcn besteht.

Ton besonders starker Wirkung ist £• BinIBhnug von

Bismuthnm subriitrii'nni, das dir Sphl''iinalisiaideniii^

m&ehtig auregt. Wabreud der Verdauung scheint der

Strom sidi xu Termindem. Bri SUigothieren tritt un-

mittelbar nach dem Tode ein Absinken der eleetro-

motorischen Kraft - in, das bald zur I pil,' lir des Stroms

führt. Keisung des N. vagus bewirkt beim Wann-

biater naoh kursem positiven Vorsehlag eine starke

negative Sohwankung; sie ist aber nur durch die der

Vapiisreizung folgende ('irculationsst(">rung bedinj^l;

ühulich wie diese wirkt auch starke Blutentsiehung,

AortonTefBohliiBS, fiBmer Vergiftang mit Pilocarpin,

Chloral, Curare. In älinlichem Sinn" ist, auch nach

Vagusdurchsehneidung, dyspnoische oder anämische

Heizung des vasomotorischen C^ntrums wirksam. Durch

SabwBssarinAision «neugte HTdribnie steigert den

Schleimhautstrom.

Verf. fuhrt die beobachteten electromotorisoben Wir-

kangenimWeaentlieben auf die sehleimnbsondsrnden
Elemente des Hagens, also auf das Oberiläehenepithel

zurück; er lÜsst vorläufig unentschieden, wie weit sich

auch die Scblauchdrüsen betheiligen. In Bezug auf das

Zustandekommen der eleotromotorisefaen Erscheinungen

schlicsst Verf. sieh Biedermann an; danachwürde, wie

dieser an anderen Schleimhäuten gefunden hat, die ein-

steigende Richtung des Stromes durch die Secretion des

Wassers bedingt sein, und die eirenlatoiisdran und an-

deren EbflOsse auf den Schleimhantstrom sich duroh

eine Yeräoderung der Wasserabsondemng erklären.

Demselben (5) ist es neuerdings gelungen, bei

Raiiung dos N. vagus abgesehen von der durah die

Qrculationsstörung bewirkten Schwächung des Magen-

schteimhnutstromes Wirkungen auf denselben zu er-

halten. Er reist su diesem Zuoelce den Nerven in der

Brusthöhle unterhalb des Abganges der Eexslsta. Die

Folge ist eine geringe positive und eine ihr folgende

kriiftigere, den Kubestrom indess nicht compensirende

negative Sehwankang. Audi nach Abklemmung der

Aorta ttilt dieser Erfolg ein, ist also nicht circula»

torisehrii Ursprungs. Nadi Atropinisirung bleibt er aus.

Eiuc Bütheiliguug der Magcnmusculatur glaubt B. aus-

acbliessen zu können; er meint deshalb, dass die beob-

achtete Erscheiiiiiiig ']]\tc]\ Veränderung der Sit rction

des Magens, xtalirscheinlicb der Labdrüseu selbst,

SU bezieben ist.

Bekanntliob hatte Heidenhain goAinden, daas

sich durch Reisung des Koplmarkes öfters die Absen

dcrung des I*ancrea.ss.»Kes anregen lüsst. Nälicn?»

Aber die Nervenwege, auf denen sieh dieser Binfluss

geltend macht, ist bisher aber nicht bekannt geworden.

PawIi'W f.Tl) theilt nun mit, dass es 'gelinge, dii-

Menge des aus einer Fancreastlstel austlicssenden Saftes

durch Reisung der peripheren Vagnsstumpfes
zu vermehren, rin ganz sichere Wirkung zu erhalten,

durchschneidet I'. dm \'agus .'i—4 Tage vor dem Ver-

such und schaltet dadureli die herzhemmenden und viel-

leicht auch seavtionsbemmende Fasern aus; femer
durchschneidet er das Uiickenniark dicht unter der
Oblongata, um wahrend der Anlegung der Fistel hem-
mend «irkende Reflexe auszuschalten. — Aebnlich wie

bei den SpeieheldrGsen, aber doch nur in seltenen FUIcd,
gelingt es, eine rnalihängigk'-it der Pancressabsonde-

ruiig von der Circulation zu demonstriren. Atierdings

ist der Absondemogsdruck des Bauchspeichels weit nie-

driger, als der normale arterielle Blutdruck; es gelang^

aber in einigen F.allen durch Vagusreizung die Secretion

auch am verblutenden Thiere su unterhalten und den

Absonderungsdruek Ober den Jetxt nur noch wenige

Millimeter Ug betragenden Blutdruck steigen zu selicn. —
Verf. führt weitere Versuche an, denen zufolge der Kin-

fluss der Vagi auf die Absonderung durch Atropin
bedeutend vermindert wird. Endlich geht «r nSher ein

auf die Hemmung der Secretion durch Reizung sensibler

Nerven, die er thcils auf vasomotorischen Reflex, der

durch Animie die Drflse schädigen soll, theib auf eine

Hemmung der Thitigkeit des Seeretionseentrums im
Gehini bezieht. Abschneidung der Blutzuftihr ist fiir

die Bauchspeicheldrüse weit schädlicher, als für die

Thitigkeit der Scbweiss- und Spei^ldiQsea.

Diese letztere Behauptung P.'s konnte in ebenen
Versuchen auch Mett (41) bestätigen. Rrsterer hennnte

den Blutstroni in der Drüse durch Aorteucompression.

Vett wandte die Reisung der Splanehnioi an und
konnte dadurch die Absonderung in der That hemmen.
Ob die neben der secretinrisbesehleunigeuden Wirkung

des frisch durchschnittenen Vagus zu beobachtende

secietionshemmende ebenfalls auf Reisung von Vaso-

motoren oder von echten Sceretionshcmmungsnerven zu

bezichen ist, seheint er unentschieden zu lassen. Sein

Hauptaugenmerk bat er auf das Verhalten des Try p-
sins während der Beizung des Tagus geriditei Er
findet, dass zwischen Saftmenge und der im Safte eni>

baltenen Trypsinmeuge keine bestimmte Besiebnng be-

steht. Auch bei hungernden Hunden lässt sich durch

Tagosnisung auf Eiweiss wiri^ender Panereassaft ge-

winnen; fermcnt frei er Saft, der von solchen Thiercn ge-

wonnen wird, kann durch Reizung der Vagi fenneot-

haltig werden. Splanohmcasieisnng schädigt die Fer-

mentahsondemng naebbaltigerals dieWasserabsondeiang.

Die Versuche von Kudrewetsky (34), die eine

Fortsetzung der von Pawlow und Mett bilden, suchen

darxnthun, dass auch der Sympathicus (tboracalerTbeil

und Splanehnieas) seereterisdm Fasern für die Bauch«

Speicheldrüse enthält. Ilirc Wirkung wird für gewöhn-

lich durch die Gefässvereuger verdeckt, kommt aber

aom Vonehein, wenn man mechanisdie Bdae oder

Reisung mit wenig frequenten ladnetionssobligen an-
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wendet rxliT ih u Nerv eiiiijj;e Tage vor <!er Telaiiisiniiip

durchschneidet. Der YaKU» wirkt uul die Absoudcruug

ktilliger als der SpnpA^cus. Letsterar entbUt aber,

ebensA wie der Viigiis, nicht nur secretorisehc, sondern

auch solche Fasern, deren Erregung ein Ansteigen des

Gehaltes ao festen Bestandtheilen im Paucrcas.saftc be-

wii^ also trepbisebe Fasero im Sinne Heiden-
bai n's. Ihre Existenz kann leirlit 'lar^ethan werden,

venu man den Sympathicus ia der oben aag^beneo
Weise reizt, naehdem man botot die Seeretion dureb

Pilocarpin in Gang gebracht hat. — Weitere Unter-

siichun),'en des Verf.'s beziehen sich auf die Orössc der

Alkaiescens des Saftes, auf seinen Gehalt an den drei

Ensymen and an iSssten Beetandtiieilen flberhaupi Die

vergleichsweise Bestimmung ergab in dieser Richtunf,

dass die Menge keines cicr dabei in Hetracht kMinmeii-

den Stoffe in constanter Beziehung zur Ab.sonderungs-

geeditrindigkeit etebt; dass femer der Alkaligebalt aieb

fast regelmässig im umgekehrten VcrhHItniss lur tr)'pti-

sehen Wirkung befindet und derGeliall an din>1atischem

Enxjrm der Menge des Trockoorückstaudci> parallel geht.

Ueber die InnerTation der Paaereasabson-
derung findet Mo rat (44) Folgendes: Durchschncidung

der Nn. vagi vermindert sie beträelitlich, Reizung der

peripherischen Stümpfe dieser Nen-en bewirkt eine starke

Yermehfwif der Seeretion. Die Reiaan; binterttaet eine

aafiuigs positive, später negative Nachwirkung. Reizung

des N. splancbnicus bewirkt im Beginn eine geringe

Beeehleunigung, später eine die R«izung lange über-

dwemde Yerlangsamong. Splaaebnieiurrixiing bemmt
soeh die durch Vaguserregung vermehrte Secretion, wäh-

rend omgekehrt Vagusreizung die durch den tiplaoch-

nieofl gehemate Aboomdcrung nicht anregt.

Auagefaend von der bekannten Tbatsacbe, dass naeb

Durchschneidung der im hnici der Zuckerstich un-

wirksam ist, versuchen Morat und Dufourt (45) die

Zuckerbildung in der Leber durch Reizung dieser

Herren in beeinflussen. Etperimente an Händen beben

nun in der That gelehrt, dass electrische Reizung der

Nn. splancbnici den Zuckergehalt des arteriellen Blutes

(naeb dem Ver&breo von Cl. Bernard bestimmt) cr-

bSht In einem Falle wndia die Zndcermenge des Blutes

von 0.2 auf 0.25 pCt. Ein ähnliches Ansteigen wird

bei Aussetaen der künstlichen Athmung curarisirter

TUere beobsditet: naeb vorgängiger Durchschneidung

der Nd. splancbnici bleibt diese Steigentag ans. End-

lich sahen die VcHT. in drr durch T'nterbindung ihrer

(refässe circulatiouslos gemachten Leber bei wieder-

boKer Dfspnoe das Glycogen schneller abnehmen als

in • inem roiiier abgeschnittenen Probelappen. Die

VerfT. schliessen aus ihren Versuchen, dass die Zucker-

bilduug in der Leber direct durch secretorische Nerven

(neifs glyco-s^errtenrs) aoeb ebne die Beibfilfe vaso-

motorischer Wirkungen beeiuflusst wird. (Dass die

Zuckerentstehung in der Leber wahrsoheinlich eine

unter der directen Herrschaft von Absondcrungsnerven

stdiende Seeretion sei, bat Bef. seboa vor nebreren

Jahren ausgcsprooben. Dn Beis-B«]rmond*s Arebiv f.

Fbysiol. im. S. 274.)

Zu ühnlicheu Vorstellungen gelangt auch K. Ca-

vazzani (1.3), der zusammen mit seinem Bru<l.r auf

diu Beziehungen der Zuekerbildung iu der Leber
aum Plexus coeliacus aufmerksam gemacht bat.

Er untersuchte bei Thieren, denen er den Plexus reizte,

(Hunde, Kaniueheu) die Leber microscopisch und fand

hier im Verhältnisa aur nicht gereizten Leber ähn-

liehe Versebiedenbeiten , wie sie seit den Unter-

suchungen von A f.iiiassi.-w, Kayscr, >f r«s/ii k u. .\.

zwischen den Lebcrzellea hungernder und gefütterter

Thiere bestehen: die Zellen der gereizten Leber sind

verkleinert und arm an Glycogen, der Kern liegt sMbr
in der Mitte u. s. w. Die Zuckerbildung in den Leber-

zellen ist al.su auch nach den Verff. ein wolirer 6e-

eretionsproeess, der vom Nervenqrstem abhängt und

mit nitirphulogischen Verändemogen des seeemirenden

Epithels cinhcrgeht.

Mit Hilfe früher geschilderter Melkuden hatDoyon
(19) die Innervation der Gallenwege «mtenuebt
Hei Heizung des N. splancbnicus in der Brusthöhle sab

er Gallenblase und Dn; t. eholcdochus sich zusammen-

ziehen; der am duodeualen Ende des letzteren befind

liebe Spbineter (OddO kann sich dabei bis snr Hem-
mung des Gallenabflusses contrahiren. Reflectorisch

Hess sich vom centralen Splanchnicusendc aus eine Er-

schlaffung der Gallenblase und des C'holedochus-

spUneters ersielen, wibrend Reisung dee centralen Ta-

gusstumpfes Contraction der Gallenbla.se und zugleich

Erschlaffung des erwähnten Spbincters herbeiführte.

Aehnlieb wirkte Reizung der Magen- und Dünndarm-

sebleinduuit dnreh Essig.

Im Anschluss an die Untersuchungen Wert-
heimer's über den Einfluss der .\hkühlung der Haut

auf die W^eite der Nierengefösse untersucht De lezennc
(18) den Einfluss der Hautabkflblong auf die Stirke
der Harnabsonderung. Er gewinnt den Harn aas

doppelseitigen l'retcrfisteln. Mochte der Harn nun in

gcwiibnlicher Menge oder durch den Einfluss diuretischer

Mittel vermebrt fliessen, inuner eripib sieb bei dem er-

wSbnten Eingriff eine Verminderung seiner Menge.

Genouville (25) untersuchte am .Menschen die

Thätigkeit des Blasenmuskels beim Uriniren

mittelst manometrischer Methoden. Mit dem in der

Rla.se herrschendoii Druck wurde zugleich der intraab-

dominale (im Mastdarm) und die Stärke des Harndranges

berSdtaichtigt. In der leeren Blase ist der Druck nabe-

su Noll; fSUt sie sich oder wird sie von aussen langsam

gefüllt, SO steigt er in Folge der Ela.sticität der Blxsenwand

und des Blascnnuiskeltonus allmälig an. i:Irst wenn auf

natüriiefaem Wege etwa 950 g oder dureb kOnstliebe

Füllung 150 g Flüssigkeit in die Blase gelangt sind,

entsteht d;is Bedürfniss, den Inhalt zu entleeren. Zu-

gleich steigt der Druck schnell auf 15 cm Wasser. Dieses

Ansteigen ist eine Folge der aetiven Blaseneontnetion.

Je mehr der Harndrang wächst, desto b^MT Wird der

Ehiick (bis 150cm und bisher); lässt jener nach, so

sinkt auch dieser. Die Zusammenziehung der Bauch-

muskeln ist für die Blaseaentleenuig nicht nothwendig,

wenn sie aneb unterstützend wirkt; der intraabdominale

Druck steigt auch bei starker Anstrengung der Baueh-

prvssc lauge nicht so hoch, wie der iutravesieale, und
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.selbst oliiic jedt: /iiisnnuiictuichuiig der ßaiichnuiskvlu

ist Ranientleening möglich. Verf. bekämpft die An-

sieht derjenii,'! II. die in der rrinentlecrung einen will-

kürlichen A< t >tr!i»'n: sie. ist nach sciiior Ansicht ledig-

lich ein durch die Spannung der Bla-Mcuwand aufgelöster

Refleivorganc^, der allerdings vom Willen beeinllasHt wird.

Unna (Rfi) weist narh, dass die Knäueldrüson

der menBchllchen Kiü-ssohlr normaler Weise st'-ts Fet t

-

kfigelehen enthalten, und er bestätigt die Angabe

alterer Autoren, dass aoob der Sehireiss der HohUuuid

stets Fett enthält. An Abdrücken des wohlgercinijrteii

Fingers auf dem Objcctträger tritt bei Osiuiumsäurebe-

haudlung die Fettrcaction auf. Es scheint sieh dabei

umPalmitin oder Stearin, vielleicht aueb um OioleateriD

XU bandeln.

Den Einfluss, den allgeDieine Herabsetzung der

Körpertemperatur auf die BrreKbarkeit der

Schveisssecretionscentren übt, hat Lev\ -0 rti

(37) an Katzen untersucht, deren üuinpf /um /.wicke

der Abkühlung in einen doppelwaudigeu, von kaltem

Wasser dardbstrOmten Cylinder eingeschlossen war.

Noch bei Reetaltemperaturen von J.? 3P.,.')* r. lies.s

sich durch Dyspnoe, wcni^ri r li irht fi.ireh Keizunjj der

Haut oder des centralen IscLiadicuä^lumpfes, Schweiss-

absonderung an den Zehenballen berbeifilhren. Die

Temperatur der Pfoten und damit der in ihnen ent-

haltenen Srhweissdrüsen hielt sich Trährend der Ver-

suche innerhalb der für die Thiitigkeit der Drüsen

gOnstigen Grenzen (nach Lvebsinger soll das Opti-

mum zwisrhen 15 und 30* C. liegen).

Ucrmauu (29) theilt neue Beobachtungen über

Haut- und Secretionsströme mit. Beim Laub-

frosch ist ein eiosteigeoder Bantstrom vorbanden; bei

Reizung des lu lr. X> rven tritt eine pn-,i(ive Schwankung

ein, der zuweilen ein kurzer negativer Voisdilag voran-

geht. Ebenso TerhUt sieb die Haut des Olmes ttnd

ähnlich die de.s Axolotls. Bei der Katze ist ebenfalls

ein einsteigender Hautstrom vorhaudeD, der nach Ab-

tragung der Epidermis schwächer wird, während ihn

Pilocarpin verstSrki. behiadionsreiznng vermehrt gleieh-

falls den Strom der Pfotenhaut, und zwar auch nach

Abtragung der Kpidermis; diese Wirkung i.st also ganz

oder tbeilweise auf die Drüsen der Cutis zu beziehen.

Auch dureb Wärme und durch centrale Reizung sen-

sibler Nerven Hessen sich ein.stei^nde S'^erclionsströme

hervorrufen. Im Ansrhluss an diese Mittheilungen be-

bandelt H. die Theorie der liuut- und Secretionsströme

und vertheidigt seine früher mitgethniten Ansichten

darüber gegen einige Kinwäode von Biedermann.

Nach der Unt-Tsuchung von Ueid und Tolputt

(54) erfährt der einsteigende Ruhestrom der Aal-

haut bei direeter Bdsung eine positive Schwankung;

ist der Buhestrom klein und die Reizung schwach, so

kann eine negative Schwankung stattfinden. Die mittelst

des Bheotoms gemessene Latenzzeit der Erregung ist

sehr klein (0,008—0,006 See.), und die Bnegong kann

.'>— C Minuten andaueni. An der Lippe des Aales ist

dagegen der Actionsstrom au!5steiffi nd und nur bei

schwach entwickeltem (eins,teigendcuij Kuhcstrom und

bei schwacher Beisung tritt hier eine positive Schwan-

kung bei der Erregung auf. Die I<aleuzzeit ist hier

gross (0,065—0,8S See). Der Gcgensats im Verhalten

der beiden untersuchten Gebiete ist deshalb bemerkens-

wi'ith, weil die Haut irh an Ki ulenzellen und arm

an Bceherzelleu ist, während die Lippe lediglich scbleim-

bereitende Becbenellen (Qhri

Rcid ('h)) benutzt ferner zur Fntscheidung der Frage

nach der cl<'et r'iruot frischen Thiitigkeit epi-

thelialer, aber nicht mit secretorischen Ele-

menten ausgestatteter Membranen die Haut und
die Kropfsohleimhaut der Taube, die beide mit einem

in den oberen Lagen verhornenden gvsehichteten Epithel

versehen sind. Beide Membranen zeigen einen Ruhe-

strom, cter beim Kropf immer, bei der Haut nidit immer
einsti'igende Richtung hat. Durch Narcctiea (rhl«>ro-

form, C0|) erlährt er eine Schwächung, Erwärmung ver-

stiütkt ilm. Eleetriscbe Reirang bewb%t daa Bntrteben

eines Actionsstromes, der an der Kropfscblcimhant eia-

oder aussteigend sein kann, an der Haut in der Regel

eiudteigend ist.

Bottazti (6) untersuebt bei Hunden, denen er ^e
Sehildiirüse entfernt hat, die rothen BlutkSr-
perchcn auf ihre Widerstandsfiihigkeit gegen die os-

motische Wirkung verdünnter Kochsalzlösungen (vou

0,16 bis 0,64 pCt.). Sr findet, dasa bei soUsben TUereii,

die die cla.ssisehen Folgen der Thjreodectomie auf-

weisen und lange genug am Leben bleiben, um eine

vollständige Versuchsreihe zu ermöglichen, die Resistenz

der BlutkSrperehen anfinge etwas steigt, (wie B. nuint,

weil die wenig widerstaud-sfahigen zu Gnindc gegangeu

sind), dass sie später aber, wenn Krämpfe u. s. w. auf-

getreten sind, sich vermindert An dieser Verminderung

tragen seiner Meinung nach Schuld HwOweiae die ge-

steigerte Muskelthätigkeit, die respiratorischen .*^törung<'ii

und die ungenügende Gmäbning, theilwei^tc aber auch

das Auftreten von giftigen StoflPeeebselprodueten im
Blute. Die Verminderung der Widerstandsfähigkeit der

roth''t) niutkrirperchen i.st indes-, nicht beträchtlich, so

da&a die in Folge der Schilddrüscuesstirpation sich an*

aammelnden Stoffweehselproduete mehr den nervSsen

Centralorgaoen als dem Blute schädlich seien. Hungern

s> tzt. wie n. in einer hesonderen Versuchsreihe naob-

weist, die Itesiätenz der Blutkörperchen herab.

Masoin (89) bestätigt die Angabe von Laulanie
und von Gley, dass die Giftigkeit des Harns in

Folge der Sehilddrüscncxstirpation zunimmt.

Er findet, dass die Uiftigkcitscurve derjenigen der

KraakheitssTmptome parallel gebt und besenden bei

epilejjti.sclien .Xnrälirn und während der Polypnoe stark

ansteigt. Inauition vermindert die toxischen Eigen-

schaften des Harns wie bei normalen so auch bei ope-

rirtra HuBdeo; Mlldidi&t (Breisaeher) hat weder dnen
Eiiifluss auf den Eintritt und den Ablauf der der

.^cliilildrüsenausrottuog folgenden Symptome noch auf

die Giftigkeit dw ürilM.
*

Fano (80) hat die Angabe von Zanda, nach der

die mindestens einen Monat früher vcargcoonmene

Kxstirpation der Milz die Thiere gegen die Fort-

nahuie der Schilddrüse immun macht, nicht bestä-

tigeo kSanen. Seine Thiere gilben io der gewohnten
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Wcüie zu Grunde, audi wcnii uiii noch grifssirtiü /cit-

iDtervall swboben der BistiiputioD der Mite and der der

Schilddrüse lag. Ein AntigoniAnuis der It. i-lni Org;iiie

besteht aber seiner Meinung nach irisvtf. iij, als die Milz

im ätacde ist, den Ausfall der Schilddrüse thcilweise

tu enetWD.

Gelegcnllich einiger gemeinschaftlich mit Magron
-itigeAtellter Versuche spricht sich Fan» noch einmal

^^gvn die Ansicht aus, dass die Folgen der ^^child-

drtMaeistir]»tioii TOoScbidigungen beniehbarterNcnren

(Vagna) herrühren.

An einem grossen Material von operirten ilunden

und Katien bestätigt Vanni (67) in veitester Attadeh«

nnng die von Mering und Minkowski und Anderen

rhaltcnon Resultate der Pancrease\^tirpat iorr

imcction einer Pancroasemulsion ins Blut brachte dcu

durch die Ausrottnog der Drüse entstandenen Diabetes

zum Verschwinden. Die Glycosurie hält V. nicht für

die wichtigste Folge der Uperntinn, er legt vielmehr

Gewicht auf die bedeutenden Eruilhrungsstörungen und

auf die nerrSsen Symptome, die er beobachtet bat.

Oaoach scheint es ihm, dass die Drüse eine iihiiliche

Hnlle spiele, wie die .'Schilddrüse oder die Nebenniere,

und dass die nach ihrer Fortuahme auftretenden

SU>rangea anf eine Selbstvergiftung der Thiere su be-

lieh^-n seien.

Pal (.'>0) hat bei Ilunden die Nebennieren ex-

stiipirt, und mehrere derselben 2 C Tage, einen aber

nebrere Monate am Leben eibalten. Er sehliesst aus

seinen Beobachtungen, dass die Nebennieren heim Rundo

keine lebenswichtigen Organe sind, und dass sie nicht,

wie Jacob i behauptet hatte, ein Hemmungacentnim

fBr die Darmbewegung entbalten. Er sah schwere Emih*
rungsst.iriinL'en auftreten, die hIht ühi-rwunden wurden.

Abelous (1) findet, dass, wenn mau dos Blut oder

Serum durch Tetsnirining dw Muskeln erschüpfter

Hunde n. s. w. anderen Thieren einspritzt, denen die

Nebennieren ixstirpirf worden »iinil, ähnlich'' Ver-

gi/tungserscheiuuugeu eiutreteu, wie bei der li^ection

des Blutes von Thieren, denen man die Nebennieren

genommen liat. Die giftigen StolTc grlicn in das al>''<-

h.jlisohc Estract des Blutes über und sind auch in d- rn

der ermüdeten Muskeln nachweisbar; sie zeigen redu-

eirende Bigensehaiten und geboren Tcnnuthlieh tu den

Leucomainen (Gautier).

Meyer (42) sucht die Lehre H ro wn -Seq u ard's

von der „Secretion interne" der Niere dadurch zu stützen,

dass er das defibriniTteBlut eines durch Nierenexstir-

pntion urimiscb gewordenen ITundes vergleichsweise

einem normalen und einem m phrotonürten Thiere ein-

spritzt. Letzteres zeigt urämische Symptome (Dyspnoe)

und geht nach wenigen Stunden tu Gnnde; «nteres

stirbt erst am nächsten Tage, ohne urimiseho Ersehe!-

Hungen darpt liotcn zu haben.

Grütznor (26) theilt mit, dass, wenn man oa-

aieatlieh hmigemden Thieren geflrbte FlSssIgkeiten

unter geringstem Druck in den M i^tilirn. • : i I
r. diese

s;' h nach i-iiiigen .*^tnnden in .tndri' n Tln il.-h 'i. > Darms

und besonders auch im Magen wiedcrtindcn. Lm eine

RcMiption und Wlederaossehddung kann es sich nicht

handeln, da auch feste TheiU-ben, in physiologischer Kueb-

salsl^ng suspendirtes Kohlenpulver, StärkekSrnehen,

S.igemchi, kurxgeschnittene Pferdehaare, Mohnki.>mcr, sich

in gleicher Wiisc verhalten. Der Versuch gelingt hei

den Tcrschiedensien Thieren, besonders bei Batten, aber

auch beim Menaehen. Bedingung für die anfsteigende

Fortbewe-'ung ist Durch tränkung der eingefflhr*

ten Stoffe mit Kochsalz li> sung; reiner in Salzsäure

und Wasser gewaschener Saud, in destillirtem Wasser

suspendirte oder mit BCl von 0,1 pCt imbibirte Haare

wandrrn nicht aufwärts. Kbenso schlagen sie stets ohne

zurückzukehren den Weg nach unten ein, wenn sie

von vorne in das Darmrohr «ngehmdit sind, also ni-

nächst den Magen zu passircn haben. AehnUdi den

.•^äurehnaren verhallen sich solche, die längere Zeit in

0,ü proc. KCl-Li>suog gelegen haben. U. erinnert hier

an die bekannten Versuche von Nothnagel Aber die

Wirkung von K* und Na-Salzen aut die Darmbewegung.

Durch die Vcrsuchi- (i.'s wini somit -Hnc .in der Pcri-

piierie des Darmrohres sieb geltend macheude Anti-

Peristaltik bewiesen. Auf sie besieht G. auch die

Resorption von in den Mastdarm eingebrachtem Riweiss,

wie sie von V'>it umi Hauer sowie von Eiehhorst

nachgewiesen wurden ij>t, und er meint, dass bei der

Emihrung dnrdi Clysmen keineswegs nur das Reetum,

sond<'ra der ganze Darm, ja sogar auch der Magen

hetheiligt sein könne. Den Nutzen der nachgewiesenen

Auliperistalttk siebt G. iu einer möglichst vollstän-

digen Ausnutsung der Nalimngsbestandtheile.

Ranvier (r>8) schildert den Bau der Dünndarm-
zottcn der Ratte und deren Betln iliirung bei der Re-

sorption der Fette. Der Bau der Blutcapillaren

der Zotte ist naeh ihm insofern »hwetohend von dem

anderer Capillaren, als ihre Wand sieh nicht aus En-

dothelzell« ti. sondern aus einem protoplasniatisehen Netz-

werk embryonalen Cbaracters zusammensetzt. Die iu

die Zotte eintretenden Lympbeapitlaren, in ihrem Bau
ebenfalls verschieden von denen aus anderen Stellen

des Ki-rpers. bilden an der Zottenh.asis eine Art von

Ampulle („Basalampullc"), von der 3—b Chylusgefä&se

ausgeben, die in der Zotte einen Plexus bilden und

blind enden oder schlingenförroig in einander über-

gehen. Es besteht hier also nicht, wie sonst, ein

centraler Chyiusraum, sondern eine Mehrzahl von

Cbflnsgelassen. (Das gilt auch, wie Bef. berichten

kann, von den Dünndarmzotten der Taube.) Unter

dem Epithel der Zotte liegt eine gefensterte Mem-

bran; in dieser liegen die Blutcapillaren und ein

teieher Nervenplexos. Der Zottenraum enthUt die

Zottenarterie, die beiden Venen, die rhylnsgefäs-c,

glatt« Muskeln und zahlreiche Rundzellen, dagegen

weder Bindegewebs- noch elastisehe Fasern. Nach

Fütterung mit fetthaltiger Nahrung (Nässen)

findet R. alle zelligen Elemente der Zotte mit Aus-

schluss der Muskelzellen mit feinen Fetttröpfcbeo er-

füllt Das Fett wandert in fein vertheiltem Zustande

durch die Basalsamur d' > Epithels in Zellen desselben

(niemals in die Hcehcrzi lien) ein. wird von den Zellen

ausgestossen, sammelt sich in den pericellulären Räu-

men*, die Tröpfeben lliessen hier susammen, so doM

^ kj d by Google
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diu ZclU'u theilwei!>e von Gel umguben erscheinen. Der

PlaamastKMD, der tod den Blutcapillarea Badi den

GiyliugefKaien bin geht, führt dies Fett in die letzteren

hinein. Die Cbyluscapillaren der Zotte können somit

Fett in nicht emulgirten Zustande enthalten. Die

staubfömige Emolsioo, irie sie uch im Cbylus findet»

führt R. auf die Lymphe zurück, dcrt n fcttieratiiubende

Wirkung i!r durch rincn Versuch beweist.

Neue Versuche über die Aufsaugung im Dünn-
d«rm stellt Heldenhatn (27) an. Er fUlt in abge-

bundenen Dünndarmscblingen des Hundes die zu resor-

birendfii Fliissi^^kcitcn ein, nachdem er vorher ihre

Couccutraliuu oder osmotische Spannung (gemessen

durch die Gefrierpankteemiediigang mittelst des Beek-

mann* schon Apparates) bestimmt hat. Ferner werden

dieselben Daten für das Blutserum des Versuchsthieres

ermittelt. In einer ersten Versuchsreihe vird Hunde-
bltttserun in die Danucblmge gefüllt In Ueberein-

stimmung mit früheren Beobachtungen von Voit zeigt

U., dass dasselbe resorbirt wird; doch war dies nicht

nur dann der FaU, wenn O» onBetiwdie Spannung des

eingefüllten Serams nnteiludb der des Blutea des Ver-

suchsthieres lag, sondeni auch, wenn sie ihr gleich oder

sogar grösser als jene war. Wasser und Salze des Se-

rams gelangen in nabeso gleichem Maasse rar Atif-

sauguug, während die orgauiM i.< :i Bestandtbeile weit

weniger leicht resorbirt werden. DemgemÜss wächst

der proccutisohc Uebalt der eingefüllten Flüssigkeit

an organischen KSrpem mit der Aufenthaltsdauer im

Dann.

Folgt aus diesen Beobachtungen, dass die Serum-

aufsauguug uiciil auf osmotischen, sondern auf „physio-

logisoben* Triebbriften banibt, so lehren die weitenn

Versuche, dass die Osmose auch nicht zur EIAlining

anderer Resorptionserscheinungen ausreicht.

Wurden nämlich Kochsalzlösungen verschiedener

ConoeatratioD in'a Dannrobr «ingefDUt, so leigte aieb,

d.xss aus Lösungen, deren osmotische Spannung weit

höher ist) als die des Blutserums, Wasser absorbirt

wird, und aas aohdien, deren Spannung kleiner ist als

die des BHites, Sab fai Blut flbeigelitw Die osmotisehen

Kräfte müssten gerade das Gegentheil, nümlich Ueber-

tritt von Wasser in dem einen, von Saht im anderen

Falle in das Darmrobr bmriilceo. Jedenfalls kann

aber bei der Resorption zu den physiologischen Trieb-

kräften sich die physicalischc vertärkend hinzugesellen.

Die Betheiligung des letzteren Factors erhellt be-

sonders aus den weiteren Versuehen H.'8, in denen er

die physiologischen Resorptionskräftc thcilweisc aus-

schaltete. Zu diesem Zwecke diente der Zusatz ge-

ringer Mengen von Fluoruatrium zu den in den

Darm gelullten ffoehsabWsnngwn. A priori liesa sidi

voraussehen, dass wenn es dadurch gelinge, den physio-

logischen Factor sa Terringcm, eine wesentliche Diffe-

renz in der Resorption schwächerer und stärkerer Koch-

aalslSeangen rieb bemerkbar madien müastei bei ersteren

müshte die Salzresorption stärker geschädigt werden,

wie die Was.seraufsaugung, bei letzteren die Resorption

des Wassers mehr herabgesetzt werden, als die des

Salzes. In der That war beides der Fall, wenn H. den

zu resorbireuden Kochsalzlösungen NaFl von 0,04 bht

0,05 pCi hinsulOgta. Die AnnaboM fat also berechtigt,

dass bei der .XufsaugOOg zweierlei Triebkräfte auftreten,

eine physicalischc (osmotische) und eine der Darmwaud

selbst entstammende (physiologische); unter gewissen

Bedingungen (Resorption ton Blutserum) kommt letxtere

allein in 1?< Iracht. Welcher Natur sie ist, lilsst .sich

zur Zeit nicht sagen; nur das darf behauptet werden,

dass Träger dieser physiulogisohen Triebkraft das Dmraa'-

epitbel sei.

An dfo Hoidenbain'sohen Versuche über Darm-
resorption srhiiessen sich die van Orl"W (48) über
die Resorption in der Bauchhöhle au. Die Ver-

suche sind an Bunden angestellt Hundebintsemm

wurde resorbirt, und zwar Wasser und Salze desselben

in gleichen procciitischcn Mengen, weniger die organi-

schen Bestandtbeile. Die Resorption muss wesentlich

dureh die Blntbabnen (vermutiilidi dureh aethre Ter*

mittelung der Cnpilhirwand) geschehen : denn der Lymph-

str ini des Duct thoracicus zeigt während der Auf-

saugung keine TaroNlirung. KQnstlidi ooncentrirtea

Serum wurde dagegen niebt resorbirt; vielmehr verur-

sachte seine Einbringung in die Bauchhöhle eine Trans-

sudation aus dem Blute. Für die Aufsauguug von

KoebaaUlSsungen von 0,8 bis 1,0 pCt. ergab rieh, dass

mit Verminderung ihrer Concentration die Ifmige des

rcsorbirten Wassers zunimmt und die des resorbirten

Salzes abnimmt; doch ist auch hier nicht lediglich

Osmose im Spiele, da erst bei der Einführung von

0,3proc. Salzlösungen aus dem Blutplasma, dessen

Kochsalzgehalt = 0.R5—0,75 pCt. ist, Salz in die Bauch-

höhlenflüssigkeit eintritt ; nach den Gesetzen der Osmose

mfisste dies audi bei hSberen Coneeninlionen (0,4 bis

0,6 pCt.) der Fall sein. Bei Einspritzung stärkerer

Chlomatriumlösungen (über 1 pCt.) vermehrt sich mit

zunehmender Concentration die Menge des resorbirten

Salles und verkletoert sieh die rssorbirte Waaaormenge;

schliesslich tritt Transsudation von Flüssigkeit aus dem

Blut in die Bauchhöhle ein. Der Gehalt der Blutes an

NaCl nimmt nach solchen Ii\}eetionen so. Diese Er-

Bcbetnungen laasen ^h ebne Weitores als Diftutons-

vorgänge ansehen. In demselben Sinne sprechen Ver-

suche, bei denen der Kochsalzgehalt des Blutes künst-

Ueb venndirt wurde. Bier find ein üeberiritt von

Wasser bu Blut und von Salz in die Bauchhöhle bis

jtum annähernden Au.sgleich des Procentgehaltes statt.

Schon bei normalem Salzgehalt des Blutes und geringeui

der injiebten LSsong kann die alleinige DiAision in ihr

altes Recht treten, wenn die „physiologische* Resorption

durch Zusatz von NaFl sor I^jectionsflüssigkeit auf-

gehoben wird.

Es treten naeh allodem aoeb bei der AuCnngong

aus der Peritonealhöhle ph)rsiologischc und osmotische

Triebkräfte auf: letztere machen sich aber in höherem

Maasse geltend als bei der Resorption aus dem Darmrohr.

Zur BntMlieldung d«r FVage, ob bd derResorption

aus den serösen Höhlen Blut- oder Lymphgefisse

betheiligt seien, sammeln Starling und Tub1>7 (^)

bei Hunden die Lymphe aus dem Duot. tiMraelflttS und

den Barn aas ein«r Ureterfistel, und iqjiciren daas in

i_. kju,^L.u i.y Google
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die Pleura- oder Pcritoncalhühlc mit indigcannin oder

M«tti]rl«Bblan gafiWMe Kodtaalsldflimg. 8dir sdiii«U

• rsclieint dann der Farbstoff im Harn, veit später erst

f.irbt sich auch die Lymphe. Da auch direot ins Blut

gebrachter Farbstoff in die Lymphe übngeht, so kann

das apite ErwdieifMiD deatelben im Lympbatrom nidit für

eine directo BtHheiligung des letzteren an der Resorption

vcrwerthet werden. Vielmehr spricht alles dafür, dass

die bauptsäcblicbste Aufeaugung aus den serösen Räumen

vermittelst der Blntgeflbae stattfiodei

Wfrdcii L_v tiiphagoga (Pi^pton u. a.^ in dio PliMira-

hoblo iigicirt, &o findet keine VennebruDg der Lyinpb-

absondermig statt, und der osmotisobe Austauseh

swiseben Bist und HöhlenflQssigfceit gebt vor sich, «ie

bei Einspritzung indifferenter Substanzen. Einsprit7,iiiig

von atärkcren Salz- und Zuckerlösungen vennehrt die

VenfS der PleoraflOssigkeit; aber bier ba&delt es sieb

auch nicht um eine Lymphabsondernng, sondern nm
einen rein physicalischen Diffusionsvorgang.

Die Diffusion allein erklärt indessen nach Verff. die

RoMRption ans den setSsen Rinmeo niebt; denn aaeb

Blntserum und isotonische Salzlösungen «erden auf-

gesaii^. Ob aber bei dieser .activen" Resorption die

Wand der Blutgefässe oder das Plcuraendothel thätig

ist, llsst rieb sor Zeit niebt entsebeidea.

Soutbgate (59) flndet bei seinen Untersuchungen

über die Blutresorptiüi aii'j dir Bauchhöhle

folgendes: Bei unmittelbarer Ueberfübrung von arte-

riellem Blut dnes Tbieres in die PeritoaealbSble eines

anderen derselben Raee findet schnelle Resorption ohne

oder mit sehr geringer ni^rimiselbildung statt, und 7-war

Termittelst der Lymphgefässe des Zwerchfells. Das so

resorburte BInt kann als Ersats für Blntrerlusts

nach Aderlä-tsen dienen. Auch nach intraperitonealen

Blutungen findet schnelle Resorption statt, dorh

nach grösseren Blutungen anscheinend langsamer.

Nadi der intrapeiitonealen Blnttransfusion Termehrt sieb

vorübergehend die Blutkoiperebeazahl. Wird fremd-

artiges Blut in m;Lssii:(T Menge in die Bauchhöhle eines

Kaninchens eingcfulirt, su bekumint das Thier Hämo-

globinimie und gdit sn Grunde.

Pagano (49) srhlicsst aus .seinen Versuchen, das.s

)ti d'T subcutanen Resorption hauptsächlich die

Lymphgefässe betheiiigt seien. Er spritzte Hunden

JodkalinmUsangttn unter die Haut und untecsuehte die

aus dem Duct. thoraricus abfliessendo Lymphe sowie

das arterielle Blut. Fast immer ftmd sieb das Sals

früher in der Lymphe als im Blute. Gans und gar irili

P. aber den Blutgefisaen die Plbigkeit, ebeoftlls sn

rc^^rbiren. nicht aberkennen.

Die unversehrte menscblicbe Haut findet

du Mesnil (40) wie frOber fBr Flflssigkeiten und DImpfie,

80 jetst andi für Gase und iur in Salbenform applicirte

Substanzen undurchgängig. Die Ga.se oder Dämpfe

(Chloroform, Terpentin, Copaivabalsam, Jod) wirkten auf

die in einem Hosso^sdien Pletbjrsmographenlrmel be-

findliche Extremität; in Salbenform wurden Jodkalinm,

Lithiumjodid und Ijithiumcarbonat, sowie salicylsaures

}iatroo angewendet; als Vehikel diente Vaseline und

Lanoliu. In den allermeisten Fällen konnte mittelst

der besten Reaetionametboden veder im Harn noeb im

Speichel einer der genannton Körprr nachgewiesen wer-

den. Anders lauten dir Befunde, wenn durch die appli-

cirtcu Stoffe Läsiouen der Haut erzeugt, oder wenn sie

in Salbenfimn energisch eingerieben werden.

G a e b e 1 e i n (23) findet durch Versuche an Hunden,

dasä die Harnblase fähig ist, gelöste Stoffs (Trauben-

zucker, Kochsalz. Harnstoff) zu resorbiren, und zwar

um 80 mehr, je bSber die Coneentration der in sie ein«

geführten Lösungen isti /.ugleir-h wird in die Blase

aus dem Blute Waaser und eine geringe Menge von

Koehsals ausgesebieden. Als Anhaltspunkt für die ge-

sebebeae Aufsaugung diente der Vergleich von Menge

und spi'cifisrhem Gewicht der injieirten Und der später

aus der Bl.i-e etil leerten Flüssigkeit.

Im Gegensatz zu der von Ii eidenba in vertretenen

Ansebauung fiber die Bildung der Lymphe kommt
Starl i n g (HO) durch seine Untersuchungen zu dem Kr-

gebni$.s, da.ss dio L u d w i g'.sehen Ansichten noch immer

an Recht besteben, denenzufolge die Lympbproductiou

von der Diffsrens des eapillaren BtotAmekes and des

in den Lynipbspalton der Gewebe herrschenden Dniekes

abhängt. Die von ihm angestellten Versuche, die im

Wesentlichen eine Wiederholung der von Heide nhain

angegebenen sind, Ohren Qin su dem Sehlussc, dass

der Hauptfartor bei der L y m ph bi 1 d u ii g im in-

tracapillaren Drucke zu suchen ist.

Heidenhain hatte angegeben, dass nach Vor-

stopfuog der V. cava inf. über dem ZwerehfeU die aus

dem Duct. thorac. gesammelte Lymphmenge stellt und

dass der Gehalt der Lymphe an festen Bestaudthcilcn

dabei sunimmi St bestätigt diese Angaben vollständig,

gelangt aber zu dem weiteren Bigebniss, dass die ganze

unter diesen Bedingungen gesammelte Lymplie lediirlich

aus der Leber stammt, deren portale LymplisUmme

sieh wihrend der Versehlieaeung der Hoblvenen stark

ausdehnen. Werden sie unterbunden, so wird die Ver-

stopfung der V. Cava inf. erfolglos. In d-Mi Lebercapillarcn

aber steigt, wie die mit Bay liss zosammcu angestellten

Unterauehuagen 8t.*s angeben haben, unter dem Ein-

fluss der Cavaverstopfung der eapiilare Blutdruck euonn

an; die Vermehrung des Lymphstromes ist als Folge

dieses Ansteigens wohl erklärlich.

Aueb die naeb Verschluss der Aorta tborac von

Heideiih.iiii gefundene Lymphproduction, für die f'itser

eine secretoriscbe Tbätigkeit der Eodothelzellen verant-
*

wnriUeb gemacht hatte, führt St auf die Leber zurück,

in welober auch während des Aortenschlusses ein hoher

capillarer Blutdruck herrseht. Von demselben Gesichts-

punkte aus erklärt er auf Grund seiner Beobachtungen

die Vermehrung des Lymphstromes durch Unterbindung

der V. portarum.

Die Veränderungen des Gehaltes an f>'>ti'ii Be>tiiiid-

tbeilen, die die Lymphe bei den crwiihnteu Gcfässver-

Behtflasen erfahrt, glaubt St. ebenfalls (Aue Zubilfenabme

der secrct^irisehrri Ifspi lle-^e erklären zu können, so

z. B. die ZuiKilinji- lier Tmeketisubstanz nach Obturation

der Cava inf. dadurch, da.ss die Leberlymphe reicher
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au fettteu Tbeilen iül, als die vüii andoreu Kürpcrst«llen

gewoDoene, and in diesem Falle unveniiiseht aus d«B

Brustgang abfliesst.

Auch das Bestreben des Verf/s, Mcrvü.'<e Babucu au(-

sufinden, die aU lymphsemtcriaehe angcsohoi werden

könnten, misslaug. Machten sich bei den betr. Ein-

griffen (Rü<konm.^rk^d^lITlls^hn('if^^lg. Dmclischn* idui>;;

und Iteizung der Su. bplanrlwiici, Keizuug des N. vagus)

Verinderungen des Lympliütronu geltend, so waren sie

immer aus den gleichseitigen Veränderungen des Ca-

pillardrucko 7.11 •rlilir- n.

Auch bezüglich der sog. Lyuipbagoga, deren dem

Lympbstrom förderlicher Binlluss ron Heidenhain im

Sinne d<r Sfontiorishypothese ^.'i'deutpt worden war,

gclant:* S t ,ir I i n :fil) zu ander- n Ansc-h.iuungen. Die

Wirkung der einen, der Lymphagogc zweiter Klasse,

reiner Zucker- und SalilÖBungea, I9hrt er auf ihre osmo-

tischen Einllüsee anrtiek. Sie sieben Was> r i> den

Geweben an. erzeugen so eine hydriiiniM-hr l'lotliorr»

und daniii eine Steigerung dci> Blutdrucktü in den Ca-

pillargefSnen des Abdomens. Die Lymphagoga der ersten

Klai^e dai^egon, zu denen Peptone, ßlutegelextraetu. s.w.

gehören, schädigen in erster Linie die Capillarvand und

.steigern dadurch deren Durcbgäugigkcit Ferner bcein-

flössen sio das Hen und die Muskelwud dar Arterien.

die sieli in Fulge dessen erweitem, üiesi- letzteren

btüruugcu sind freilich nicht im ."Stande, die Verstärkung

der Ljmphbildung su eritlSren, wohl aber ist diese

ohne die Annahme secretoriscber Kräfte aus der grSsseren

Durchlässigkeit d-r I,el)ere,ipillaren ver^iliitidlich, aus

denen fast der ganze Lymphezuwaeli^ ^t.-iuimt.

Camus (9) studirt mitteist graphischer Methoden

(CanQle im Duct thoraeieus mit n:>;i-<trireadOlk Vorricb-

tungen verbundem den Einlliiss d.-r .\thraung und des

Aortenblut»tronis auf die Bewegung der Lymphe.
Die Atbmnng wirkt auf meehanisehem Wege dergestalt

auf den Lymphstrom ein, dasü er sich bei Vertiefung

und Beschleunigung der Respiration verstärkt. .\ber

auch bei Ausschluss jeder Athmung stuckt er nicht,

ebonsowonig wird er doreb Eröffnung des Thorax und

der Bauchhühle gehemmt. Die .\orta kann durch Com-

pression des Duct. thoraeieus den Lymphstrom hemmen,

durch ihre Verschliessuug wird er aber stets vermindert.

Tsebirwinskj (65), der die Wirkung einiger phar-

macologi.seher Präparate auf die Lympheaus^ehei-
dung diiieli den Diietu.s thoraeieus untersucht hat,

tindet Folgendes: Morphin i.st ohne Einfluss, wird es

aber bei eurarisirten Tbieren angewendet, so bringt es

eine leichte .'-'t. ij^erung bervor. Curare steigert die

L\ iiiplieaiiss< liei(hin>j nur vernil-ije der gleichzeitig an-

gewendeten künstlichen Athnuing, Chloralhydrnt wegen

der seiner Anwendung folgenden GelHsserweitemng,

die mechanisch auf die Lymphebewegung wirkt. Auch

die steigernde Wirkung des saUcybauren und dithio-

salicylsauren Natrons ist eine indirecte. Auf die glatten

Muskelfiism der Lymphdrüsen soll Physostigmin wirken.

Coflein ist ohne Kinfluss auf die I.ympheaiisM'heidiing:

Pilocarpin vtruichrt, Atrupin verringert sie. WiLssriges

Kxtract von Uelianthus annuus bat einen stark be-

Id'-unigenden Einfluss.

Den Einfluss der Nerven auf die Weile der

Lymphgef&sse haben Camus und (}|ey (7) an der

("y^if^rna ehyli des Mi!ehbni'-tgang;es hei Hunden tiijter-

sucht. Indem sie sieb eines empündlicben Kcgistrir-

verfiihrwis bedioDten, vensochien sie nachzuweisen, dasa

die Qrstem« unter dem Einfluss der Splanebnicusreiaiing

sidi erweitert.

[Janstm, Carl. Leberveränderungen n uli Lig in r

derArtcria bcpatica. Mordiskt mcdicin^tarkiv. No. 94.
46 pp. Mit einer Cbroraolitbographie.

Auf Grund seiner Experimente kommt J. su fol-

genden Srhiusssätzen: Nach Unterbindung der Art. he-

patiea heim Hunde treten keine oder unbedeutende

Veränderungen in der Leber auf. Die Unterbindung

der Art bepatiea bei Kanineben wird sehr gut vom Tbiere

ertragi'ii. Die nächste K'dge sind (grössere oder kleinere

multiple Necrosen in der Leber. Aus den grossere 11

Partieen werden Cysten entwickelt, die kleineren werdcu

in Bindegewebe umgewandelt und es tritt eine Cirrbose

auf, welche zur Ursache li.it in kleinerem Grade die

oben erwähnte Bindegewebsumvandlung und in grösserem

die Gallenstaae, welche sieh Toifindei Diese ist von
der Necrose der Gallengänge bedingt Bei dieser

Cirrhose die Bind''<;(>websentwickelun<; im .Vllgemcinen

das primäre, die Atrophie des Pareuchymes secundär.

Die in reiehlieber Menge Torkomraenden Pseudo-

(iallcngänge. welche gallenführend sind, und sowohl mit

den präfonnirten Gallengänt'en wie mit den Leberz'-llen-

balken zusammenhängen, sind erweiterte Gallencapillareii,

von atrophischen Lebersellen umschlossen.

Die Lücken, welche im Lebcrparcnchym auftreten,

und von einem Netzwerke eingenommen werden, sind

vun der üallenst<ise und davon herrührender Necrose

der Lebersellen bedingt

Neubildung von Ijeberzciten findet statt, i^hj^Ieicb

sehr wenige Mito.sen in den Lehersellen haben nach-

gewiesen werden können ; ebenso Neubildung von tiallco-

gftngen. Mitosen finden sieb vor In reiehlieber Menge

in den (iallengängen und im Bindegewebe.

Wenn die Necrose nach der Ligatur die gewöhn-

liche grosse Ausbreitung erreicht bat, progredirt die

Cirrbose unaufbörtich und dauert fort bis zum Ende

dos Lebens. A. Fr. Eklul (Stockholm).

."^ o b i e r a II s k i . W., I eher die Function der Nieren.
Gazeta lekarska. Xo. 47.

Auf Grund vieler eingehender Experiment« spriclit

sieb Verf. für die resorbirende Thätigkeit der Tubuli
eontorti aus, denn für die absondemdi' Kigensch.-ift der-

selben spricht bis nun keine einzige gründliche Beob-
achtung. Lmtig (Krakau).]

V. AUgeaelM IltmB- ui IiilMli^iUltgl«.

1: \ slier. I... Ui^ln r die L.-ifenz der Muski |.

Zuckung. Zeitschr. f. Bioi.,t;ie. Bd. N. F. .XIIl.

S. 203. -') Bohr, Chr.. Leber einige Angaben in

Dr. 0. Kobnstamm's Abhandlung: Experimentelle

üntomichungen zur Analyw des Tetanus. Ctrbl. fiir

l'hys l.it- ISii;?. No. 21. " 'V, K-.hnstamm. O..

Zu vurstehender Bemerkung des Herrn Professor Bohr.

Ebenda. No. 21. — -4) Boruttau, H., Neue Unter-

au, ^-l. i.y Google
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Miohuiigi'ii üIkt fJic ;ini Nervi n uiiUt ilcr Wirkung er-

regender Einflüsse auftrctcLdeu electrischen Er-

acbdoungen. PAüger's Arcb. Bd. 53. S. 1. — 5) Der-
selbe, Fortgesetzte Untmuehangen über die elec-

Trisrhpn Krscheinungcn an ihätigcii Nerven. Ebenda,
IJd. Mt. S. 47. — fi) Braii.lis, \., VcWr die l'rsaehc

der ,Mii-ki-1( riuü'luiig nach Irrindfn und eigenen L'ntei-

»ucboogeo. Vortrag. Zeitschr. lür orthopä. Chirurgie,

Hl^gyiBBastik und Massage. Stuttgart — 7)

BruatOD» Lander. T. and F. W. Tu n n ic I i ff On
fhe offects of th- kne.iding of niu>clcs upMii tlie eircu-

l.ition. local and neueral. .iMurn. of pli\>iol. Vol. XVII.

p. 304. — S) Burch, G. J., and L. E. Hill, On
d'.XrHonval's phvsical theor\- of the negative Variation.

Ibidem. V..1. X'VI. p. 319. — 9) Charpenticr, A.,

ktade de i]ueliiues conditions de Texcitation faradiquc

unipoiaire des ntrfs motcur'*. Arch. dr phys. VI. 2.

p. 294. - lOi Derselbe, (.'ontribution ä l'etude de

la «onduclibilite electri<iuc des nerfs dans diver:<es con-

ditioDs ph):iiulugiquesi. Ibidem. I. VI. p. 517.
— 11) Cybulski, N., aad J. Kanietowski, üober
die Anwendung; d^r Condensati-r^ zur Reizung? der

Nerven und Muskeln statt des .'^i hlittenapparatcs von

Du Bi>is-Reymond. Prtüger's Archiv. Hd. 56. S. 45.

— 12) fagelmanD, Ib. W., Die Blätteiscbicbt der
Aleetrisebea Organe von R^a io ihren genetischen Be-
iehungen zur quergestreiften Moflkolsubstanz. Ebendas.
TM 57. S. 149. — 13) Einthoven, W.. Lippmanu's
' rijulhir Electromcter zur Messung schie*ll weehselnder

i'otcotialuQtcrschiede. £beodas. Bd. 56. ä. 523. — 14)

Ewald, J. Rieb., Ueber (fie Wirkung des galTanisdien
Stromes bei der Kängsdurehströmung ganzer Wirbel-

thiere. II. Mittheilung^ Ebendas. Hd. 59. S. 15:5. —
l.V Kiek. A , l eher die AbhäiiLiigkrit des Stoffumsatzes

iffl ietaaisirteu Muskel von seiner Spannung. Ebenda».

Bd. 57. S. G5. — 16) Fuchs, Sigm., Einige Beobach-
tungen an den electrischen Nerven von Torpedo oculata.

Ccntralbl. für Phys. No. 17. (Messung der elcctro-

motorischeii Kraft der Nerven: Beobachtung: il' r nega-

tiven Schwankung bei mechanischer P^inzelrei/.ung, ohne
besondere Vorbereitung der N< rvt n). — 17) (iaule, .1.,

Die tio^isebea Foncnonen de« Nervensystems. Dtsch.

medfc. weehenscbr. No. 24 und 95. — 18) Der-
selbe, Die trophischen Veränderungen und die Muskel-

terreissungen. Cbl. für Phys. 1893. No. 22. — 19)

Derselbe« Trophischc Veränderungen und Muskelzer-

retarangeB. RbeDda.selbst Mo. 5. — 20) Got-
sehlien, R, Beiträge zur Kenntnian der SSorebildung
und des Stoffumsatzes im quergestreiften Muskel.
Pflüger's Arch. Bd. 56. S. 355. — 21) (irigorescu,

Augmentation de la vitess"' des impre.ssions .sensi-

tives dans ia moSile epiniere cbez les atoxiques, soos

riniueae» du 1i<)Qfde testieolaire. Areh. de phvsiol.

T VI p 412. — 22) Grützncr, P., Ueber" ilie

rli> [iii>,'he Heizung sensibler Nerven, l'fliiger's .\r. hiv.

IM. .'»S. S. 69. - 23) Ilarley, V.iughan, Th'- value

< f -ii^'ar and the efTect of smoking on muscular vork.
.lourn of phvsiol. Vol. XVI. p. 97. — U) Harris,
D. F., Tiie time-relationa of the voluntarv t^tanus in

man. Ibidem. Bd. XVIt. p. 315. — 25) Hering, E.,

Ueber d.us eleetromotorisehe Verhalten ourarisirtir

Muskeln nach galvanischer Durchströmung. Pflüger's

Archiv. Bd. 58. S. 133. (Polemik gegen die Angaben
da Boia-fteymond's über secundir•eleetromotorisehe
Erscheinungen an thierischen Gewoben). — 26) Hering.
H. E.. Erwnb rung auf Herni T'n.f. <iaule'> IJcnier-

kungen über die bei gefesselten Kaiiinclien vorkomm' n-

den Muskelzenelasungen. ( hl. f. Physiol. 1893. No. 2fi.

27) Hermann, L. und Fr. Matthias, Der Gal-

Tanotropismus der Larren Ton Rana temporaria und
der Fische. Pflüger's Arch. Bd. .57. S. 191. 2S)

Hoorweg, .f. L., Ui'ber die N'erveiierregung durch
rMndensatoreritladungen. Ebendas. S. 427. — 29)

Hovell, W. U. (mitS. P. Budgctt u. Ed. Leonard)
Tbe eflEect of Stimulation ond of changcs in temporature

Upen the irritabilitv .ind eniiilurtivitv of nenc-libres.

.lourn. of Phys. VÖ|. XVI. p. 29R. - 30) Hof mann,
F., Zuokungs- und Uewcbsbeschaffenheit des entnervten

Kaltbiatermuakels. AnA. für ezp. Pathol. XXXin. S.

3. S. 117. — 31; Howell, W. H., T!;r aetim, , f . xalate

Solutions on nerve and muscie iti it.ilMÜtv .iml rigor

mortis. Journ. of physiol. Vi l. .\Vi. p. 47'i .'.2)

Jendrassik, E., Ueber die allgemeine Localisatioa

der Reflexe. Deutsches Areh. für klü. Med. Bd. 52.

S. 5fi9. — 33) Kaiser, K., Ueber die Fortleitung der

Erregung im vrasserst.irren Mu.skel. Zeitsebr. f. Biol.

XXXI. [S.V. WU.). 2. S. 244. — 34) Lange ndorff,
U. , L'übcr Ermüdung der Nerven. Cnrrespondenzblatt

des Allg. Mcckl. Aerztcvcreins. No. 1.56. 1894. — fih)

Lecercle, Modificatious du pouvoir emis.sif de la

peau sous l'influenee du soufflc elcctrique. Compt.
rcnd. Acad. .Sc. IS93. 2H. p. 102. 36) I,r,, kc,
F. S. Notiz über den Einlluss physiol' igischer Kuebsalz-

b'isung auf die electrisehc Reizbarkeit von Muskel und
M«rv. Cbl. f. Physiol. Ho. &. — 87) Dersolbe, Note
on Oxalates and musele-rigor. Journ. of physiol. Yol.

-XVII. p. 293. — (Verfa.sser kann die Behauptung
.\. Cavazzani's. dass Behandlung eines Muskels mit
Ovalatliisungen den Eintritt der .Muskelstarre verhindert

und die Contractilitüt aufhebt, ebensowenig bestätigen,

wie Howell). — S8) Loeb, J., Veber die Entstehung
der .\cti\i1Htshrpcrtrriphic der Muskeln. Pflüger's Arch.

Bd. 56. S. 270. 39) MaiM ;i. <i.. Studi sull" allena-

menttt. Atti 'lella H. Accad. d-'lle Seienze di Turiuo.

VoLXXVU. 1S92. Marzo. — 40) Derselbe, Espericnze

intomo alPinfluensa del digiuno sulla sfonui musco-
lare. («iom. delle R. .\cead. die med. di Torinn.

Vol. XLII. Fase. 2. — 41) Derselbe,
Influeriee du jeiinc sur ia force musculaire. Arch.

ital. de Biol. T. XXI. Fase. 2. p. 221. —
42) Metzner, H., Ueber das Verhältniss von Arbeits-

leistung und WärmebilduDg im Muskel. Arch. f. Anat.

u. Physiol. Physiol. Abth. 1898. Suppl. S. 74. —
42a) Meyer, E., Sur riniicrvation respiratoire et Tex-

citation des nerfs et des muscies ehez le nouveau-nc.

Areh. de Phy.siol. T. VI. p. 472. — 43) Nagel, W.
A., Experimentelle Untersuchunfwn über die Todten-
starre bei Kaltblütern. Pfliiger's Archiv. Bd. LVIII.

S. 279. • 44) Oehl. E.. Deila influenza dei calore

äulla vclocilä di trasmissione della eccitazionc nei nervi

sensitivi delTuomo. Gaz. med. lombard. No. 3. p. 121.

(0. findet, dass die bei Keisung der Fingerhaut ge-

messene Reactionszeit durch Krwarmnng des Airmes

verkürzt, durch Abkühlung dcs.selben verlängert wird,

und er bezieilt diesr Zeitunterschiede auf Veränderungen
in der Leitungs7.( it der betheiligten sensiblen Nerven.)

— 45) Derselbe, De l'infiuence de la cbaleur sui la

T^loeit^ de transmission de Pexeitation dans les nerfs

sensitifs de l'homme. Arch. ital. de biol. T. X.XI.

p. 401 und Rendiconti del R. Istituto lomb. .S-r. 2.

Vol. XVII. F. 7. - 4»;) Patrizi. M. L. - t E. Mensi,
Jia contraction artificielle des muscics volontaires elicz

le nouveau-n6 humain. Arch. ital. de biol. T. .XXI.

p. 48 und Giom. d. R. Accad. di med. di Tonne.
VoL XLIL F. 1. - 47) Patrizi, M. L.. Sur la con-

traction museuiaire des inarim.ttes dans Io sommcil et

d.ms la veiilc. Areh. ital. de bi..|. T. XXI. p. 86
und .\tti della H. Acead. delle .seienze di Torino.

VoL XXIX. 1893. — 4ä) Sanson, A.. Travatl mus-
rnlaire du cheval actionnant un manege ä plan inclin^.

.lourn. de l'anat. et d. la I'bysiol. XXX. 2. p. 241.

(Enthält eine Kritik des von Zunlz uml Lehmann
bi'i itireii .Untcrsin hungen über den St<itT\vei-lj-..l des

Pferdes bei Kuhe und Arbeit" [Landwirihscbatil. Jahrb.

Bd. XVin. 1889. 1 .] verwendeten Versuehsvcrfahrens.)

I!»: .^ai villi!. Ui biT die angebliche trophisrhe

Wiiknti;.'^ • iiii^>r Sy nipatliieus- und Spin.il;;.>ngli<'n.

«'cnlr.il!»!. f. l'liy>i..L Nn. ;». ^- .'.Ol ,<i'heni'k. Fr..

Ueb«r die Wärmeentwickeluog der tbütigen Muskeln
bei verschiedenen Temperaturen. Pflüger's Arebiv.
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Bd. liVII. .S. 57-.'. 51) l)< r^*ll>.>. Ueber Anschlags-

xuekunfBD. Nach Versuchen des Uerrn cand. med.
Freisfeld. Ebendas. Bd. LVII. S. «06. — 52) Der-
selbe. Ueber die .^ummation der Wirkung von Knt-
l.i^tung und lieh im Muskel. Ebendas. Bd. 1,IX.

S. .'{!•,'). — 58) Schipiloff, C, Htudt-s sur la coiitrac«

tilitc des miueles strics. Faisaot suite auz: Kectaerobes
snr 1« oatiire et los eaases de la Hgidit^ mnseulaire.
Revue med. ik la Siii>se rMinande. \IV. Anin-o. No. r>

et 6. — Stegen, J., Die Krafli|uelle für die

Leistungen des tetanisirtcn Muskeb. Cenlralbl. f. Phys.
Mo. 15 u. 16. — 55) Derselbe, Ueber Chauveaa*«
Vemiche mr Bestimmung des Znckerverbratiehes im
arbeiteDdeii Muskel. Ebenda.s. No. 13. 5") Smith,
W. G., Ou a convenient form of renetioii time apita-

ratus. Proceed. of the l'hvsiol. Soc. No. VI.

58) .'Pommer, Kxaete graphische DantelluDg cerebral
bedingter Bcvegiingen. Wiener med. Presse. No. 40.— 59) Starr, M. Allen and A. .1. Mc Cosb. A oon-
tribution to the localisation of the muscuLir .scnsc.

Tlif .\iii.rii\ .Ii iini. Xov. \i. 517. r.O) Tissot, .1.,

IJecherelies >m reveitabiliti' des musrlcs rigides et sur
Ics causes de la di->pariiioti rle la rigidile cadaverique.
Compt. read. Acad. Sc T. CXIX. No. 3. p. 242. —
61) Derselbe, Sur 1s persistance de rexcitabilit«' et
de.s plu'noiii' nes öleetriques dans le.s nerfs et dans les

mascies apres la mort. Ann. de Fhy.s. No. 1. p. U-2.— 62) UexkfitI, J.V., l'hvsiologisciie liitersiuhungni
an Eledone moscbata. Hl. ' Ztscbr. f. BioL Bd. AXX.
N. F. Bd. XII. S. 817. — 68) Derselbe, Zur Me-
thodik der meebanischen NerNonreizung. Ebendaselbst.
Bd. XX.XI. N. F. Bd. XIII. S. US. (In methodiseber
Be/ii liiin;; -»ehr lelirreiehe I ntcrsuehung der mechani-
schen Nvrvenreizuog und Schilderung neuer Versuchs-
anordnungen und Apparate.) — 64) Taolair, C,
Quelques donnecs chronometriques relatives a la rep-'-

n^ration des nerfs. Compt. rend. Aead. Se. isn3. II.

No. 23. <
v'j

) l)iTselhe. Keehrrclies cbronoiii'-triquos

sur la rcgüueralion des nerfs. Archivcs de Physiol.

No. 2. p. «17. — 66) Vcrwcj, T., Ueber die Thitig-
keitsTori^ngo ungleich temperirter motorischer Organe.
Areh. f. Aoai u. Pbrsiol. Physiol. Abthcil. 1893.

8. 504.

Hermann hatte die Beobaehtung gsmaebt, dass

Kroschlarven von "Worben .Mter, die man im

Wasser einer parallelen galvani hieben Durch

-

strSmung ausseist, sieh antidrom, d. h. mit dem
Kopfe gegen die Anode einstellen. DiMS von ihm als

fialvanotropismns be/eiehnete Erscheinung hat er

neuerdings mit Fr. Matthias (27) den gegentheilig

lautenden Angaben Evald's gegenüber bestätigt und
nacli verschiedenen Richtungen eingehender untersucht.

Neu sind folgende Angaben; die all'T>chiräehsten

Strümc, die noch nicht galvanotropisch wirken, d. h.

solche Iris su etwa 0,8 i (als 9 bezeiehoet H. dte Ein-

heit der Stiomdichtc, für die er > „«o Milliampire auf

daoqmm vorschlägt), bewirken niirSebliessungszuckungen;

dio antidromc galvauotrope Wirkung beginnt etwa bei

1,5—8 i. Bei Strumen von 03—1.8 i sieht man oft

ein rasches Hinscbiesscn der Lan'cn zur Rath. ( im.

homodromc Lucomotion, hervorg'-nifen dadtin li. dass der

Strom noch nicht die zur Anodenstcllung führende

starke Erregungswirlrong besitat, sondern nur die nor^

mala Bewegungsform des .Schlängilns bervomift, die

die zufällig schon ganz oder antiiihimd homodrom

liegenden larvcn zur Kathode hinführt.

Auch an Fischen irardco gaos analoge Ergebnisse

erlangt, wieder im Widenpracb mit den Angaben von

Ewald: als besonders geeignete Objeete emplehlen sieh

Fiscbenibryoneii. Die Versuche bestätigen alle den

von H. aufgestellten .'*atz, dass das CentralncrrcD-

system niederer Wirbelthierc durch aufstei-

gende StrSme stark erregt, durch absteigende
nicht errefjt oder sogar gelähmt wird. Die Er-

scheinung des Galvauotropismus erklärt sieb dadurch,

dass die Larven die eireguugsloseste Lage iuslinctiv

oder reüectertedi auteulie».

Diesen .Anschauungen .seliliesst sich in seiner neuen

MittlieilungübergalvanischeLängsdurchströmuo g
ron Larven auch Ewald (14) an nod rechtfertigt

seine früheren Angaben gegenüber deo kritiseben Be-

merkungen Herrn ann's.

Charpentit r lOi \orsiiilit den eleetrischcn

LeituQgswiderstaiid der Frosch nerveu folgcnder-

massen su bestimmen. Er Intet WeehselstrSme hinter-

einander durch eine bestimmte \er\eiistrecke und durch

ein Telephon. Die Sebwäehung, die das Tclepbon-

gcräusch durch den Widersland der Nen'en erleidet,

sucht er in dnem sweiten Versnob dadurch su eireichen,

dass er statt des Nerven graduirte Rheostatenwider-

stöndc einschaltet. Je grösser der Nenenwiderstand

war, desto mehr Ohm müsseu eingeschaltet werden, um
dieselbe Absebwiebuiig des Geiiasdies so eihalteo.

Auf iliese \Vci>;r gl.->iibt Ch. f sf stellen zu können, da.ss

der Widerstaud der Froschiscbiadicus zwar um so grösser

ist, je länger die eingeschalteten Nervenatreeken, dssa

er aber viel langsamer wächst als dicjic; dass K.älte

den Widrrst.uid st' i<:.'rt, Vermebruug der .'«tromunter-

brcchußgeu ihn vermindert; dass der Grad der Erregung

der Nerven keinen Einllun auf seine Leitungsfähigkeit

hat; dass Zefquetsebung und CoealnTergiftang dieselbe

erhöhen u. a. m.

Cybulski und /,a ii i e t o wsk i (11) rühmen der

Anwendung des Condensators zur Reizung der

Nerven und Muskeln nach, dass man dabei im Stande

ist, Potential, Quaiitit.'it, Energie und Dauer des Reizes

in üblichem pbysiealisehem Maasse aussudrückcn und

damit die Versuehsbedingungen mit solcher Genauigkeit

aasugeben, dass die Untersuebungen versdiiedener

.•\utoren vergleichbar werd-Mi. '/.ur Illustration dieser

Angaben führen die Verff. einige Versuchsreiben an

Nerven und Muskeln an, in denen sie den Hnfluss der

Energie und der Zdtdaoer der Entladung auf die

7n<-k«inL'- und Arbeit-sgrösse des Muskels studirten.

Bcmerkenswertb ist die Bcuhachtung, dass die Zuckungs-

eneigie bai günstiger Belastung 100000 mal die Energie

des Reises übertreffen kann.

Hoorwcg (28) bestreitet, dass die Energie als

Maass d<T elcctrisehen Erregung angesehen werden

dürfe und hält au dem von ihm aufgestellten Krregungs-

gesetse fest

Charpentier (9) widerspricht der Angabe von

Mag i n i , dass hei u n i p o 1 ;i r r f ,i r a il ;
- f h e r Nerven-

reizung der Nerv in querer Richtung durchströmt

werden müsse, um erregt zu werden, und weist nadi,

dass die Nichtbeaehtuag der Stromcsdidite die Schuld

an M.*s Irrthura trägt. Im Uebrigen setst er seiue
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MittheiluDgea zur Tecboik der unipolaren Nerven-

reiioog fi^ri

Orfitiner (tS) Mmidelt die ebemisebe Bei-

zunp «'"iisiMer Nerven. Er betont, wie schon

früher, den tirundsaU, dass man bei Vergleicbuug der

Wirkungen Tenebiedener KSiptr iiklit gtoiebe Geiridite-

mid Haassmengen, sondern gleiebe ebemische Men-
gen (z. B. äquimolecul.irc Lösungen von Salzen) mit

einander vergleichen muss. In erster Reihe untersucht

6. die sebmerteneogende Wirknng cheniaeber Steife

beim MeoselieD. Mittelst tiues pa.ssend gedeckten

Hasirmessers wurden Hautwunden von bestimmter Tiefp

und Kicbtung erzeugt; in diese wurden die betreifenden

FlOnig^keiton gebraebi Die viebtigtten BrReboin«

waren folgende: Von Natronhaloidsalzen reizt am
stärksten Nn .l, --. hwacher Na Br, am schwiirhsten Na ("1

;

(Terglichc» wurden folgende äquimolecuiäre Lösungen:

Keebsals Ton S,84 pCt, Brenasiiiam TOn 10,27 pGi,

Jodnatriam von 14,35 pCt, aleo 1 Molekül im Liter).

Von Halogenen reizt am meisten Cl, schwächer Br,

noch schwächer J. Viel wirksamer als die Haloide des

Nft sind die de« Kaliums; ediea eebr sdnnehe
Lösungen erzeugen hier heftige Schmerzen; am inten-

sivsten wirkt KCl, dann folgt KBr, endlich KJ. Auch

Kalilauge wirkt stärker als Natronlauge; am stärk-

sten nUt Ammoniak. Die Beisviilning der Sinren
ordnet sich, wenn man nicht äquimolekulare sondern

äquivalente Mengen mit einander vergleicht, nach

ibrar Aeiditii oder Avidit&t (Tbomsen); von den

anorganischen gilt bctrefls ihrer reizenden Eigenschaften

folgende Reihe: HNO3, HCl, U.FO,. H.T'O^. Von ein-

atomigen Alooholen wirken am schwächsten die niederen,

am stiifcsten die bSheran Aleobele. Bei einem mebir*

atomigen Alcohol, dem Ofyeecin, wv dl» sebr geringe

Wirksamkeit auffallend.

Erwärmt angewendet wirken die erwähnten Stoffe

viel cOrkir und sdineller als venu sie abgekUblt be-

nntat verden.

Von den Ergehnissen der Thierversuche ist hervor-

subeben, dass auch auf die sensiblen Nerven des

IVoeebee KslisalM viel loiftiger viiben als Natronsalse,

und dass auf den centralen Vagusstumpf des Kanin-

chens applicirte Normallösungen von NaJ und KCl die

AthmuDg regelmässig stark verlangsamten und hemmten,

«ibrend sieb Noirmalkoebsalslllsung gus unriritsam

seigte.

Endlich wurden Geschmacksversuche mit den

enribnten Stofen angestellt. AcquimolekulSra LSsungen

T«n versebiedenen Salzen sebmeoken lange nicht so ver^

schieden wie solche, die gleich viel Gewichtstheilc im

Liter enthalten ; ein grösserer Unterschied im Geschmack

Ton Na» und R-Salsen und Laugen ist nielit Torhaaden.

Dagegen schmecken von äquivalenten Säurelösungen

im s:\iHTsten HCl und IINO1: dann folgt H2SO4 und

dann, weit weniger sauer schmeckend die HjPO«. Von

den Alooholen wirken aueb hier die heberen viel stiürfcer

als die niedeno.

Helmholtz hatte gefunden, dass die Muskel-

luckiiiig in die Länge gezogen wird, wenn der Reiz

eine abgekühlte Nervenstrecke triHt und die Erregung

JahfMMdn te amMtw IMIdib ISS«. BS. I.

eine solche durchlaufen muss. Verwej (fifi) be-

stätigt diese Erscheinung, zeigt aber, dass sie darauf

lurQeksnfObnn ki, diss der Nerv bei Yersueben dieser

Art in der Regel nicht in allen seinen Fa.seni, sondern

ungleichmässig abgekühlt wird. Da die abgekühlten

Fasern die Erregung langsamer teitan, empfängt ein

Theil der Muskelfasern ihren Reiz später als die anderen

;

die Zuckung': zieht sieh daher in die Liinge. Sorgte V.

dafür, dass die Abkühlung des Nerven eine ganz gleich-

missige var, so blieb jeder ffinflnss der Temperirang

der gereizten [Ncrvcnstrccke auf den Zuckungsablauf

aus. (ianz ebenso verhielt sich der direct gereizte M.

sartohus, wenn man ihn an einem Ende partiell oder

tetsl kflblte und an dieser Stelle raiste. Endlieb

lehrten Rheonomversuche, dass auch der zeitliehe

Ablauf die mit der Thätigkeit einhergehenden electri-

scbeu Erscheinungen im Nerven durch Abkühlung

oder Enritanung der entfernt von der Ableitnugsstolle

gelegenen Reizstelle nicht im mindesten beeinflusst

wird. Der Verlauf des Erregungsvorgangea wird bei

Muskel und Nerv an jeder Stelle nur durch die Tempe-

ratur ete. eben dieser Stelle, niobi aber der Beisstolle

bestimmt.

V. UexküU (62) findet am Ncrvmuskelprä-

parat von Eledene mösebata die Fortpfianzuugs-

gesehirindig^dt der firregnng im Nerven sehr gering,

nämlich zwischen 400 mm und 1 m pro Secundc

schwankend. Die grossen Schwankungen scheinen durch

des rasebe Absteiben des Nerven bedingt zu sein, das

in i) Ml VA centrifugaler Richtung fortschreitet. Kllte

verringert die Leitungsgeschwindigkeit des Nerven noch

weiter. Das Ganglion stellatum scheint den in seiner

Nibe endenden moterisoben Nerven als Station zu

dieaeOt wihrend die entfernter endenden hti hindurch-

treten. Ucber die Muskellatenz Hessen sich genaue

Angaben nicht gewiuuen; auch die Latenzzeit in den

Nervenendigungen vuide mit 0,01 sec. nur ungefibr

bestimmt

Ho well (29) hat den Rinfluss der Abkühlung

der Nerven auf ihre Leitungsfäbigkeit näher

untersudii Die Yersuebe worden an motorisehen Ner-

ven, an den herzhemmenden Vagusfasem, an vasomoto»

rischen, secretorischen und an centripetab n Ner\'en an-

gestellt. Der Nerv lag im Winkel einer V -förmigen

WSbn, dnrdi die Wasser von eonstaater, bSherer oder

niederer Temperatur geleitet wurde. Derprüf 1 1 Heia

war bei den centrifugalen Ners-cn central , liei den

centripetalen peripher von der tcmpehrtcn Stelle ange-

braeht. Yen den Ei|ebnissen sind folgende hervorzu-

heben : Abkühlung einer Ner\'enstelle auf 0 5" hob die

Leitungsfähigkeit des Nen'en auf; geringere Abkühlun-

gen fDhrteu zu einer Verminderung der BtfswilltttBg,

vUirend umgekehrt bSbsre TemperotBrea &t Wirkung

des Rci/es erhöhten (7.. B. bei den pefässvercngemden

Nen-en). Die entsprechende Temperaturgrenze für die

Erzielung einer vSlligen Leitungsunterbreebung zeigt«
,

sich nicht für alle Fasergattuogen gleich. So ergab sieb

z. B.. dass die die Schlagfolgc des Herzens l'eeinflussen-

den Vagusfasem beim Hunde schon bei höherer Tcui-

pcratnr MtuBgBttaffliigvruzden, ab die die Energie des
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Henuschlages schwächenden. In äliuUcher Weise liessen

lioli von dnuder tKnoen die in einem Stamme T«r-

luifoudeo Vwoconstriclurcn und -dilatatoren, die ath-

mungshommcndcn und anregcndcii Fasern dos Vagus

u. s. V. Für die bcrzbemmonden Vagusfasern des Ka-

ninebea» tag di« UDierbreebiiiicrtempMratiir aufblleod

hoch, nämlich schon bei 15^ C.

Wurden die abgekiihlton Nerrenstcllcn wieder er-

wärmt, so gewannen sie ihr Leitungsvcrmügen meistens

wieder, die einen Fuern freilieh Mher, als di« anderen.

Dif Ahkiililiingsmethode konnte auch dazu benutzt

werden, um die Unermiidlichkeit der Nenen bei

ftrtfeiefatar Bdiung unter zeitwetser Ausschaltung des

Kndocgines sn demensUwn. So teigte der t Stunde

lang mit Lcitungsuntcrbrechuntr g'-n i/to VagiiN nacli

Antfemuiig 'les ,block" maximale Uenswirkuugen.

Aehnliebes ergab die üntenuohung der gdlasverengarn-

den Nerven und der im Haisijmpathieui enthaltenen

Pupillenfasem.

Boruttau (4) Teröifeotlicht Untersuchungen
über die am Nerven unter der Wirkung erre-

gender Binflfisse auftretenden «leetriiehen

Erscheinungen. Leitcto er TOn einem sog. Kern-

leiter (Hermann) zur Spiegellmasolc oder zum Ca-

piUmleetiometer ab, m honnte er irie schon frOhere

Untersucher an diesem Schema die Brwbeinungen rc-

produciren, die bei den verschiedenen clectrisclien Ein-

wirkungen auf den lebenden Nerven (Kettenströme von

langer nnd kmwr Dauer, Ton gleiohbleibender und

wechselnder Richtung, Inductionsslröme verschiedener

Art und verschii denen Verlaufes) sich geltend machen.

Ja es gelaug ihm auch die Nachahmung der mccha-
nisehen Reisungj durch plotilidie Gontinnii&tstrennnng

des Kemleiters (Dorchschneidung) erzielte er kräftige

Strom- oder Ladungserscheinungen an der abgeleiteten

•Strecke; meistens wurde die der UnterbrecbungsstcUe

lunielist liegend« Eleetrode poeitiT. Bs leigte täst

ferner, 'lass das Auftreten der vom lebenden N' r . in

her bekannten galvanischen Erscheiuungen durchnu^

nicht an das Leben des Nerven gebunden ist. Vielmehr

xeigten Frosehnenren Uber 8 Tag« lang, nachdem ihr«

Einwirkung auf die Muskeln längst erloschen war, noch

Bubestrum, Electrotonus und negative Stromschwankung

bei Itefacnng mit WechselstrSmen. Bbenso veihielt sieb

der schnell vertrocknete und wieder mit Kochsalzlösung

durchfeuchtete Nerv, der ebenfalls seine Muskelwirkung

verloren hat. Auch mechanische Tetauisiruog und che-

mische Beisang iOlirte sotrohl am rdsbaren Nerven als

auch am abgestorbenen (am Vagus des Saugethiers noch

2— 3 Tage nach i]i-m Ausschneidfii), zum .Auftreten

einer negativen Schwankung. Dasselbe gilt für die Er-

regung von den Nenrcneentran aus (StiyehninkranpO.

Weitere Vorsuche am Kenileiterschema zeigten in

Bestätigung der Angaben von Hermann und Sam-
ways, dass hier wie am Nerven die negative Schwan-

kung wellenartig abliuil; flberbanpt vermochte «r alle

Angaben von Hermann über die |>liasi.sehen .\ctions-

strüme etc. um Nerven wie am Kernleitcr zu bestäti-

gen. Die negative Stromsdiwankung bei «lectrischer

Bdznng des Nerven ist seiner Meinung nach aidits

anderes wie aWelleuförmig ablaufender Katelcctrotonua"

;

und die Fortpflaninng dieser galvanischen Phaac ist die

Gnmdlage der Ncrvenleitung.
Aus allen seinen Beobachtungen zieht der Verf.

den Schluss, dass alle electri^cheu rbänomene der Ner-

ven sich erkUbren lassen, wenn man ihn ak Kornldtcr

auffasst; er will aber die Frage, in welcher Beziehung

diese Eigenschaft des Nerven zu seiner anatomischen

Structur steht, vorläußg noch unbeantwortet la&sen.

in seiner sweiten Mittheiluag (5) führt B. di« in

der ersten mitgethcilten Experimente weiter aus-, in-

dem er den Nerv als Kernleitcr betrachtet, sucht er

auch ,die seeundlre Zuckung und den seoundiren Te-

tanus vom Nerven aus", sowie das G«(«ta der iaoBrten
'

Nt rvenleitung su erklären. Pi'' durch < !ectrische Ret-

zung bewirkte Thitigkeit der Nervenfa.ser ist nach ihm
nichts anderes als ein „cxtrapolarer galvanischer Vor-

gang"; aber auch für nicht electrische Rdiungen sowie

für die „adäquate", von den (VntralorgaJien ausgehende

Nervenreizung kommt verrautblicb nur die aKemleiter-

Eügenschaft* des Nerven in Betianhl

IM« Geschwindigkeit, mit der durch»
schnitteiie Nerven sieh re gen ori rc n , hat Van*
lair (65) am Faciali.s, Vagus und Ischiadicus unter-

sucht Am ersteren dauert es 8 Monate, bis die ge-

lähmten Muskeln ihm Beweg^ddMt wlcdererlangeo, aa
den beiden letzteren Nerven 1 1 Monat<?. Die Regenera-

tion schreitet beim Facialis täglich um 0,3 mm. beim

Tagus und Ischiadicus um etwa 1 mm pro Tag weitor.

Dies gilt ISr einfkche Durch.schneiduugen. Wird der

Netv exeidirt, so tritt die Regeneration sp.'iter ein und

zwar um so später, je grösser der Zwischenraum zwischen

den beiden StQmpfen Ist. Weitere vergleichende Beob-

achtungen belehrten über die Zeit, welche die rer-

sehiedenen l'liascn der Regenerationsvorganges in An-

spruch nehmen. Unter den hier erlangten £2rgeboissen

wSre besonders bcrvonubeben, dass für da« DarehlanfiBa

einer zwischen den beiden Nen'enstQmpfen best^endsil

Lücke die auswacbsenden Fasern eine viel grössere Zeit

brauchen, als für die Zurücklegung eines ebenso

grossen aber bereits durch das Yerhaadensoin der de-

generirtcn Elemente gebahnten Wege« im peripherischen

Abschnitte des Nerven, und dass Sensibilität der ent-

nervten Haut niebt an allen Stellen gleichzeitig wieder-

kehrt

.\sher (1) findet bei myoprnphiseher Vergleichung

des nerveufreicn unh des ner>-enhaltigen Abschnittes

des Frosebsartorius bei directer Beizung die Latant-

zeitcn gleich gross und er schliesst daraus, daaa die

bei früheren L'iit( rsuohungen gefundenen Latenzwertbe

bei directer Muskelreizung tbatsächlich dem Muskel

als solchen snkommen. Indlreet siebt A. durch sein«

Versuche die zuerst von Bernstein behaoptete längere

Latcnzdauer bei Reizung vom Nerven aus bestätigt,

ohne iudessen in der Lage zu sein, über die Ursache

der Toihandenen DUhrens (Erregungaaeit der Nerven-

organef) NSheres auszusageii.

JendrAssik (32) unteraimmt eine neue syste-

matische Eintbeilung der beim Menschen zur Beob-

achtung kommenden Befleibewcgungen. & unter-
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scheidet drei Gruppen: 1) Phpiologiscbc spin&le ße-

flese (tiafere BeAei«), wa daam dit SdttMn» imd flelenk»

phSnomen« und andere gehSren, S) 6eliini^aut>)relleze,

dODMI er die T.idrfflt'xo. den rrt masfprri'flex und nndfre

Sttiihlt, 3) Specieile Ceotren haben die complicirteu

Reflexe, ra denen Nieaen, Hnaten, Harn- und Koth-

entlccrung. Ejacnlatim und deigl, mehr zu rechnen sind.

Joder von diesen Onipppii kornmtni im 'ifi^fnsnt/ zu

den anderen bestimmte EigenlhümlichkeitcD zu, ao z. B.

eine gewiaae LSnge der BefleneK, die M der enten

Gmppe um kleinsten, bei der dritten am grössten atin

soll. — Vom thatsächlichen Inhalt der Arbeit wäre zn

erwähnen, dass J. nach einem electromagneüschcn Kc-

Kiatrirrerfthren die Dauer der Beflexaeit beim Knie-

phänotiicn auf 0,081—0,038 .See. angiebt. Ebenso hoch

hat er das Zeitintcr>'all gefunden, d.is zwischen der

CoDtraction des M. pronator teres und der Pcrcussion

aeiner am Condyhia int. hnmeri inaerireaden Sdine

liegt; und 0.025 re.sp. 0.02S ?e,-. soll die Rcflexzeit des

Unterkieteipbänomens (Masseterzu-sammenziehung beim

Klopfen dea medialen Haaaeterrandes oder der Unter-

kieferapitse) betragen.

B * i n <- u e b (1 r e n e II II ii n d n findet Meyer (42a)

die Zuckuugsdauer der Muskeln (wie Soltmann) viel

grSaaar ala bei den Mnakehi tnmäKmM SiofeÄiere,

und dementspraebend die Zahl von Beizen, die aur

[lenriimiftiiiii einer tetanisehen Zus.immenziehnng },'eiiiigt,

sehr gering. Die ürösse der Latenszeit dagegen zeigt

kdne beaonderen EtgeotbibnUdikeiten. Die Arbeit ent-

bUt ferner Bemerkungen Ober Atbmoog und Athmongs-

iancrvation des Neugeborenen,

Patrizi und Mensi (46) tinden beim neuge-

borenen Henacben bei direeter eleetriacherMnakel-

reizungdie Erregbarkeit der Muskeln geringer alslieim

Erwachsenen. Die Latenzzeit beträpt im .Mittel 0.010

S«c., die Zuckuugsdauer (die sie für den Muskel des

Brvaehaeoen an 0,14 See. angeben) iat 0,SB Ua 0,91

See., zur Erziehing einf>s rompieten Tetanus genügfii

chon 20 Reize in der Secunde, während beim Er-

wachsenen noch bei 25 B«izen der Tetanus unToll-

atindig iü
Beim wintcr.schlafen den Murmi-lthier ist

nach P atrial (47) die Latenazeit des Muskela mindestens

iB 0,02 See., erst beim . TOllatändigen Ervadien ainkt

sie auf etwa 0,01 See. Das Stadium der waohaenden

Energie beim zuckeiid'-n Muskel bctrrigt i tw i 0.,') ."scc.

Die ganze Zuckung&daucr ist beim wachenden Thier

etwa S mal küner ab beim aelilalenden. Bei letsterem

genügen schon 5—6 in der Secunde wit-derholte lieize,

tim glatten Tetanus herbeizuführen; beim Mu.sk<l di>

wachen Thieres sind 20 Reize pro See. noch nicht aus-

reichfnd.

Um die Oaelllationafrequena bei der will-

kürliehen Danercontractinn m o n h 1 icher Mus-

keln zu bestimmeo, bedient sich Uarris (24) neun

Terscbiedener, ihm Ten Kroneeker und venMe-Ken-
driek mitgetbeilter UnteraaebongNnethoden. Dieselben

bezwecken theils eint« plethysmographische odrr dirfctc

Anheichouug; theils wird eine MicrophonVorrichtung in

Yarbindnng ndt dnem Capillareieetrometer Terwendet,

dessen Uscillationcn stroboscopisch bestimmt werden,

u. 8. w. Es ergab sieh, dass die WiUkürcontracUon

einem unvollkommenen Tctanua i^eidtt, dessen Ottdila»

tionszahl im Mittel 12,5 pro .See, mindestens alter fi und

höchstens 18 pro See. beträgt. Die Oscillationen sind

im Beginn dea wiUkOrliehen Tetanos devttieher, ala in

seinem späteren Verlauf. Die schnellsten willkürlichen

Einzeizurkunijen an Muskeln der 'oberen Extn-mifät-'n

konnten höchstens 10—12 mal in der Secunde wicdcr-

bolt werden. Alles dies spricht, im Znaammenbang mit

den früheren Erfahrung'n v n Horsley und Schäfer
über den Rhythmus der Mu>kelhewcgung bei künstlicher

Reizung der Nervenccntrcn daiiir, dass entweder der

Bbytkmva der willkfirliehen Bewegongiimpnlse 10—12

pro See. beträgt, oder dass er zwar höher ist, aber in

den Nervenzellen der Vordcrhömer des Rüekenmarkea

in einen Rhythmus von 10—12 verwandelt wird.

Nadi Loeb (88) hingt die AetivitStabypertro-
pliie der Muskeln wahrscheinlich damit zusammen,

dass infolge der Muskelthatigkeit der osmotische Druck

in den Muskelfasern wächst und demgemäss die Zahl

der fdlMein Molekflle In der Maakdanbatans snaJouii

Sclion gwinge Mnskelleistun^ri M st'Mircrn den oemotischen

Droek vm 50 pCt. Das eindringende Waaier (Bftake)

bewirkt eine YoIannonalmM des Hndcela; in die ver-

giSsaerten Interstitien können sich neue Moleküle ein*

lagern. Das Wachsthum der Muakeln wiie ab» dem
der Pflanzen analog.

Lander Brnnten nnd Tnnnieliffe (7) haben

Untersuchungen über den Einfluss der Massage
auf die Blutcirculation angestellt. In einer ersten Ver-

suchsreihe messen sie die aus einer Muskclvene aus-

fliessende Blntmenge Tor, w&hrend und naeh der Vasaage

der betreffenden Muskeln. Sie finden hier den Blut-

strom während des Knetens iresleigcrl. Naeh demselben

staut sich zunächst das lilut in dea mas^irten Muskeln,

dieaer Ankinlteng folgt aber sehr aehnell eine Yer»

mehning des BIut.stroms. In eim r zweiten Versuchs-

reihe wurde der allgemeine Blutdruck bei Massining

eiues grösseren Muskelgebietea bestimmt. Es zeigte

aieh, dass derselbe wibrend des Knetsna sine leiebte

steigening pr^ihrt, der aber bald ein Oft erhebliebea Ab*

sinken des Dni<-kes M^t.

Die Mittheilung von .Manca (3U) über den (iaug

der Ifnskelfibung enthftlt eine BestStigung der be-

kannten Vcrsuchsergebnissc von Fechner. Wie dieser

stellte M. fest, wie oft ein Gewicht (Hanteln von .)••

5 kg Schwere) in einer grösseren Reihe aufeinander

folgender Tage gehoben werden .könne. Die im Laufe

der Zeit eintretende Uebung bewirkte, dass die Leistung

nach Ablauf von etwa einem Monat ungefähr das Dop-

pelte der anfänglichen, nach 70 Tagen das Fünffache

betrug. Wurde die mittlere Zunahme der Lei-

stung liesfimmt. so ergab si -1', wii- bei Fee h n i-r. dass

diese in Laufe der Zeit fortwäiu'eod ansteigt. M. glaubt

«US seinen Teisuehen das Gesetz ableiten so können,

dasa in Folge einer fortgeaetaten gymnaatisdien Uebung
die Muskelkraft in unrcgel massiger peo metrischer

Progression zunimmt. Die mitgetheilten Tabellen

und ans diesen abgeleitete Curven lassen die besehleu-
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acbleunigtc Zunabnic der Huskellcistuug deutUob er-

kennefi.

Brandis (C) leugnet auf Gniiid eigener mittels

des Fick'scbcD Myograpben an menschlichen Muskelo

angestellter Yersncbc den erholenden Einflius, den bei

ErailUlttngmilMB Baoh dir Bdiaii^tiiiig miaeber Autorm
flio M.T-sago hab'^n soll, und er führt ilit-st^s tir-i:ntiv>-

Resultat daraui zurück, das» die bei villkürlicber Muskel-

tiiltigkeit ejntmteode firmitduiig ibno Site vorwiegend

im nervösen Centralorgan bat

Narh llanca (40, 41) übt der Hungerzustand
keinen Einfluss auf die Urösse der Muskelleiatun-

gen am. Gemessen müden die leteteren mittels des

Mo>sö'h.chcn Ergograpben, und untersucht wurde die

willkürlit lu-, wie die durch electrische Reizung hervor-

gerufene Contraction. Das Fasten dauerte in 2 Fällen

24, in wnem Falle 86 Standen.

Hofmann (30) hat das pbysiologisi he und histo*

logische Verhalten von Frosch m u sk el n nach

Durcbschnciduug ihrer Nerven untersucht. Daa

ErgebnisB war folgendes: Vom 87. Tage naob der Ope-

ration beginnt eine Annäherung der Wirksamkeit der

Anode an die der Kathode. Die Zuckungscurve ändert

sich dabei so, daas die Ton Wundt beschriebene

„dmemde VerkOming*' iciiliesslieh die WSkt der

Schliessungszuckung erreicht. Die Erregbarkeit für den

coDstanteu Strom bleibt sehr lange Zeit gleich gross,

vie am normalen Hnskel, später sinkt tkt in eiaielnen

Füllen, in anderen st^^igt sie. Die Erregbarkeit fOr den

faradisrhiii ."^trum sinkt sehr langsam und wenig,

schneller und stärker bei K. tcmporaria. £ioe aui^ge-

aproehene Entartangsreaetion mit Uebererregbariteit für

den Constanten Strom var nur in zwei Fällen sa con-

statireii. Die hi stologisrhcn Veriindi'ningen der

entnervten Muskeln entsprachen im Wesentlichen den

on Xnell für die Tirabe beaebiiebenen (Kemvermeh-

rung, Verfettung, Schvund des Fettes. Scheiben r>rmiger

Zerfall und Usur der Muskelfasern). Die Dickenabnahme

ist an den „dünnen" Fasern etwas stärker ausgesprochen.

Die Vermutiinng Grfitsner'a, dass die Bntartungs-

reaction auf dem schliesslichcn alleinigen Uebrigbleiben

der trägen dünnen Muskelfasern beruhen möchte, bc-

stitigte sidi meht Yiellddit steht das physiologische

VerbaHen eher in Besidniog ni der von Gessler dafBr

herbeigezogenen Kemvermehrung.

Biedermann hatte angegeben, dass der durch
Wasser starr gemachte Froscbsar torius zwar

seine Conlraeülitit, mAt aber seine IMsl»arkeit und
seine Fähigkeit, Erregungen zu leiten, verloren habe.

Machte B. nur eine Hälfte des Sartorius w.xsscrstarr,

so konnten durch electrische Reizung dieses Theiles

Znsammensiehnngen im vmTeiinderlen Theit des Mos-

kcls ausgelöst werden. Kaiser (33) vermag diese An-

gaben über Reizbarkeit und Leitungsfähigkeit des

trasserstMien Mvskels nidif su best&tigen. Zwar snli

auch er, wie B., dass er im Sinne eines normalen Mus*

kels, wenn auch schwächer, elertrnmotoriseli wirksam

war; aber weder gelang es, eine negative Schwankung

des Ruhestroms noeh seeuadSre Zuckung Ten ibm «o«

zu ersielen. Bei partieller Wasamtetre Hess sich der

normale Theil des Muskels durch electriaohe Reizung

des starren nur bei sehr starken Strtmen und dann nur

mittels nachweisbarer Stromschleifen erregen : chrmisrbe

Reizung war wirkungslos. Auch die Angaben B.'s über

die Wiederbelebung des wassentanen Muskels durda

Einlegen in Kochsalzlosung bestätigten sieh nicht; der

Muskel kann nach 10— 15 Minuten dauernder Wasser-

wirkuog den Anblick eines starren darbieten und doch

noch coninotil sein; hat das Waaser aber SO—80 Mi-

nuten gewirkt, so ist die Ci>ntractiousf;U)igkcil. mit ihr

aber auch die R'stitutionsfahigkeit völlig' geschwunden.

Nagel (43) bestätigt im Wesentlichen die Angaben

von Langendorff und Gerlaeh Aber den AUanf der

Muskelstarrc am Hinterschenkel des Frosches, und

suelit auf ähnüi lii tn Wege (Einhängen des Präparates

in Kochsalzb'suug von 37—SÖ*C.) den Einfluas des

Nervensystems auf die Todtenstarre an stndi-

ren. Curarisirtc N. einen Frosch unt«r Auaschaltung

eines Hinterbeines (durch Unterbindung der Art. iliaca),

zerstörte er dann das Centralnerveusystem und durch-

schnitt er die Nn. isehiadici, so sah er im wannen Bade
den nieht vergifteten Pchenk- l weit früher starr werden

als den anderen. Daraus geht hervor, dass nicht allein

das centrale Nerrenqrstem (Hermann und seine Sekil-

ler), sondern audi der peripherische Nerv (Münk) einen

bt schleunigenden Einfluss auf die Muskelstarrc übt.

Auch der Einfluss der im Leben vorangegangenen

Nerrendurdisobneidung (Hrown-Sequard), sowie der

vorherigen Tetanisirung Hess sich nach demselben Ver-

fahren sehr schön demonstriren. Ein Einfluss des Nerven

macht sich nach Verf. auch während der Erstamiog

geltend, indem suweilen lebhafte ZuiAnngea des Mus»

kcls im V rlaufe dorStan« eutreten; beim eorarisirten

Muskel fehlen sie.

Auch an isolirtcu Froschmuskeln bat N. die Er-

staimng untersucht, indem er sie ihre YcrkOmnig auf-

schreiben Hess. Die verschiedenen Angaben über den

zeitlichen Verlauf der Starre erklärt er nach seinen

Versuchen durch Verschiedenheiten, die selbst bei glei-

chen Bedingungen Torkemmea. Bei iaolirten Muskeln

lässt sich auch die von Bonhöffer erwähnte anTing-

liche Verlängerung, sowie ein eigenthümlich treppen-

artiger Verlauf der Gurre öfters beobachten. Letzterer

beruht wahrscfaeislioh auf dem saecessiven Absterben

und Erstarren ein/einer Faserbündel, das durch das

Vorhandensein zweier physiologisch verschiedener Faser-

arten im Muskel genügend erkSrt wird.

Howell (81) eonstatirt gegenflber den Angaben

von E. Cavazzani. ! i s verdünnte Lösungen von Na-

triumoxalat die Reizbarkeit des Muskels vollständig

vernichten, ibm aber die Fähigkeit, in Todtenstarre

SU geratben, nicht nebmen. Im Gegentheil wird der

miit Oxalaten behandelte Muskel früher stair als der

normale. (S. auch Locke [87].)

Schipiloff (58) giebt an, dass man im Stande

ist, SkugetbiermuskelSt wdehe die Todtenstarre
überstanden haben und wied-T seblaff geworden sind,

durch schwache öäuren CMiU-iisäure), durch destillirtes

Wasser, dureh Erwinnung auf 48 —50* anfii Neue

starr su machen. Durch dauernde DurdMtrtmoag der

^ kj d by Google
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Vuskeln (bei U>dUn Fröschen und Säugcthieren) mittels

»diwMsh alkalisdwr KoofasalslSausg mII es ferner ge-

lingen, die .^tam Tage l.iiip. ja Wochen Utf^ fern zu

halten. Obwohl diese Miukela längst kein Zeichen von

Beisbuteit mehr gegeben haben, kSnoen sie naeh Steti-

rung der Bandispfiluag spontan oder durch Anwendung

der oben genannten Mittel in Starre vorfallen. Erst

wenn sehr lange Zeit seit dem Tode verflossen ist, sind

damit Kuikebi nur dnrdi Aavendung hoher Temper«-

toien (60—63* reep. 70—72') nur ErsUrruug (? Ref.)

ju bringen. Die.se Tliatsarhen verwerthct Seh. zu (!un-

stcQ der Au/fa^tsung, dass die Muskelstarre vom Leben

und der Bebbiifceit der Hoikehi ?5Uig nnabhSngig leL

Der zweite Tbeil der Abhandlung beschäftigt sich mit

dem Einfluss chemischer Agentien und der Wärme auf

Contraction und Starre der Muskeln. lief. iu\xi>^ ge-

steben, daw es ihm niebt mSglieb gewesen ist, hier dem
GedankeogaDge der Verfasserin überall zu folgen.

Tissot (61) findet, dass derFroschmuskel nach völli-

gem ISrIöscben seiner direetsn nnd indirecten Erregbarkeit

noeb Aetionistrtme seigt, and dass diese aoeh dann niebt

Mileu, wenn ein noch erregbarer Muskel vom Noten aas

mit subminimalen, sur Herroiru/ung von wahrnehm-

barenCootracttonen oatnreidieadenStiSmen gereist wird.

Derselbe (W^ snebt auA Neae danuthun, dass

der t..dten.starre Muskel seine Reizbarkeit niclit

eingebüsst bat. Ohne von den Angaben von Bier-

frennd (PlIQgei's Anh. Bd. 48. S. 911) Netis za neh-

men, beweist er femer durch eigene Versuche, dass die

Lösung der Todtenstarre nicht durch Fiiuliiiss bedingt

wird. Die £ntstehung einer Säure kann weder am Auf-

treten noeh am Sehwinden der Starre Schuld sein; denn

sn Uuslceln hungernder Thierc, die gar nieht saner

werden, verläuft der Process der Slam ebttuo wie an

nonualeu.

Fiek (15) untersuchte mitBfiUi des Ton flim ein-

geführten isometrisehen VeilütteDS die Abhängigkeit
des Stoffumsatzes im tetanisirten Muskel von

seiner Spannung. Der Stoffumsatz wiu-de nach der

im Moskel entwiekelten Wirme, die tiiermoeleetrlseh

bestimmt wurde, beurtheilt. Zur Erregung dienten Reiz-

folgen von gleicher Dauer und verschiedener Intensität.

Es zeigte sich, dass bei zunehmender Beizstärke der

StoAunsali rasdier wiebsi «Is die Spaanong. Ueber-

banpt gehen beide Grössen einander nicht parallel; denn

wenn in Folge von Ennüdung die Spannnngsmaxima

troti zunehmender Beizinteusität nicht mehr wachsen,

vidmehr sieb mehr oad mehr venringem, kann die

Wärme, die der Huskel bildet, durch Steigerung des

Reizes oft noch gesteigert werden. Endlich wurde, in

Anlehnung an einen von Chauveau ausgesprochenen

Gedanken, festgestellt, dass beim isometrisehen Tetanns

sur Aufrechterhaltung eines bestimmten Spannungs-

grades um so mehr Stoffumsatz erforderlich ist, je kürzer

der Koikel ist

Im Einklang mit Arfiheren Beobadituiigen von Piek

ibdetScbenck (50), dass das Vcrhältniss der Wärme-
entwickelung des isometrisch zuckenden Muskels zu

der bei isotoniseher Zoekong beim warmen lloskel

kleiner ist, ab beim kalten. Mit annehmender Be-

lastung irird der Dnteischied der Wärmcbildung bei den

beiden Zuekungsnrten kleiner; besonders gilt das fSr

den warmen Muskel. Beim Tctanus tritt ein ahnliehes

Verhältnis^ zu Tage; die Differenzen des isotonischen

und des isometrischen Muskels sind hier noch grösser,

als bei der Zuckung. Indem Seh. die Wirmeentwieke-

lung des Muskels als Maass für seine Erregbarkeit be-

trachtet, prüft er auf Grund des Torlicgcnden Versuchs-

materiab die Richtigkeit derTermuthung, dass die ISt-

regbarkeit eine Function der Länge des Muskels sei

und mit iiir wachse. Er findet sie im Gänsen bestätigt,

wenn auch nicht strenge bewiesen.

In einer grösseren Untersucbungsreihe sucht Uciz-
ner (4S) die Frsge zu 19sen, ob das zwischen
Arbeitsleistung und Wärmcproduction eines

Muskels bestehende Verhältniss (gemessen durch

den (Quotienten ^'^^ und Weise der

Reizung abhängig sei. Er verwendet zum Versuch

das F ick sehe Adductorenpräparat vom Frosch, das

tbeils dfreet, theils Tom Nerven aus gereist wird. Zur
Beizung dienten einmal OefTnungsinduetionssehlige (Mo-

mentrrize), das arnlcre Mal die lang'<am»>n .'^tn'ini-.rhwari-

kungen, die mittelst des Kries'scbcn Kbeonoms erzeugt

werden (Zeitreise); Tetanus wird ersielt entweder durch

die wenig frcjm iiten Schwankungen des Rhconoms oder

durch die fiOO SWmal in der Secunde wirkenden In-

ductionsschläge einer „elcctrischen Sirene". Aus den

Untersuehnngen geht hervor, dass bei Einselsuekungen

gleicher Höhe in der Mehrzahl der Fälle die Zeitreize

eine relativ grö.ssere En»;lrnunig hervorbringen (der

Quotient ist erheblich kleiner als bei Reisung

mit einzelnen Inductionsschlägen). Dies gilt aber nur

für directe Muskelreizung; bei Reizung vom Nencn aus

ist im Gegentheil die durch den Momentreiz erzeugte

Wärmcbildung meist etwas grösser, als die dem Zeitreis

etitsprechinde. Im Ganzen scheint c.*;, als ob bei di-

recter Beizung mehr Wärme producirt werde, als bei

indiracter. — Beim Tetanus liefert der Muskel, aller-

dings nur, wenn er indirect gereizt wird, relativ viel

mehr Wärme, wenn er durch die langsamen Oscillationen

des Bheonums, als wenn er durch die schnellen der

Sirene su ihnliehen DanenrerkGrsungen angeregt wird.

Diese Differenz ist besonders bemerkbar bei den Mus-

keln frischgefangener und kräftiger Frösche und am An-

fang des Versuchs am deutlichsten.

Weiter untersueht H. den Einfluss der Reisstärke
auf Üt Winneproduction. Hier fuidet er, jedoch nur

in manchen Fällen, die Angabc von Nawalichin be-

stätigt, dass mit zunehmender Reizstärke die Wärmc-

bildung rsseher anwiehst, ab die ZudcungshShe. Dieses

Verhalten kehrt sich jednch ganz ins ni gcntheü am,

wenn man mit der Wärmcbildung nicht den Gesammt-

betrag der Muskelarbeit vergleicht, sondern nur den-

jenigen Tbeil desselben, den man nach Absog der

clastisi'hen Arbeit des Muskels erhält: die nutz-

bare Arbeit: der auf dies« entfallende Autheil der

frei werdenden Eneigie des Muskeb nimmt mit wach-

sender Bobstätke zu.
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Das nauptcrgebnuiü der Arbeit ist, «dass die Würme-

productioii im Muskel keine cindeutigt; Fuiu-tinn der

äiisserlich walirnehmharen mechaiiisrhcti Vi-rliäUnissc

der Tbiitigkeit isf. Die Frage, warum dies so sei,

sucht Verf. in seiner Sehlusabetracbtung wa beant-

vorten.

^At^chIi<•h '''20) li.il sich lici seinen UnfcTsiirlniti^pn

über die Säurcbilduug und deu Stoffumsatz

im quergestreiften Muskel xur SSorebestimmuag

im Wesentlichen der Heidenhai n üi licn Mi thode be*

dient. Die Miisk*'ln wurrien in iH stimruten Mi iii;i>n pe-

süttigtcr KüciisaUlüüung zerquetscht, die Extr.icte mit

gleichen Mengen des Indicators (AliuiinnntrinnO ver-

setzt and coloriDetriseb wie titcimetriseh mit einander

Tergliclu-ti.

lo erster Linie sollte festgestellt werden, Tic sich

die Siurebildttog des Muskels snr Reixintensität

V'.rhält, Hier ergab sieh, da>s s-hun der sub minimal
gereizte Muskel Saun; bildet, dass also ein Heiz, der

kciuerlei mechanische Wirkung auslöst, den Stoilumsatz

«1 steigern Tennag. Diese Tliatsaehe erinnert, vie Verf.

hervorhebt, an don Pf I ii ger 'seilen rli- inisohen Hefli'X-

tonus, und steht vielleicht in Beziehung su dem
„trophiscben* Einfluss des Bfiekenmarks auf die Mus-

keln. Auch liatte schon Danilewsky bei subminimaler

Muskclroizung Wärmecnlwickelunjj booltaclilut. An-

dererseits zeigte sich, dass übcrmaxiniale lieizuug

keine stärkere S&urebildung bewirkt als maadmale.

Die zweite Versuehsreihe dt s Verf. knQpft ao die

Beobachtung H eido n liai n 's an, flass die Leistung des

arbeitenden Muskels mit wachsender «Spannung zunimmt.

Es sollte entsebieden werden, ob ibnliebea aacb fOr den

StofTumsatz des ungereizten, keine niMAnisehe Arbeit

ausführenden Muikel'» ^It. Das i«.t nun. wie die Ver-

suche lehren, tbatsäcblicb der Fall: der unthiitige

belastete Muskel seigt eine st&rkere S&nerung
als der unbelastete. Auch die.se Thatsache ist nicht

ohne allgemeines Interesse; Verf. erinnert an die Atro-

phie abnorm entspannter Muskeln, die vielleicht auf

den Fortfall des durch die g^wnimag bedingten StoiT-

umsatzes zu bezii ben i>f. Rhythmisch weihst ind*

Spannung und Entspannung regt den Stoffumsatz des

Muskels nodi starker an, als dauernde Spannung. Wurden
nun die .Säuremengen, die ein unthätiger aber be-

lasteter Muskel biidi t, mit denen vergüehen, die der

Muskel bei derselben Belastung und gleichzeitiger

meehaniseher Arbeitsldstung herrorbriogt, so seigten sie

sich im letztenni Falle st^ts hedeuteud grösser. Die

gleiche mechanische Einwirkung erhüiit also am ge-

reizten thätigen Muskel deu Stoffumsatz weit mehr als

am ruhenden. Das Vorhaadensein des Beisea musa

die Wirksamkeit der meebaaisehen Bedingungen Ter>

grüssem.

Den Zuckergehalt des arteriellen und des

aus den Sehenkelmuskeln abflieisenden vendsen
Blutes vernl. icht .Seegen (50) bei Ruhe und Thätig-

keit der Muskeln. Der /ueker. der im Hinte der Carotis

und der V. cruralis bestimmt wurde, war bei ruhender

Mttsenlatur in beiden Blutarten in meiklich gleidien

Mengen vorbanden. In swei Versuchen, in denen die

Thierc liei unvollkommener Narcose sieh heftig gi -

slriiiiM Latten, wies dagegen das Venenblut eine Ab-

nahme des Zuckergehalles auf. Dasselbe ergaben Ver-

suche, in denen die Muskeln durch dureete Tetutsiruns

in Tb&tigkcit gebracht wurden. D.is Delicit betrug hier

in 6 Versuchen von neun '2') IM) pCt. des im arte-

riellen Blute zugeführten Zuckers. Ueberrascheuder

Weise ergab dagegen die Blutaaaljrse bei indireeier
Tetanisiruug (vom Ner\Tn ans), dass hier das venöse

Blut mehr Zucker enthielt, als das arterielle. Der

Verdacht, dass es sich um anderweitige reducirende

Substauea dabei gehandelt habe, beatiUgte sieh sieht;

auch Beobaehtungsfehler li'-ssen sieh ausschlicssen. d.i

die Ditlerenzen sehr grosse waren (15—40 pCt.). Viel-

leieht hat man sieb, wie S. ausführt, zu denken, ,daas

durch die Nervenrri/ung ein so grosser Theil des Mus»

kelf:!_vi-i)i.', iis in Zueki r umgewandelt und ins Blut über-

geführt wurde, dass dadurch nicht bloss der Zuckcrver-

brauch gedeckt wurde, sondern sogar ein Zuokeiplus

zum Vorschein kam." Die (i
l
ycogenmenge der ge-

reizten Muskeln zeigte sieh, wie Vt-rf. in Bestätigung

der Angaben von Weiss u. A. nachweist, kleiner

in den nidit gereisten. Verf. warnt aber davor, das

Muskciglycogen als wesentliche Kraftquelle des Mus-

kels anzusehen; es bildet seiner Meinung nach den lie-

servestoff, der besonders bei ungewöhnlichen Arbeits-

leistungen in Ansprach genommen wird. IH» her-

vorragendste Knflquellft des Muskels ist der Blut-
zucker.

Starr und Mc Cosh (59) Üteilen einen Fall mit, iu

welchem nach einer (ebiruigiselien) VeitetBUiig dar

Hirnrinde in der (i- gend der Verbiodui^ der oberen

und der unteren l'arietalwindung Verlust des Mus-
kelsinnes iu der gegenüberliegenden oberen Extre-

mität beobachtet wurde (UnlUiigkeit fsinere eoordbirte

Bewegungen auszuführen, mit geschlossenen Augen die

Stellung der Finger oder der Hand anzugeben u. s. w.).

Dabei war sonst keinerlei Störung der Sensibilität vor-

bände», md die BewcgUebkeit und Madnlknft der be-

treÜMBdflii Eztremitkt war nicht geaehSdigt
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secrctory and vaso-motor fibres of thc foot of the rat,

vHll notes on other srmpathetic ner\e.fibre.s. Ibidem.

8, S98. — 31) Langen dorff, 0~ Ciliaiianglion und
enlomotorhis. Pflfigei^s Archiv. Bd. 58. S. 522. —

22) 1-annegraco. Serie d'expiTieiices pr^jires ä de-

montrer la f(:>nction des nerfs afferente du plexus hypo-
grtstri'iue. Nouveau Montpellier med. T. UI. No. 1.

—

2ä) Marey, Les mouvemcnts articnlains itndÜs par
la Photographie. Coropi rend. Aead. Se. I. No. 19.

p. 1019. — 24) Pipping. II.. T'ebcr die Theorie der

Vocalc. .\ct:i .•^oeiet. ."^cieutiar. Fennicac. T. XX. No. 11.

Helsingfors. ~ 25) l'olimanti, U., Sulla di.strihuzione

funziooale deUe radici motrici nel noscoU deeli arti.

Lo Sperimentale. XLVIII. Se«. biolog. p. §75. —
26) Sb er rington, CS., On thc anatomica! con.stitution

of nerves of skeletal muscies, with remarks on recurrent

fibres in the central spinal ncrve-root. Jount. of phvsiol.

Vol. .XVII. p. 211. — 27) Spalitta, F. et M. Con-
aiglio, Becherches sur les nerfs constricteurs de la

Papille. Arch. ital. de biol. T. XX. p. 26 und Arch.

di ottalmologia. Vol. I. Fase. 1/2. 1893. — 28) vSteil,

A., l'eber den spinalen Ursprung des Halssvinpathicus.

Pflügvr 9 Arch. Bd. 58. S. 155. — 29) Langcadorff,
u., Zusata nr ToriiafAenden Ahhakdlung. Ebenda.
S. 165.

Oegenfiber denl'itiwänden von Forgue undLanne-
grace erklärt sich auf Grund eigener Eiperimente an

Banden und Katxen Polimanti (25) für die SchlOsae,

dfa Farrier nnd Teo, sowie Bert and Marcacel in

Betreff der Functionen der vorderen Rfiekenmark-

«arselo gesogen hatten. Er bestätigt für die in den

Plent hnehialit xmi den Plan« tambosaeralis ein-

gehenden motorischen Wurzeln, dass jede von ihnen

Moakeln oder Maskelaotbeile innervirt, die fnnetio-

nell aasammengehoren, dass also Retsang einer

einzelnen Wurzel eine complexc, aber eeocdinirte und

den Gewohnheiten des Tbiercs entsprechende Muskel-

leistung lUT Folgs hat. Zuweilen sind die dabei gleich-

zeitig tUUigeo Maskelo Antagonisten. Die abrigen

Ausführangeo des Yerf.'s beziehfii sieh auf Diffennz'

n

in den Leistungen entsprechender Wurzeln bei verschie-

den Thiergattungen.

Spalitta und Consiglio (27) geben an, dass

Reizung des N. oculomotorius an seinem seheinban ti

Ursprung aus dem Gehirn meistens keine, höchstens eine

geringe Pupillenverengerung herrorraft, wihrend in der

(iegend des Sinus cavernosus sich von ihm aus starke

Myosis erzielen liisst. Sie bezichen dies darauf, dass

im letzten Falle Fasern des K. opbthalmicus thgemiui

mitgereist werden, die einen pupillenTerengemdan Ein-

fluss besitzen.

Langendorff (21) weist nach, d.i.ss das häufige

Ausbleiben der Pupillenverengerung bei Heizung des

N. oenlometorias frisch getttdteter Thiere auf der

Einschaltung des Ganglion ciliare in den Weg der

pupillenverengernden Fasern beruht. Die Ner\enzellen

sterben schnell ab und die Erregungsleitung wird da-

durch anigehoben. Noch lange nach dem Tode sind

dagegen die jenseits des Ganglion*^ V' rlaufcnden Bahnen

(Nn. ciliares breves) myotisch wirksam. Die zur Iris

gelangende Oculemotoriuserregung muss also die Zellen

des CiHaiknotens dnrchsetsen. Mit Schwalbe hält L. den

letsteren für ein den Spinal^'in^'lipn homol^iges («ebilde

— eine Ansicht, die sich aber, wie Ref. selbst zugeben

mnss, nach den neueren Untersuchungen Ton Betzins
und Michel nicht mehr aufrecht erhalten IHsst.

D ' .\ n 1 0 ü a (2^ kann nach eigenen Versuchen die viel

verbreitete Annahme, dass nach Durcbschneidung
des Trigeminas vordem GaaglionGasseri die entsBndli-

chen St<'>rungcn am Auge ausbleiben, nicht bestätigen. In

allen fünf Fällen, in denen er narh einem eigeni'n Ver-

fahren bei Hunden den Trigcminus an seinem Austritt

ans der Brücke ohne jede Besdiädigang dee Ganglions

durcbsebnitten hatte, trat die Keratitis ein.

Orossmann (12) sucht die Frage naeh dem Fr-

Sprung der im Vagus verlaufenden Hemmungs-
nerwen des Hersens to der Weise za 19sen, dass er

bei narcotisirten Thieren, deren Herz seine Zu.saramen-

ziehungen aufschreibt, die ilrei Bündel MMi-nden Wurzeln

des 9., 10. und 11. Gehimncneu freilegt und der Rei-

zung unterwirft. Ks ergab sieh, dass nur dann eine

Verlangsanuing des Herzschlages erzielt wurde, w< i,n die

untersten Fasern des mittleren (Vagus) oder

die obersten des untersten Bündels (Accessorius)

gereist warden.

Reizung des aus d mh Wirbeleanal hervorgeholten

Acccssohusstammcs (offenbar ist hierunter nur der mit

dem Vagus nicht in Verbindung tretende Accessoiius

i^aalia la Terstehen Ref.) eifab aar Zusammensiehun-

gen in den Nacken- und Halsmaskeln« aber keine Ver-

änderung des Henschlages.

Im Aosehtass aa die Mherea Ait>eiten von Gross*

mann über den Ursprung der mm Kehlkopf führenden

Nenren und an die oben brrirbtcten aber den Ursprung

^ kj d by Google
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der Henhemmungsfiuern bat Kreidl (16) untemicht,

•US Vdehen Wurzclbfitidcln die iiio torisrh ! n Ner-

ven der Speiseröhre bervorgebeo. Die Versuche

wurden so angestellt, da» di« betreffenden BOndel frei-

gelegt and ÖDseln dnrduiaMii vurden. Zur Demon*

stration der liähmung erhält das vorher mit UrunHitler

versehene Thier gell»' Kühen, die dann bei der Section

im gelihmten Oesophagus leieht nadisnweisea stnd.

Der Yenueh ergab, da&s die betreffenden Fasern im

oberen Würze 1 1> ün df I entlialtcn sind, dein bel».iiiMt-

lieh der sog. N. glossopharj ugeus augehurt. Da nun

periphere Dorehscbneidnoi; des 9. Gebirnnenren on-

mittelbar nach m im rn Austritt aus der Schiidelhöhle

von keinem Eintluss .mf die Musculatnr dfs Oe>.>phai,ni!j

ist, so muss geschlob.<ien werden, dass die betr. Faüeru

des ob«nrtea BOndels in den Vagusstamm Qbertreten.

Die Tridersprechend beantwortete Fra^^r, i'b der

Vagus seinen motorischen Finllus» auf die

Magenwaud ihm ursprünglich eigenthümlicben Fasern

oder soleliea verdanke, die ibm der R laüinm des N.

accessorius zuführt, hat Citnsiglio (f.) diir""!'. neue

Versuche zu entscheiden versucht. Kacb dem lier-

iiard*9cb«n VerlUureo reisst er bei Ranioohan und

Katzen den Accessorius aus (bei Hunden dnrchacbneidet

er die Anastomose mit dem Vagu>). wartet dann die

IJegeucraliou ab und reizt den pcripherischeu Vagus-

stumpf. Um dieBewegungen desMagens aufsuseicbnen, be-

dient er sieb eines sehreibenden Manometers, d:is mit

dem Tjumen des mit Wasser ofb r Mileh gefülllen Magens

in Verbindung gesetzt wird. Ks zeigte sich, da^ in-

folge der Auarelsflung des Aceeasoriua der Tagus seinen

EinHuss auf die Magenmu.scu1atur gänzlich einbüsst,

woraus sich der Schluss ergiebt, dass die entsprechende

Wirkung der Vagi lediglich auf die Beimengung von

Acoessofittsfasem suxQcksufiiliren ist Eine Venehieden«

heit in der Wirksamkeit der btiden AoeeBsorfi vennoobt«

C. nicht nachzuweisen.

Bei der Fortsetsung der swisiäien Einer und
Katsenstein geführten Discussion über die Existens

der von Ersterem aufgefundenen Innervation des

M. crico-tbyreoideus durch den N. laryngeus
medius pebt Katsenstein (15) nunmehr auf Grund

von Reizungsversuchen zu, dass in der Tbat beim
Kaninchen der g'-nannte Muskel sowohl vom Lar}"ngeus

superior als vom Laryug. med. (von ihm N. pharyng.

med. genannt) innervirt wbrd. Dagegen bewirkt

Reizung dieses Nerven beim Hunde in den meisten

Füllen keine Contraction des M. crico-thyreoideus. Nur

in den seltenen Fällen, in denen eine Anastomose

zwischen ihm und dMtt N. iaiyng. sup. bestdit, zidit

sieh der Muskel aufReizung df-sN. laryng. mcd.jsusanuneO}

diese Wirkung hört nacbDurchsehncidung der Anastomose

au£ BdderEatieund bdmAffira bat derN. laiyngeus

med. keine Wiikung auf den H. eiieo>thyreoid«na.

Seine fortgesetzten eingehenden ExperimeuLal-

untersucbungen Uberden Verlauf d er.sccre torischen,

vasomotorischen u. s. w. Bahnen führen Langley
^0) au fblgendon Vorstellnngen. Jadea sjrmpafliiaebe

tlanglion ist als ein vom Ruckenmarke zunächst unab-

bängigss Centraiorgan anzusehen. Von ihm geben %u

den GefSssmuskeln, lu den Sebweissdrifann, den Ereetore«

pilorum Ka.seni, die sich dem Vrrlauf der Spinalnerven

anschliessen. Die einem sympathischen Ganglion ent-

stamokMiden Fasern paasiren veiteibin keine NerveoaellMk

mehr; die GanglieoMllan der beiden Damplens
zeigen nieht den Typus sympathischer Zellen.

Die sympathischen Uanglien erhalten Fasern vom
RQckenmwk. die tu den Nenrensellen der enteren

in ähnlicher Hi /i- iiung stehen, wie die Pyramideu-

bahnen zu den \ •rderhornzellen des Küekenmarkes. Sie

verbinden also sympathische mit spiuaieu Nerveuzelieu,

und ibre Function ricbtet sieh naeb den Beaiabungen,

die von den aus dem Ganglion «ntspfingendea

Sympathieusfasem unterhalten werden.

Zu den bereits vorliegenden Beweisen für die

raflezvermittelnde Thfttigkeit sjrmpathisober
(ianglien(Bern ard.Soko wnin u. A.) fügt Fr an eoi.s -

Franc k (11) einen neuen, der sich auf einen Versuch

am Ganglion ttoraeieum primnm grSndet Das Ganglion

wird durch Durebsdmeidnngsmner^naienVeffbindangea
und des Bruststranges unter Schonung eines Astes der

Ansa Vicussenii isolirt. Wird dann der mit dem
Ganglion in Verbindung stehende Stumpf des durch-

schnittenen anderen Astes der genannten Schling«

gereizt, so tritt Vermehrung der H'-rwi liliige, Gefäss-

vereugeruug am Ohr, in der üubmaxillardrüse und in

dar Nasensdileimbaut tüa. Diese Ersebeinnngan d«ut«t

F. als Reflexe, denen daa Stecnganglion als Centcum
dient.

Langley und Anderson (18) bedienen sich,

um die refleetorisoben Leiiiungan sjrmpatbi-

scher Ganglien zu untersuchen, in erster Linie des

Gangl. mcsenterieum inf., und bestätigen hier die An-

gabe von Sokownin u. A., dass mau nach entspre-

di«nd«r Isolation des Ganglions bei eentraler Beisimg

das einen N. bypoga.'>tricus durch contrifugale Fasern

des andern auf die Blasenmusculatur wirken könne.

Sic linden ausserdem, dass auf demselben Woge Zu-

sammensiebungen des Spbineter an! int und OefiaBver*

engerung in der Rectal Schleimhaut erseugt werden

kann. Durch Nicotinvergiftung, welche die Nerven-

xellen lähmt, beweisen sie femer, dass die durch cen-

tripetale Hypofastrieusreimng bewirkte Nerrenerre-

gung, die natütlii^h nur durch Vermittelung des Gan-

glions auf den Nerv der anderen Seite einwirken kann,

die Zellen desselben paasiran mnaa. IMe Existenz re-

currirender Fasern, deren Erregung einen Belln vor-

täuschen könnte, schliess' n sie ans. Bezüglich der

Herkunft der reflexausiüseudcn Fasern des N. hypo-

gastrieus stellen die Veift mit ffiMo von Degeneralions-

versuehcn fest, dass ihr Ursprungsort weder in weiter

peripherwärts gelegenen rianglieii noch im Ganglion

mesent. inf. selbst gelegeu sein kann; die Versuche

sprechen vielmebr dafür, dass es sieb u^ motori-
sche Fasern handle, vom Rückenmark ausgehen.

Das (rangllon würde danaeh fi»^n l'ehergang einer cen-

tripctalen Erregung dieser motorischen Fasern auf die

eentrifilgBlan Fasern des N. bypogastrieus dw anderen

Seite vermitteln.

Weitere Versnobe ergaben, dass Reflexe auch in
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deo Ganglion des GreDisiraoges irieht fehlen.

Solche licüseii sieb, an der Thatigkoit der l'ilomotoren

erkcniib^ir. durch Reizung dei Lt-nflensyniprilhieus unter

laauspruchnabme toq 2—4 oberhalb der Ucizuagsstelle

gelegenen Nemnknotoo erdeten. Aueh hier nehmen
riie VcrfT. für den Reflethog«ni lediglich motorische

Fasern in Anspnich. Sie vcrmuthcu, dass di« aus

den Ganglien hervorgehenden centrifugalen (efferenteu)

NenrenJkioii rOelnriMsverianüende Zweige an die Zeiten

der benachbarten Ganglien herantreten lassen.

Steil (3S) spricht sich auf Grund seiner zumeist

an Katien angeatoUten Venmche ati Gunsten eines

Centrnm eilio-spinale inf. (Bndge) aus. Er

weist nach, dass d'^r positive (pupillenerwciternd«-) Kr-

folg der Dyspnoe, der Strycbninveigiftuug, der sensiblen

Beisang spinaler Nerren, venn er aneh nach Abtren*

nnng di-r Oblongata vom Rückenmark nicht ausbteibt,

zum Beweise für die Existenz eines spinalen Centrama

für die pupillenerwcitemden Fasern des HaLisjrmpathicua

niebt dienen lunn, da die dyipnoisdie ete. Pupillen*

erweitening auch nach Durchschneiduog des Synipathi-

cus nicht ausbleibt. Einen sicheren Beweis fiir die

Existenx jenes Centrums sieht er aber in der von ihm

dorehaoa beetttigten Angabe Luehsinger's, daai naeh

bober RQekenmarksdurchtrennung die Dorchadinddung

des Halssympathicus die l'upille immer norh verengi'rt.

Wird bei einer Katse das liückcumark dicht unter dem

Kopfinarik auf dner Seite, nnd auf den anderen der

Sympathicus am Halse durrhschnitten, so ist dii' dnn

durchtrennten Sympathicus cu t^tprechendc Pupille weit

enger als die andere; nnd die beiden Pupillen werden

ent dnander gleidi, Venn aneh der swdte Habsjrnipa*

thleus durchschnitten wird.

Langendorff (29) fand an einer vor mehreren

Idnaten von Steil einseitig am obersten Balsmaric

operirten Katze eine auagesprochene absteigende Dege-

neration des Kückenmarkes, während sich der gleich-

seitige Halssympatbicos anatomisch und functionell un-

rersehrt aeigte. Dieser Beftind, zusammengehalten mit

der Tbatsache, dass der vom Rückenmark abgetrennte

Balssympathicus schon nach weni>,'en Taigen degt nerirt,

spricht nach L. ebenfalls für das Vorhandensein eines

im Bflckenmark gelegenen Centrums fOr die popOtener-

weitemden Sympathieusfasem

.

Ba-^oh (8) untersucht d»n Saugreflex Neuge-

borener und kommt mit Hilfe des «Saagspiegels" zu

demselben Ekgdmba wie Averbaeb, dass nSmüeh

dabei su den naeh beim Saugen des Erwachsenen be-

theiligten Beweffunpen der Zunge die Hebung und J^en-

kung des Unterkiefers hinzutritt. Das Reflexcenlrum

Begt im KepAnark (Ifed. oblongate), im Ursprungsgebiet

der bei den Saugbewegungen bctheiligten motorischen

Nerven (N. facialis, N. hypoglossus, motorische Partien

des N. trigeminus). Durcbschneidung eines dieser Ner-

Ten bei sangenden Thieren schwächt den SsageAwt,

wie au.s Wäguugcu der Vcrsuchsthiere geschlossen wer*

den konnte, macht ab< r das Saugen nicht ganz unniltg-

licfa. Am ungünstigsten wirkt die Vernichtung des N.

hjpogtesnts.

Um mitffiUbder pbotographisehen Begistri-

rang die Bewegungen des Unterkiefern xu unter*

SUelien, befestigt Marey {'2'X) am Kopfe der Versuchs-

person einen glänzenden Stab, der die Funn dos Unl>'r-

kiefers nachahmt und seinen Bewegungen folgt. Daun

photograpl^ er den Stab in den Tersebiedenen.Phasen

der zu untersuchenden Bewegung. Ks ergiebt .sich,

da.ss die Lageveränderungen der Mandibula je nach der

Function verschieden sind: beim Oeflnen und Sehliesseu

des Hundes oseillirt sw um einen Punkt, der etwa in

der Mitte des aufsteigenden Astes liegt : beim Vurschie-

ben und Zurückziehen des Kiefers verschiebt sidi dessen

aufsteigender Theil parallel zu sich selbst, während der

horilotttate ttags seiner eigenen Ate rieb bewegt; bdm
Kauen ist die KiefiTdrehung verseliii dr-n, j.- n.n'lidem

mit den Schneidezähnen oder mit den Molan;ibneu ge-

kaut wird. Auch die Corve, die d«r Condylus maxillae

bei stärkeren Bewegungen besebräbt. konnte daige-

stellt werden. In ähnlicher Weise, wie die Bewegun-

gen im Kiefergelenk, hat M. auch die des Atlas-Kpi-

stropheusgelenkes untersueht So konnte er auf Grund

photographiseher Bildw dte Thatsnehc bestätigen , dass

der Kopf b< i Drehungen nach der Seite eine leichte

Senkung erfahrt.

Hermann und Matthias (18) haben die phono*
photographisehe Metbode nunmehr auch auf die

Untersuchung der Ctinsonanfen ausg. dilint. Die

Versuehsanorduuug war im Ciuuzeu dieselbe wie beim

AuÜMdu^ben der Voealenrven: Veilangsamte Reprs*

dtirtii ii d'T auf d-^m Cylinder des Edis.m'sehen PhonO*

grapli. ri verzeichneten Laute, Uebertraguug der Bewe-

gungen des Reprodneen auf einen Spiegel, dessen

Schwingungen ein Uebtstrsbl stark veigiOssert auf dem
mit empflndliehi m Papier bekleideten Baltzar'schen

Cylinder aufschreibt. Die Seichtheit der von Conso-

sonanten anf dem Phnnographencylinder berrorgebraeb-

ten Eindrücke machte gewisse Verfeinerungen des Ter*

f.-ihr« Iis n«>thwendig. Dif zu untersuchenden C'onsonan-

ten wurden in Verbindung mit Vocalen (z. B. Jf, Jas, Jl)

gesungen. Yen den Ergebnissen theilen die Yerlll su-

nächst die über den L- Laut erhaltenen mit. Derselbe

ist mehr ein Vocal als ein Consonant und kann auf

jede Note augegeben werden; seine Curven ähneln sehr

denen dea kmsen J. Die Ausmessung und die Analyse

der Curven ergiebt auch hier wie bei den Vocalen das

Vorhandensein eines festen ehararteristischen

Tones (.Formant"), und zwar liegt derselbe «wischen

efas uod fls*; sweiMhaft ist ein aweiter Formant in

der zweigestriehenen Octavc.

Mittels des verfeinerten Registrin'crfahrens hat

Hermann (14) auch eine Anzahl von Vocalcurvcn
geschrieben. Die Ergebnisse der Analyse und der Aus*

messung derselben stimmen mit den früheren Angaben

des Verf.'s gut überein; insbesondere tritt auch hier

das Gesetz deutlich hervor, nach welchem der Formaut

mit steigender Stimmnote in der OrdnungnaU immer

weiter h< rabgeht, seine absolute Höhe aber behält. H.

verthuidigt femer die von ihm sicher gestellte feste

Lage der Formanten gegen die Einwürfe Auer*

bacb*8 und giebt sum Sehtuss eine Bildung seiner

frohere» Hitliieilungen fiber dte Auiniebung der Foi^

uiLjiii^cQ by Google
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maoten «us deo «lalytisoheii Bemltaten mittels der

Schwerpunktsmethode.

Ewald (7) zeigt, daas die tob £d. Wuber über

die Hebelwirkang des Fusees beim Eriieben auf

die Fussspitze gemach ton Folgerungen irrtbümlich sind.

W. bat deo Fuss als einarmigea Hebel betrachtet.

dessen HTpomochlioo in der Ase des Slehengeienket

lii ;^». Nat h E. handelt fs sich dagegen um einen rwei-

annigca Ucbel, dessen Drehpunkt sieh in der Aze des

Fussgeleokea befindet E. erlintert die Bkbtigkelt Mincr

kvttaammg dureb ein Modelt

Physiologie.

ZWETTEB THEIL.

Physiologie der Sinne, Stimme nnd Sprache, des Central'

liorvensystems, Psychopliy^ik
m

bearbeitet von

Prol. Dr. BERNSTEIN in Hallo.

1) Beer, Th., Die Accomodation des FischaogCS.

Pflüjger's Arohir. LVin. S. 528—650. — 3) Bern-
stein, J., lieber die speeiflsehe Energie des Hdmenren,
die Wahrnehmung binauralcr 'ili'itischi.T) Schwebungen
und die Beziehungeu der Iliirfuuoliori zur statischen

Function des l,abvrinths. Ebendas. LVII. S. 475 bis

494. — 3) Sethe, Ueber die Erhaltung des Gleich-

gewichtes. Biol. Centralbl. No. 8 u. 16. — 4) Gel-
man, W. S., On so-eaJIed ^.colour hcaring". Lancet.

p. 795 u. S49. — 5) Contejcan, Ch. et A. Delmas.
.Sur If" .mouvement de roue" du gl-ihc .'.mlaire, pn»-

duisnnt pendant rinoclinaison laterale de la tele. Arcb.

de physiol. No. 8. p. 687 -692. — 6) Dessoir, M.,

Ueber die centralen Organe der Temperaturempfindungen
der Extremitäten. Anh. f. Anat. u. Physiol. Physiol.

Abth. VI. S 525—585. — 7) Dreser, Tl., Ueber
die Hcciiillussung des Lichtsinnes durch Strvchnin.

Areh. f. exp.-r. I\ithol. XXXIII. 2. 3. S. 251 ii. J'JO.

— 8) Ewald, B., Die centrale Entstehung von öcbwe-
bungcn monotiwh gehörter TSne. Pflfiger's Arcb. LVII.

S. ^—88. (Die von E. angestellten Versuche vrurden

mit möglichst schwachen, jedem Ohr einzeln zugeleiteten

Telephontonen vorgenommen. Die Resultate stimmten

mit den älteren überein.) — 9) Exner, S., Negative

Versnchsergebnisae über das OrientirungsvermSgieB der
Brieftauben. Sitzgsbcr. d. Wien. Acad. Math.-naturw.

Cl. Bd. ('II. II. 6. Abth. III. S. 818-331. — 10)

Finkclstein. L., Ueber optisclic Phänomene bei elec-

trischer Heizung des Sehuervcnapparatcs. Archiv für

l'.sychiatrie. XXVI. 8. S. 867-885. — 11) Fuchs,
Ü., Uiitenucbuofen Uber die im (iefolge der Belichtung

aiiftn tenden galvanischen Vorgänge in der Netzhaut
und ihren zeitlichen Verlauf. Pflüger's Arch. Bd. I,VI.

S. 4l»S—466. — 12) Gad, J., Der Energicumsat/ i i

der Retina. Eine kritische Studie, du ]£>is' Aich. f.

Physiol. 8. 491—501. — 18) Ooldsebeider, A. und
A. Blccher, Versuchi' über die Empfindung des Wider-
standes. Areh. f. .Vuat. u. Phvsiol. rhvsiol. Abtheil.

VI. S. 586—549. - 14) «ruber, .los." Ein Fall von

angeborener Lücke im Trommelfell und deren physio-

logische Bedeutung. Allg. Wien. med. Zeit No. 51.
— 15) Helmholtz, H. v., lieber den Ursprung der
richtigen Dentiing unserer Sinneseindriicke. Ztschr. f.

I'>yrh. u. Phys. d. .<iriii.-.sorg. VII. S]- W. - 16)

Derselbe, üandbuch der physiologischen Uptik. 2. .Auf-

lage. 8. Lief. (In diebir Lieferung hat v. Helmholtz
die Lehre «von den WalimLlntiannHi im Allgemeinen*
im Rone sriner spiteren philosophisdien Anstebten neu
bearbeitet.) — 17) Henry. Ch., Sur des lois nouvelles

de la corihaction pupillairc. Compt. rend. Acad. d.

sc 11. -\" — 18) Hering, E., Ueber einen Fall

von Gelb-Blaublindheit. Pflüger's Archiv. LVII. 5.

S. 808—88S. — 19) Derselbe, Ueber angi^Tiebe Blan-
blindheit der Fovea centralis. Ebendas. LI.X. S. 408
bis 414. — 20) Hermann. L., Beitrage zur Lehre von
der Klangwahrnthmung. Ebendaselbst. LVI. S. 467
bis 499. — 21) Hermann, L. und Fr. Matthias,
Phem^hotographischc Mittheilungen. V. Die Gurren der
Consonanten. Ebendas. LVIII. S. 255—263. — 22)

Hermann, L., Phonophotographische Mittheilungen. VI.

Nachtrag zur Untersuchung der Vocalcunen. Ebendas.
LVIII. S. 264-279. - 23) Hilbert, R., Die indi-

viduellen Verscliicdeuheiten des Farbensinnes zwischen

den Augen eines Beobachters. Ebendas. LViL ä. 61
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bb64. — 84) HillebraDd, Fr., Das Veriiiiltnfoi iron

Acooni 'litinii uni\ Convergonz zur Tiefcnlöcalisation.

Zeit>< lir. I. ]'svclu u. l'hysiol. d. Siniicsorg. VII. 117

bis IBO. — 25) Hi'iipf, .)., >iu<iio zur Erklärung g«--

irü>!>er Scheinbewegungen. Ebeudas. VU. S. "iS.»- 37.

— 26} König, A. und J. Zumft, Ueber die licht-

empfindliche bchicht in der Netzhaut des menschlichen

AuRcs. Sitzungsber. d. Bcrl. Acad. 24. Mai 1894. XXIV.
A?>'J 44-2. 27} K.. iiig, A., U-'bir den mensch-

lichen bohpurpur und soiue Bcdcutuug für d:\.s Sehen.

EbendM. 21. Juni. XXX. S. .^77-598. - 28) Der-
selbe, Eioe bisher oocb nicht beobachtete Form «a-

peboTenerPBrbenb1iBdbeit(1^eQdo-Monochromas!e). Zeit-

— hrift f. Psych, u. Physiol. d. Hinnesorg. VII. S. 1(11

171. — 29) Kries, J. v., Ueber deu Eiatluss der

Adaption auf Licht- und Farbeuenipfinduug und über

die FttoetioQ der Stäbchen. Berichte d. oatiufonehenden
Oes. tu Freibitr; i. Br. Bd. IX. H. 2. Sepi S. 61

bi3 70. - 30) Lee, F. S., A study of th.; stn.se of

cquilibnuiii in tishcs. .lourn. of Phvsitil. p. ','<\\—S48
u. XVIL p. 192-210. - 31) Matte, F

,
Kxperi-

meuteller Beitrag zur Physiologie des Ohrlabyriuths.

PMger's Arab. Im S. 487—475. — S2) NhgtX,
W. A., Eiperimentelle sinnesphysiologische Untersuchun-

gen an Coelenteratcn. Ebendas. LVII. S. 49.')— r)52.

33} PiTSi lbi-, Krgef>ni>so vergleichend pliysiologi-

seher und anatomischer Uiiter>uchuiig übcr<len fJeruchs-

und licschmackssinn und ihre Organe. Biol. Centralbl.

No. 15. S. 543—555. — 84) Nicati, W., L'n signe

de roort ccrtain«, emprunt^ de Pophtalmotonometrie.

L.'is de la tcnsion oculaire. Compt. rend. \ ri ! <]. sc.

I. \o. 4. — 35) Derselbe. Principe» de ehroolugie

oti svnth' se phvsiologir|ue des eouleurs. Compt. reiid.

T. CXUL Ko.'38. p. 917. — 86) Pariaaud, H.,

La aenaWlit^ de Vom aox oouleurs speetrales; föne-

tjons des rii'ments retiniens et du pourpre visuel.

Annales d'ocul. T. CXII. 4. livr. Od. p. 22H—256.

— 37) Pippin g, H., Zur Lehre von den Vocalklängen.

Neae üntersnclwingen mit üensen's Sprachaeidmer.
Zeitsdlr. f. Bio!. XXXI. 4. S. 594—588. — M)
Schaefcr. K. L.. Function und Function-sentwieklung

der Bi^'C'-ntriiiigc. Zeitsehr. f. Psych, u. l'hv.sii>l. der

Sinn.- rv VII. S. 1—9. — 89)'Somya, Zwei F.ille

Ton Cirüiiseben. Ebendas. VII. S. 305—307. — 40)
Stein. S. V., Die Lebren von den Functionen der ein»

zelnen Thcile des Ohrlabyiinths. Deutsch von C. von
Kr/.ywicki. gr. 8. Jena. — 41) Surcau, H.. Skiascopc-

cptometr-'. ('onipt. rend. Acad. d. sc. (".Will. No. 23.

— 42) Tonn. E., Ueber die Gültigkeit von Newton'«

FaibeDmiaeiiungsgesetz. Zeitsehr. f. Psvch. u. Physiol.

d. SiuMsom; VIL S. 279—804. — 43) T8cberniD|,
Etüde snr le meeanisme de l*aceomodation. Areh. de
physiol. S. V. T. \1. p. 40-.52. — 44) Derselbe,
I n reflex intra oculaire. Ibidem. T. VI. p. 158— 162.

45) Tschiriew. S.. Nouveau ph' noni' ue mtoptique.

Compt. rend. T. CXIX. No. 22. p. 915. — 46) Tur-
ner, Üawson P. D., A theory of electrieat vision.

I.,-in.-('t. Der. 1.'). p. 1.535. (Vertrleieb der Lichtvrir-

kung auf die Retina mit der Wirkung Uerz'scLcr elec-

trischer ."Schwingungen auf eine mit Eisenfeile gefüllte

Kohre und derLichtwirkuiw auf Selen.) — 47) Vintscb-
gaa, M. T., PhystolegTB(«e Analrse eines ungevSbn-
lieben Falles partieller Farhenblinaheit. n. Mittheilung.

PUfiger's Arch. LVII. S. 191—307. - 48) Wertheim,
Th.. Ut'b< r itjilirccte Sehschärfe. Zeitsehr. f. Psveii. u.

Physiol. d. .Sinnesorg. VII. S. 172— 187. — 49) Zwaar-
demaker, H., Der Umfang des Gehörs in verschiede-

aeo Leben^ahrea. Ebendaa. VU. S. 10—88.

Den früheren Untersuebungen über Sinncsem-

pfindungcn einiger Thicre (s. .Iahresl)ericht 1892. I.

S. 213) reiht Nagel (32) ueue Beobachtungen au

Ceetentanten an, denn Kigebniaie sieh den frübereo

aoieblieasen.

Derselbe (88) unfersueht ferner im BesonderoD

den (1er II ' Ii ^ utid (ieschmackssinn wirbelloser

Tlii'Tc uii'i niederer WirbcHhiere. Er delinirt im .\11-

gcmeincn die Sinne nach der Hei/.furu], ab mecbauiachen,

cbenisebeiii thermisdien und photoiAiooptisebeD Sion.

Der obemischc .^inn erscheint als (ienichs- und (ic-

schmaokssinn. Bei den im Wa.sscr lebenden Thieren

sind beide Sinne von derselben Art, da sie nur durch

Flflsaigkeiten erregt werden. üniTersalsinnes-

Organe sind soleh-\ durch welche alle Arten von

Reixen, Wecbselsinnesorgane solche, durch welche

mehrere Arten Ton Reisen au^enommen werden. Durch

phylogflnctiscben Fanctionsveebsel kabao sich

die einzelnen Sinnesorgane aus dem ^unversalen Sinnes-

organ der Baut" (Iläckcl) entwickelt. Häufig vertreten

sieb daher Rieeb» und Tastorganc, Scbmeek- und Tast«

organ w ilirscheinlich auch Gehr>r- und Tastorgane und

Seil u!id Ta.storgane. Als wirkliche Geruchs- un<l Gc-

sclimacksorgane kann man nur diejenigen bezeichnen,

deren Fnoction die Pareepti«i ehemisdMr Beiie ist

Colman (4) bat eine AnsaU Füle gesammelt, in

denen mit gewissen (ii^b^ rsrci zcn Farben erschci-

nungen vericnOpft waren. Dieselben traten bei musi-

Italiscben Klangen, Yoealen oder Bnebstaben flberfaaupt,

und bei gewissen Worten, wie Namen von Tagen, Mo-

naten u. dergl. unwillkürlich auf und bestanden meist

in einer diffusen Färbung des Gesichtsfeldes. Verf.

bUt diese Eigenadiafl nicht fOr eine krankhafte; ne
selit'int meist in der Kindheit dordi eine gewohnbeits-

mäs'.ige Ideena-Tsociation erworben M werden, und fCT-

liert sich oft iu späterem Alter.

Itt iMberea Untersuebungen über den Koricelsinn

(s. Jahresber. für 1889) hatte Goldscheider (13) eine

besondere Art von W'iderstandsenipfindun g be-

schrieben, welche entsteht, wenn ein an einem Faden

gehaltenes Oewieht avf einer Unteitage avfitSssi Diese

Empfindung, welche paradox erscheint, da sie im Augen-

blick der Entlastung eintritt, wird von ihm und

B 1 e c b e r eingebender untersucht. G. hatte angenommen,

dass die sensibeln Nerren der beweglidien Oeleokenden

den Sloss empfänden und dass die sensibeln Hautnerven

nicht mitbetheiUgt seien. In den angesta uten Versuchen

wurde der Scbwdleinrarlli des Oewi^t^^ gemessen, bei

welchem die Empdndnng auftrat und awar für ver-

schifdene Geb'nke drs rechten Arni''"s. indem die be-

lastete Hautstelle varürt wurde. Die Baut war mit

einer mit Wasser gefüllten Gummimansohette bekleidet,

um den Druck gleichmässiger xu vertheilen. Der StOSS

war durch eine weiche Unterlage gedämpft,

E» ergab sich bei Senkung im Schultergclenk des

boiiaoDtal gdialtenen Armes s. B. bei einer Ventiebs-

person, für die III. Phalanx des Zeigefingers 8,1 g,

für die II. Phalanx 11.0, für die l. Phalanx 15,1. für

die Hand 25,3 für Vorderann 5S,5, Uberarm 77,4.

Aehnlieb leigle sidi das Terhalten derSekwelleswarUie

für die Seokong im Ellbogengelenk, sowohl bei an den

Körper angedrücktem, wie bei horizontal unterstütztem

Oberarm; ebenso bei der Senkung im Hetacorpopba-

langeal-Oelrak des Zeigefingnnk In allen Pillen

nahmen die Sebwcllenwertbe mit der Versebie-
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bung des Aufhängepuuktes nach der Periphorie

(io distalwIUditang, Bet) ab.

Aus der riei;' tiii1i>'rstolUing der utitiT verschiedenen

BediofUDgeo erbalteuen Weribe ergiebt üicb, dass mit

xonebmenden Hebellingen die Scbvelleoirerflie svar

abnehoMn, aber davon allein nicht abhän^g sein

können. Senkung im Eilbogi-ntcflenk giebt an der

II. Phalaax einen kleineren ächwellenwcrtli als Sea-

kQDg hn Sebultergelcnk an der I. Pbalani. Die Hant-

scnsibilitat spielt daher auch eine gewisse Rolle bt i der

Widerstandseniptindung. du Bois-Heyrnünd tlnilto

den Verff. mit, dosü ihm eine ähnliche Empfindung

lange bekannt sei, welche beim Za8amnensiebe& einer

elastischen gt-d hnten Chimmiaehnur in den Viogeni

als Stoss gefühlt wird.

Davon ausgebend, dasa die Temperaturempfin-

dungen einen einkeitlieben Sinn mit nrei Quali*

täten darstellen, hält es Dcssoir (fi) für wahrsrheinli« h,

daaa sie auch mit derselben Kegion der Hirnrinde in

Beuebuug stehen.

Herzen hatte bereits beobachtet, dass bei cber

Katze, d'Tcn liolnr Gyru.s sigmoicbni.s exstirpirt war,

das üantaucbea der anasthesirten üiutcrpfoto in kaltes

WuBfMr ohne jede Reaetion ertragen mirde. D. prSft

an mehreren Hunden, denen die Vorder- uti'l Hinterbein-

region der Hirnrinde fortgenommen war, den Ti nipera-

tursinn, indem die Pfoten in Wasser oder Sand getaucht

oder mit üMtea Qegenatibiden von veischiedener Tem-

peratur berührt werden. Für gesunde Hunde liegt die

Schnierzgrenze im Durclisclinitt bei einer Minute Ein-

wirkung bei 4" C — 10» C. Hunde, denen

der linke Gjr. aigm. exstirpirt ist, aeigen Sehmenrefteie

an den linken Extremitäten bei den.selben Graden, an

den rechten Extremitäten aber erst bei etwa + 70" C

und — 18" C. Die Reaetion besteht in letzlerem Falle

in kiiftigai Fortaiehen des Beines, ohne daas der Hand
winselt oder Flucl'.tversurbe mav-ht. Es besteht also

eine Herabsetzung der bcbmerzernpündung mit einem

Aosfiill des «UnburtgeföhlM*. Die gesunden Eitremi-

täten werden aus W.viser von 80" C sofort herausgezo-

gen, ein Zeichen für Temperaturempfindung. Die affi-

cirteu Extremitäten werden dagegen erst nach längerer

Zeit anter starken Befleibewegungen hennsgezogen; es

ist also keine Temperaturempfindung, sondern aiir

Schmerzempfiiidnni: vorhanden. Berührungen mit er-

hitztem und abgckuiütem Eisen brachte in einem Falle

an den aflieirten Bztremilftten gar keine Reaetfoa her-

vor. Eine Restitution der Ternperaturenipfindung hat

D. nicht eintreten sehen. Die Schmerzreactiou konnte

D. aueb in den hintern Extremitäten eines Hundes

eonstatiren, dessen BOekenmaik am letsteaBrartwirbel

durchsehnitten war.

Um zu entscheiden, ob da.s Orientirungsver-

mögen der Brieftauben auf einer Function des

Yestibnlanpparates beruhe, hat Einer (9) eine Anzahl

Tauben während der Hinfahrt nach dem Orte dc^j Ab-

fluges in einem verdeckten Korbe wiederholt, namcnt-

lioh bei jeder Biegung des Weges, sehnell um die

senkrechte Aze rotirt und hin- und herbewegt. Das

Resultat war, daas sie ebenso gut und sehnell in den

Taubenschlag znrGekkamon als eine giddie Zahl Con-

trollthiere in einem anderen Korbe, welcher ruhig stand.

Auch das Gah .Ttii^ir' !i di s Kopfes während der Fahrt

schädigte das Urieutirungsvermögeu nicht Ebenso

wenig hatte das Chloroformiren der Thiere während der

Falirt einen merkbaren Einiluss. Exner schliesst

hit-raus. dass weder der Vestibularapparat mit dem

Üheutiruugavermögen der Tbicre in Beziehung stehe,

noch dass die während der Rdse geaaditeB Erfth-

ningen übw die Biehtong der Bewegung zur Oiientirung

dienen.

Matte (91) tbeilt die schon vorläufig berichteten

(s. Jahresbericht 9S. S. SlO und M S. 219) Ergebnisse

seiner Versuche am Ohrlabyrinth der Tauben aus-

fOhrUcher mit. Einführung von Rosshaarsonden in die

Bogen^^gc erzeugt characteristische Beizerscheinungeo.

Die Sondirung der beiden Canateft horizontales bewirkt

lebhaftes Pendeln des Kopfes in horizontaler Richtung,

Drehbewegungen beim Laufen. Aufstemmen des Kopfes

auf den Boden beim Stehen und andere Störungen.

Naeh Heransnehmen der Sonde nahmen die firsehei-

nungen in einigen Ta^cn .lür. i' g ab. Nach Sondirung

der beiden Canales vertical<-s anteriores traten Pendel-

bewegungen des Kopfes von oben nach unten ein, so dass

der Schnabel eine stehende 8 besehrdbt und sehliessUch

in der Richtung der Medianebenc ein. Die Thiere stüricn

beim Laufen nach vorn über, oder schieben sich mit

der Stirn auf dem Boden vorwärts. Die Sondirung der

beiden Canales verticalea posteriores hat s^ heftiges

Pendeln des Kopfes in den Ebenen beider Catiä''' 7«.ir

Folge, so dass der ^^chuabel uugelahr eine liegende oo

beaebrribt. Sondirungen eines Caaal. Tori aal der

einen und eines Can. vert. post. der andern Seite ruft

verstärktes Pendeln in der gemeinsamen Richtung beider

Canäle benror. Alle diese Erscheinungen lassen nach

Enttenung der Sonden allmllig naeh.

Nach dem Vorgange von K. Ewald wurden ein-

seitipe und doppelseitige lAslirpalionen des häutigen

Liabyrinthes vorgenommen und im Allgemeinen dieselben

Ersoheinungen beobaditet, wie sie Ewald besehriebea

hat. Die.selben charakierisiren sieh als Ausfalls-

erscheinungen und heruhen auf einem Mangel der

Gleicbgewicbts- und Bewegungsempündung für den Kopf.

Es ist H. gelungm, doppelseitige isoUrte Ezstirpationea

der Schnecken auszuführen, wonach keinerlei Bewegungs-

störungen auftraten. Wichtig und neu ist die Fest-

steUung einer ausgebreiteten aufsteigenden Degeneratioa

des N. acusticus, welehe den N. eoehlearis vollständig,

die Aeste des N. vestibularis nur theil weise ergreift.

Die Degeneration des ^i. cocblearis erklärt sieb aus

der Fortnahme des Ganglion eodileare, weteheo ia dar

Schnecke liegt, während das Ggl. vestibuläre bei der

Operation erhalten bleibt. — M. kann der AufTassung v.,n

Ewald, dass das Labyrinth den Tonus der gcsammtca

Mttseulatur behunehe (pTonaBlabyrinth'X oicht bei-

stimmen, da er bei guter Pflege der Thiere keine atro-

phischen Erseh' inungen an den Muskeln wahrgenommen

bat. Ebensowenig konnte M. die Angabe von Ewald
bestätigen, daas die labyzintblosen Thiere nodi ein Här-

Termdgeo besitzen. Die Thiere reagirten unter geeig-
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Beten Vonicbtemasaregelu nicht mehr auf einen FUtolen-

•ehuBB, «ihrand nonaale Tsabttn dias ragelmlasig Uma.
Nach Herausnelimeii beider Schn«ek6ii «ar noch ein ge-

ring' r R>\st TOD Hörvemöfeo fegen starke ScbaUraiM

Yorbaudea.

Auf Orand der obenatdwDden Teisuehe von Matte
hält Bernstein (2) die Angabe von Ewald, dass

1 ab y r i n ( hl o > c Thiere n.n-h bön-ii, was \V\ind1 an

einer von Ewald operu-teu Taube bestätigt haben wollte^

fOr «ideriegi Er bdclmpft feraer die AogriAi ron

Wundt gegen die Lehre von der speci fischen

Knergie, welche Wundt aus den Ewald'schen Ver-

suchen und aus Venaoben über binaurale Schwebungcu

herleitet. Soldie Sehvelninfen irerden gehiSrt, venn
mrin jpflom Ohn- einen der beiden schwebenden T'ine

tsolirt zuführt. Mau erklärte lüe aus der Knocheulei-

tasg fVB einem <Hiie warn andani (Seebeek, Mach).

Wandt glaubt aber aas Tenuehen von Seripture
sehli^ssen ZU dürfen, dass diese Schwebungen in den

Nenreucentren entstehen. Bernsteia hingegen hält

alle biaber angewendeten Methoden der ünterracbuiig

nicht für entscheidend, da auch anf der Schwelle der

Wahrnehmung liegendf Sehwinjfungen Sehwebungen ge-

ben können. Ein Versuch, in welchem zwei Personen

dnidi Beinen in dn Hebbrett ihre Kopiknoeheo sehall-

leitend verbanden und jedem TOn beiden ein Ton ku-

^•leitet wurde, ergab auch kein ganz ent.srheidendes

K<iäultat. Scbwebungen wurden in diesem Falle bei

den leiseeten TBnen nicht gehSrl Aneh wenn rieh

strenge beweisen liesse, dass es Schwebung«n i . braler

Natur gäbe, so würde dies kein Einwand gegen das

Gesetz von der specifiscben Energie sein.

Den Zoeaanneahang der HSrfunetion and der

statischen Function des Labyrinths führt B. dar-

auf zurück, dass beide auf einer Wahrnehmung vun

Flüssigkeitsbewegungen beruhen. Die ontogenotische

and pbjlogenetisebe Entwiekehwg des Horbliadiena,

welrhes sich ursprünglich nach aussen öffnet. liLsst ver-

muthen, dass dieses Oigan bei den niedersten Thicreo

anfangs sor Wahmebanng der iosseren FlSssigkeitabe-

wegang gegen den KArper ^nte. Bei vaitarer Ans-

bildunp wurde es unter Abschloss nach aussen gegen

wnere Flüssigkeitsbeweguogen emplndUcb und hat sich

dadnreh znm statischen OigaB entiriotkeli Zugleich

abar ist die Hörfunction hinsngMreten, indem die End-

apparate des Organs auch für unperiodi.sehe und perio-

dijiche ScbwinguDgcu der Flüssigkeittttheilchen empfang-

lieih voideo.

Bethe (S) stellt Beebacbtangen Ober die Brhal-

tung des rileichgpwiehtes an vielen wirbellosen

ThiercD an, welche keine Otolitbenapparatc besitzen.

Bei den im Wasser sehwimmenden und bei fliegenden

Tfueren wird das Gleichgewieht hauptaiehBeh dordi

rein mechanische Kräfte erhalten. Aueb 1" i den Vi- i In

besteben mechaoiscbe EinhcbtUDgen, welche beim Fliegen

mr ErhaKong des Oleidigewiehtes beitragen. Terf.

teilt fenier an Fischen (Perca fluviatilis, Seardinios,

?Ao\ luciun) Versuche über die Function der Rogen^blge

des Labyrinths oa. Nach Herausnahme des ganaenlA-

hfiinths «ttf beiden Seite» tritt eine betrSehUiehe Stö-

rung des Gleichgewichts ein. Das Thier schwimmt mit

dem Baaelie nach oben gewendet and maeht Drehungen

um die LSngsaxe. Bei einseitiger Labyrinthexstiipation

treten bei Perca Nei<rung und Drehunt; d< ^ Körpers

nach der verletzten Seite ein, bei Scardinius nach der

entgegengesetzten Seite. B. bestStigt die von Bwald
an Tauben gemachte Beobaehtung, dass Strömungen der

EDd ilyruphe Bewegungen ausbist auch an Fischen. Der

Kopt wird im Sinne der Strömung im Caualis posterior

von und nach der Ampalle nach reehta oder links be-

wegt. Zugleich tritt Augen- und Flossenbewcgang auf

der gereizten Seite ein.

Lee (80) stellt Versuche über den Gleichge-

wiebtssinn an Huen (Galens canis) an, indem er nach

Oeffnung der knorpligen Ohrkapscl die Ampullen und
Vestibulum mit einer stumpfen Nadel oder einem Baum-

wollenstückchen mechanisch reizt, die ütolitheo CDtforot

oder die Nerreniste der Aeustieus durehsehneidet Bs

werden diir compea^renden Bcwej;un|.,'pn der Flo.s.-.en

(der zwei Brustflossen und der vorderen D^rsnlllosse)

und der Augäpfel beobachtet. Die lateral gerichteten

Augäpfel wenden ridi dabei anfwirts, abwirts, vorwirto

rückwärts oder drehen sich um die Augenaxe. Die

Fische wurden in der Luft oder im Wa-ser mit der

Hand plötzlich um eine longitudiuale, vcrticale oder

tnusrersale Axe gedreht Die eompenaatorisehen Be-

wegongen der Flossen sind immer solche, welche den

Körper in die Normallagc zurüekzufübren streben ; eben-

so streben die Augäpfel, die Empündung der Ruhelage

sarQeksoiQhrea. Bd Drehung nm die Liagnie naeh

links, geht der linke Aug.apfel nach oben, der rechte

nach unten, die linken Seitenflossen schlagen abwärts,

die rechten aufwärts, die DorsaUlosse schiigt nach links.

Bei der Drdning naeh rechts ist es umgekehrt Bei

Drehung um die vertieale \xe ^clien die Augen in ent-

gegengesetzter Bichtuug nach rechts oder links, die Dor-

salflosse bewegt rieh entgegen, die Analflosee in glmdier

Kichtoag, die Seitenflossen bleiben stehen. Bei der

Drehung um die transversale Ave rollen die Augäpfel

in entgegengesetzter Richtung um die Augenaxe, die

Sritenflossen aehlagen deraalwirta, wenn der Kopf rinkt

und ventralwärts. wenn er steigt.

Nach der Durchschneidung des Aeustieus bewegt

sich das Auge, der operirten Seite abwärts, das der andcru

anf^lrts, die paarigen Flossen der operirten Seite stellen

sich li. iMl wärts, die anderen Tontralwärts ; der Fisch

ist nach der operirfen Seite gekrümmt. Diese Bewe-

gungen sind dieselben, welche bei der Drehung um die

Llagsaie eintreten. Bs ist daher waloaeheblieb, dass

naeh der Durchschneidung die Bewegungsemplindung

dieselbe ist, welche bei der Rolluug eintritt. In das

Wasser gesetzt, neigt das Thier die opcrirte Seite nach

unten und nuMht oft bei Tenrlrtebewegongen Bellungen

um die Längsaxc nach der operirfen S^ite. Nach d- r

Durchschnuidung beider Acustici treten keine abnormen

Stellungen der Augen oder Flossen ein, die eompenri-

rendcn Bewegungen sind ginzlich aushoben, der Fisch

schwimmt in jeder Lage im rileiehgewicht Die Fasern

des Aeustieus versorgen demnach die Endotgane des

statisebea und djnawtsdwo Olcicbgewichtes. Jeder

i_ iyu,^L.u Ly Google
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Nerv vermittelt vornehmlich die EaiptinduDg der Ab-

trSrtsbeveguDg des Körpers auf seinw Seite. Ist ein

Nerv durohsehnitiieii, m haft das Thier die EmpündtiDK

dor Droliung; nach der geflOnden Seite m<\ r. nif.. i>-irt

diese durch Drehung naeh der verletzten Seite. Iteizung

der Ampulle des Torderen (tenkreobten) Canala bewirict

am Auge derselben J^cite Bewegung nach oben und

Drehung um die Axe mit dem vorderen Pol naeli oben,

am andern Auge Bewegung nach unten mit dersell>cn

Drehung. Dieselbe eompensatoirisdie Angenbewegung

tritt ein, wenn das Thier in der Ebne des Cnn iN ue-

drfht wird um eine zwischen transvcrsnl<T und lon^-i-

tudiualcr Uichtuug gelegene Axe. Die Durcbschueidung

der beiden vorderen Anpollennerven eneugt eine Dre-

hung der beid' ti Auj^en (Raddrehung, Ref.) mit dem

vorderen Po] naeli unten. Da.s Thier schwimmt mit

nach unten gesenktem Kopf. Nach der Thcühc des

Terf. flberviegt in diesem Falle die Aetion der beiden

hinteren Ampullen und Ciinäle, welche die Empfindung

einer Scheinbewegung um die transversale Axe nach

hinten verursachen. Um diese su compensiren, drehe

^eb das Thier nm diese Axe naeli vorn.

In Uobereinstimmung mit dieser Theorif fallen die

Tenoobe an den lüotereo Canälen und Ampullen aus.

Bit Bnisonf dieser Ampnllen entstehen dieselben eom«

pensatorischen Bewegungen, welche das Thier bei der

Drehung in der Ebene dieser Cinäle nach der Ampulle

hin macht. Nach der Durcbscbneidung der beiden

hinteren Ampnllenerven überwiegt die Aetion der

beiden vorderen Ampullen, welche die Empfindung oner

Soheinhcwegung um die transversale Axe nach vom

(Kopf abwärts) hervorrufen. Das Thier macht daher

eine oompensatorisdte Bewegung um die transversale

Axe nach hinten (Scbwans^abwärts).

Vf. unterscheidet nun naeh seiner Theorie eine

Pnncipalfunction und eine subürduiu-if Fuucliuu der

Gsaile. Di« Prbieipalfnnetion tritt «in, wenn bei «hier

Bewegung die Labyrinthflüssigkeit durch Remanenz aus

den Utriculus durch die Ampulle in den Canal fliesst,

die snboicdinirte Function bei der entgegengesetzten

Btebtiisg. Stallte aMflbaaisdw Bdsuag der Ampulle

ruft immer die Prineipnlfunelion hen'or, die Dnrdi-

scbneiduog der AmpuUeDoerveo hebt die Functionen

anf und es tritt dl« Prinolpalftinetlon der entgegenge-

setzt wirkenden Ampulle in Aetion. Die Functionen

der einzelnen Caiiäle ergeben sich hieniach aus der Lage

ihrer Ebnen und ihrer Ampullen, die beiden vordem

(seakreehlw) Canile mit ihren vom gelegenen Ampullen

sind unter 46* gegen die Tiängsaxe gerichtet und treten

daher zusammen in Principalfunction, wenn der Körper

in der Sagittalebne nach vom (um die transversale

Axe) gedreht wird.

Ihre Oegoer sind die beiden hinteren Gaaile, welche

in denselben Ebenen Heiden und ihre Ampullen hinten

haben. Bei der Drehung um die Längsaxe wirken der

vordere und hintere Canal der Seite, naoh welcher die

Drehung geschieht, in Principalfunction zusammen. Der

äussere (horiz<>ntale) Canal verhält sieli umt;*'kflirt wie

die senkrechten. £r tritt in Principalfunction, wenn

die Drdiung des X&peis nach derselben Seite statt-

findet, wenn demnaeh ilie Flüssigkeit aus dem Canal

durch die vom gelegene Ampulle in den Utmulns
strömt.

Vi r.>urlie am Vestibulum ergaben keine ganz be-

friedigt nd>n Resultat''. Nach Entfernung der Otolithcu

traten Störungen des (ileichgcwichtes und der üe-

wegongen mannigfacher Art |ein, wibrend die eompen-

satorischeu Roactionen erhalten wan^n. Die Thiere

konnten normal schwimmen, neigten aber die operirt«

Seite naeh abwärts. Die Störungen wurden heftiger,

wenn die Thiere gereist wurden, ab«' gingen ntdit in

Zwangsbewepingen über. Die Thiere verloren leicht

ihr Gleichgewicht und kamen in abnormen Lagen zur

Buhe. Vf. sehliesst aus der Gesammtheit seiner zabl-

n'ichen Beobachtungen, dass die Canäle mit ihren .\m-

jHillrn das Eudorgan für das dynamische fileiehgewielit

(Uotationsbewegungcn) dar.<>tcllen, dass dagegen dos

Vestibulum mit seinen Maculae aeusticae und Otolithen

das Endorgan fOr das statische Gleiebgewiebt bildet

Von .Schaefcr (38) wurden an Froschlarvi-n in

verschiedenen Stadien der Metamorphose Beobachtungen

über das erste Auftreten von Drehscbwindel ange-

stellt Es ergab sic^ das« daaadb« der Vi^midung
der Bogcngangbildnng ziemlieh zusammenfällt, „eine

Tbatsache, welche den Folgenuigen der statischen La-

byrinthtbeorie voi'züglich cnlspricht**

Pipping (87) vertbeidigt die Methode seiner

firübereo Untersuchung gegen die Einwürfe von Her-

mann und analysirt eine grosse Reihe von Vocal-

eurven, welche mit dem Ucnsen'schen Sprachzeichner

erhalten wurden, mit BflUe der Fouricr'seihen Reihe.

In der R> gel wurd' ii 4S Ordinaten einer Cune ge-

messen; die darin enthaltenen Theiltöne erwiesen sich

als harmontseh«, es blieben kerne Beste unbarmonistAw

T5ne flbrig, was nadi Hermann dn Fall sein mSaate.

(legen die Lehre von Hermann führt P. noch-

mals den II e I m h 0 1 1 z 'sehen Versuch am ('lavier (Hin-

euisingeu des VochiIs bei aufgehobenem Dämpfer) au,

woraus bervorgdie, dass die VoealtSoe keine Phasen*

aprflnge machen; ferner, dass Resonatoren durch tönende

Lufllamellen nach Hensen nicht angeblasen werden

können. P. bestätigt demnach die Hclmholtz'scbe

Vooalldure, doeb mit dem Zuaati, dass der Gnmdton
eine geringere Bedctitung habe. Er untcrseheid^t die

Breite des Verstärkuugsgebietei der Partialtöne und die

Schvankuogslvnte derBesonanstoue. Die Msters beträgt

h&ufig eine halbe, selten eine ganse Teaatdlift. fieiODann-

hSben und Resonanzbreiten (die unteren Zahlen in

halben Tonslufen) sind für die Vocale (schwedische)

folgende: A—gis V« eis '/si E—' Vis ^ */« ^ *li ;

J-d Vit «Is Vs fis *lt I 0-g Vis; U-d Vis-'Vis a •/«.

Pipping zeigt, dass zur Wahrnehmung der Klang-

hi-ihe wc-sentlich die Oberti'aie beitragen und dass der

(irundton hierzu entbehr lieh ist; wenn man einen Klang

in ein Ciavier tSnen liest und nur die D&mpfer vom

2. Theilton an hebt, so antwortet das Clavi-T mit

einem ähnlichen Klang. Hierbei tritt aber der (ir\uid-

ton als DüTerenzton auf.

Die von Ohm und Helmbolts au%e8tellte Lehre,
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dass das Ohr die Klänge in die aus einfachen T>>non

iMitefaMidmi CoMpooentea (SinuMahwinguDgen) zerlegt

ud dan «ioe Verschiebung der Phasen dieser

Componentcn keinen Einfluss auf die Khn^'farbc habe,

ist von B. König auf üruud seiner Versuche mit der

Wellenaireiie bestritten «ordeo. Hermann (30) zeigt

durch Versuche mit diesem Iiitrument, dass es nach

seiner C. i(<truotion keine beweisenden Kcsultate geben

kann. Dagegen konnte er mit Hülfe eines hierzu

«ingeriebteten Bdi loo^seheo Phonograpb«n den streo»

gen Beweis dafür liefern, da.ss die Phascnvcrhält.

nisse d- r l'artialtöne keinen Einflu«« auf das

Uhr haben.

H. stellt weitere Unterroehungen Ob^ die Tarii-

ni 'sehen Töne an, deren Entstehung üelmholtz auf

Combinationitöni' zurückzuführen gesucht hat, welche

theib in den tönenden Instrumenten thcils in den mit-

sdivingwidMi Apiianften des Ohres ibien Unprong

babou Hermann erklärt hinpi'fr>'ii dio T a r t i n i'schen

T8lie dadurch, dam die resultirende Schwingung aus

d«o beiden primirai T9imb «Im dmi arittoMtiMiMii

IGttel der Scbwingongnahlen nebe kommende, in der

Amplifud*" auf- und iiicdiTsi-hwankcnde, und ebenso oft

die i'ba^e umkehrende Schwingung ist. Yfl gelangt zu

der Ansiebt, dass die Helmbolts'sehe Resonatoren*

theorif eines Zusatzes bedarf, um die Intermittenz-

und SchwebuDgstünc zu erklären. Kr nimmt an, dass

jeder üesonator durch Vermittlung einer Nervenzelle

(«ZSblsolle*) auf sebe Aeustiens-Faser wirkt und dass

diese Zählzclleu mit allen Resonatoren verbündt n sind.

Die Reson.-jtoren brauchen nicht elastische (IcbiMc zu

seio, sondern köuueu auch nen'oser Natur hcin, in-

dem sie einen bestimmten Rhythmus der Bewegung be-

sitzen und nur dann in Action geratlien, wenn der Ton

den entsprechenden Rhythmus der Schwingung bcsit/.t.

In Fortsetiung ihrer pbonophotographischen
üntersuobnngen (s. J. B. 1899) sind Hermann
und Matthias (21) nach Ermittelung der Vocakurvcn

aar Aufzeicfanung der Cousonanten übeigegangen. Beim

Stnffinm der Cousonanten erwies es sidi ebenso wie

bei dem der Totale nfltzUcb, dieselben mit einem be*

stimmten Ton zu verbinden. Dieselben wurden daher

in Silben in den Phonographen hineingesougen. Die

üntersuebung besehränkte sieh zunSehst auf das L,

weldies seiner Natur nach cigcntlii h 7.u den Vocalcn

zu rechnen ist (Wende 1er). VcrlT. linden, dass die

Curve des L der des I am ähnlichsten ist, und durch

einen Fonnanten (ebaraetedstiselien Ton) swiseben f*

und g* cbsneterisirt ist

Mit einer empfindlicheren Einrichtuni^ seines Appa-

rates bestätigt Hermann (2*2) das frühere aus den

ocaleurveu eibaHene Besultstt, dass der Fenunt
des Voeals mit steigender Stimmnote in der Ordnungs-

sabl herabgeht aber seine absolute Lage beibehält. Aus

den bisherigen Untersuchungen giebt II. die Lage der

Formanten folgendnmaasoen an: Fflr U hn 1. Theil

der 1. und 2. Octave, für 0 im 1. Theil d r l' ictave,

fiir Ao etwa» höher, für A in der Mitte der 'l. Uetave,

für Ae im Anfang der 1. und in der Mitte der 3. Uctave,

iOr E im Anfang der 1. und am Ende der S. OetaTo,

für Oe in der Mitte der 3. Uctave (etwas liefer als für

Ae), fOr Ue gegen Ende der 8. OctaTo, fOr I im 1. Theil

der 4. Octave.

Hermann hält ^jegcnüber den Einwandungon von

Auerbach und Pipping daran fest, dass die If'or-

manten der Tocale keine harmonisehen Obertone des

(initidtones .seien , sondern sclbstständige Mundtöno,

welche oft unharmonisch zum Stimmtone sind.

Nicati (34) uiisst mit einem neuen Ophthalmoto-
nometer die Spannung des Bullras vor und nachdem

Tode. Während der nonnah; Werth IS -21 g beträgt,

sinkt er mit di m Aufliüren des Herzschlages auf etwa

12 g und unter »tarkeu Schwankungen nach 2 Stunden

auf 1—8 g. Das enucleirte Auge bietet dieselben Er
scheinungen dar. Der OCulire Dnick Ist eine Function

des Blutdrucks. YermSge einer reflec torischen Regu-

lirung setzt er dem Blutdruck einen gleichen Druck

entgegen und TobOtet dadureh eine Deformation des

Bulbu'i.

Sureau (41) beschreibt ein Uptomcler zur ob-

Jectiven Bestimmung der Beflraotion nach der Methode

der Skiascopie. Ba Hohlspiegel wirft ein Strablen-

biind' l auf das zu untersuchende Auge in 1 m Ent-

fernung. Wird dem Spiegel eine leichte Drehung er

theilt, so sieht der Beobachter, dass die Pupille ent>

weder mit einem Male total erleuchtet wird. r^d< i ,kii-

mälig von dem einen oder anderen Rande Ikt Im

erstercn Falle ist eine Myopie von 1 Dioptrie vorbanden,

im letxteren Falle eine Mjrepie von mehr als 1 D., eine

Emmetropi» oder Hypermetropie. Durch Vorsetsnng

von Linsen, welche an einer drehbaren Scluibe ange-

bracht sind , kauu mau die totale Erleuchtung der

Pupille berbeifOhren und an einem Quadranten das Be-

sultat der Messung ablesen.

In Uehereinstimmung mit älteren üntersuchem

(Mauz, Plateau, Leuckart, Uirschberg) findet

Beer (1) nach opbUmlmoooptseher und skiascopisdier

Methode die meisten Fischaugen im Wasser myo-

pisch. Pi'i ophthalmoscopischer rnter>\ichuni: <\<^ Auges

der Seekröte (Scorpaeua) konnte er die Zapfenmosaik

sebarf erkennen. Dabei traten willkSrUebe Aeoom-

modationsänderungeu ein. Reizung des cnucteirteu

Auges ergab eine Verminderung der Refraction. Das

Fiscbauge besitzt also eine active Accommodatiou
f&r die Ferne. Dieselbe wird nieht durch Ab-

dachung der Linse herbdgeffibrt , da die vorderen

Linsenbildchen sich hierbei nicht ändern. Dagegen

tindet bei der Accommodation eine Ortsveränderung

der laose statt, indem sie sidi der Retina nlhert Die

f;insc ist mit ihrem ob. reu Pol an dem in verticalcr

Kicbtung sehr wenig dehnbaren Ligamentum Suspen-

sorium aufgehängt, an ihrem unteren Pole inserirt siidi

die aus dem Processus falciformb der Ghorioidea eni>

springende ('anipantila. Die letztere enthält Muskel-

fasern und wird von Beer M. retractor lentis genannt.

Er Qbt bei seiner Contraetion einen Zug nach unten,

innen und rückwärts aus. Die Linse bewegt sich temporal-

retinalwHrt.s. Die Iris hat auch bei den Fischen keinen

wesentlichen Einfluss auf die Accommodation. Bei der

Yersehiebung der Linse wandert das Bild auf der

^ kj d by Google
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Netzlinut. Alropiu bebt auch die Acoommudation des

Fiscbaugcs auf, triOirend die Bewegung der Pupille

nach Lichtreiz erhalten bleibt. Bei den Plagiostomen

konnte B. dun-li olertrische Roizun^f keine Linsiübewo-

gung erzielen. B. vcrmuthet, dass die m gative Accom-

nodatien der Teleottier dnreh Uebcrgängo mit der po-

üiti\ II AccommodatioD der bSbereo Vertebnten ver>

banden ist.

Tscheruing f43) bedient sich zur Untersuchung

der Linse bei der Accommodation des von ihm an-

gegebenen Abenoseopa. Dieses bestebt ans dner plao-

oonvexen I.insc von 1 D., auf deren rianfTrirbf eine

Theilung in QuadratuulUmetcm au%etragcn ist. Kin

in 10 em Entfernung doreb die Linse beobachteter leuoli-

tendcr Puulct wird als ZerätreuungHkreis gesehen, in

welchem die Linien der Theilung n;ioh der Mitte eonvex

gekrümmt erscheinen, was sich aus der »phariscben

Abenralion der Lioae erklSrt Bei der Accommodation

strecken sieb die Linien oder werden schwach concav

zur Mitte, woraus hervorgeht, 'las«- die H> fraetii«n in

der Mitt« der Pupille stärker zuuiiumt als nach der

Peripherie bin.

T. bat femer mit dem von ihm besrhriebenen Oph-

thalmophacometer (s. Jahrb. 1801) die Radien und Orte

der brechenden Flächen in der Huhc und bei der Ac-

oommedation gemessen. Die Werthe der Radien stim*

mcn mit den von Hclmholtz gefundenen iiberein; da-

gegen findet T., dass der Scheitel der vorderen Liasen-

fläche bei der Accommodation an seinem Orte bleibt

und der der MDteren Fttohe nadi Untmi rOckt Die

vordere Linsttoffilebo nimmt dabei die Gestalt eines

Kotationsbyperboloids an, indem sich das Ceutrum

stSrlcer krümmt, die Peripherie rieb dagegen abliaebt.

Trotzdem nehme die Hefraetion auch an der Peripherie

III. Während demnach die Mitte der I^inse dicker wird,

wird ihre Peripherie dünner, und die« giebt sieb an

«ner waHirt^an ringförmigen Yerti«ftia|( der Int aa

der Peripberie derwlben bei der AceommodsÜou wa er-

kennen.

Um den Mechani:>mus der Linsenvcräuderung bei

der Aeeommodation sn untemudien, macht T. Veraucbe

an Thieraugen. Die mit anhängender Zonula henuB*

genommene Linse krümmt sich nicht stärker bei Com-

preasion gegen den Linsenrand, wie mau bisher ange-

nommen hat, aondeni fladit aidi im Qegentbeil in der

Mitte ab. Ebensowenig flacht sie sich heim Ziehen an

der Zonula ab, sondern krümmt sich im Gegentbeil in

der lütte stärker, während sie an der Peripherie liaeber

vird. T. tieveist dies durch Betnehtung eines rotben

Hintergrunde.s durch die Linse; man .sieht dabei in der

Mitte eine rothe Scheibe und an der Peripherie in

Folge totaler ReHczion einen hellen l&ig. Beim Ziehen

an der Zonula wird die Scheibe kleiner Und der Ring

gn'isser. Dies b^-stiitigt sieh aueh. wenn man ein .-\iii;e

nach FortDahmc der Cornea starkem Licht von der Linse

refleetiren läset und das katoptrisebe Bild des Linsen*

raodes beobachtet. An der hinteren Fläche der Linse

ist die .\enderung eine geringere.

Der Mechanismus der Accomuiudation soll dalicr

nach T. 'im Gegensatie sur Helmbolta*schen Theorie

durch Zug an der Zonula zu Stande kommen. Die

Wirkung des (^iarmoskela sehdnt ihm folgende; das

vordere Ende des tieferen Blattes desselben übt einen

Zug nach .\usscn und hinten auf die Zonula aus. Dieser

Zug strebt einerseits die Linse surückzuscbieben , an-

dereraeits die Form ihrer OberflSeben sn änden» indem

er sie eonvcxcr macht Der hintere Th«il des gaasen

Muskels zieht die Chorioidca nach vom und .spannt die-

selbe, SU dass sie den Glaskörper stützt und die Linse

am Zur^rkweifdien hindert Hierdnrdli vird die Linse

fixirt und die Wirkung des Zuges der ZoDula auf die

Gestalt ihrer ( ibrrfl'ieh'Ti lie^-iinstigf.

T. tiudet, wie Ii u eck, dass auch die peripheren

Theile der Iris bei der Accommodation eine eentripe»

tale Bewegung machen, was beim l.iehtrellex uiel.t (!> r

Fall ist. Die Contraction beginnt etwas nach der

Linsenäoderung. T. erklärt das Sinken des Druckes in

der vorderen Augenkammer bei der Aeeommodation

daraus, dass die Linse etwas nach hinten rfn-kt xind

.sich aa der Peripherie abflacht. £r nimmt mit Coccius
an, dasa die Ciliarfortsstse sieh dabei Tersehieben, in-

dem sie den freiwerdenden Baum fflllea.

Derselbe (44) untersucht von Neuem das schon

von 0. Becker (1860) beobachtete Refleibild,

welches von einer leuchtenden Flamme in der ent-

gegengesetaten Hälfte des dunkolen Oesichtsfeldes vahr
gen..miiien wird. Kr bestätigt die Erklärung von

Becker, nach welcher es durch Rellexion des ein-

fallenden Strahles an der hinteren Linseufläche und eine

snwite Redeadon aa der vorderen ComeaUndM eatstdit

Im rianzen könnteti iii.<-b 5 derartige Bilder auftreten,

die aber zu schwach und diffus sind, um wahrgenom-

men SU Verden. Bd einem myopischen Auge muss das

Olgeet näher liegen, um ein deutliches Reflesbild zu

erzeugen. .Ausserdem wurde ein heller Schein gesehen,

welcher bei grosser Knlferuung der Flamme von der

Aie nach dem Pixationspunkte rückte.

Henry (17) wiederholt die Versuche von Lam-
bert über die Beziehung zwischen Pupillen grosse

und Helligkeit und Grösse des Netzhautbildes. Indem

er die Hel1i|^eit bei oonstanter CMsse des Bildes und

umgekdirt variirt, kommt er zu folgenden Sesultaten-.

1. Der mittlere Beitrag eines jeden Rctinaelementes

aar Pupilleucontraction wächst erst sehr schnell, dann

sehr langsam, venu die Helligkeit zunimmt. 9. Der

mittlere Antheil jedes Relinaejcmentes variirt bei gleicher

Helligkeit im umgekehrten Verbältaiss der erregten

Flädie. ' 8. Es existirt fBr die PupUleneontraction ein

regulatorischer Mechanismus, vie man solche in anderen

Gebieten des Nervensystems eonstatirt, welche dasu

dienen, die Stabilität des Organismus su sichern.

Finkelstein (10) leitet staike constanteStrBme
(10— 15 Meidinger) durch Netzhaut uud Opticus,

indem er den einen Pol in zwei Eleotroden auf die

Augenlider, den anderen auf den Nacken aufsetzt Er

beobachtet im dunklen Zimmer im Gedditsfolde bei

Ka > ein dunkles eenlrales Oval und einen hellgrünen

Hiüir. bei Ka D Wechsel und allmäliges Schwinden der

Farbenemptiudung, bei Ka U keine Kcactiun, bei An S

keine Beaction, bd AnO dnnUos eentrales Oral and
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hellgrfilien Rtog. Bei sebnellen Unterbreebungni (180

bis 140 in der Min.' tr- li n hostätjrügc Lioh(rrsch*iBUB«

gM Mf. Hebt man durch die Klci-troden einen starken

Dniek auf die Augeu aus, so verschwinden die Licht-

enchmuniBffm und m tfeten swd central« Ovele «ü^

wcirhf* aus einer feini n Mosaik zusammengesetzt sind.

Nach der I'eripherie bin wird die Mosaik eine gröbere.

Bei Verringerung des Druckes enoheint eine Abbildung

der EbtiittHMIe dm SebBerren und mitunter auch

ein Bild von Gefä'isen. Verf. glaubt, da.ss man in der

Mosaik die Elemente der Stäbchen- und 2apfenschicbt

vahmebne.

Taebiriew (45) sieht des Monjens beim Erwachen

auf ÜB noch dunkle Decke des Zimmer?) projieirt ein

qnadratiscbes Netz von hellen Linien. Jedes «Quadrat

beutst auf der Retina einen Durehmesser Ton etwa

1 mm. Die Erscheinung verschwindet sehr sehneU.

Um den zeitlichen Verlauf der photoeleet ri-

scheu Heaction der Netzhaut genauer zu unter-

aaebeo, bediente sieb Faebs (11) der Bemstein'eeben

Itheonommethode. In Bestätigung der Ergebnisse von

Kühne und Steiner sah er bei Belichtung der Net?:-

baut des Frosches im Beginn derselben eine kurze posi-

tif«, dann eine liagne negatiT« nnd am Ende der Be>

Uebtong wieder eine positive Schwankung des meist

OB aussen (Stäbebenseite) nach inn ri (Fasersrite) pe-

ricbtetcn Dunkelstromes. In den liheonomversuchcn

ward« rar BoUcbtonf der Netsbaot der OeAraogBAmk«
eines RumkoHTschen Inductors benutzt. Wiihrend dieser

iostantaoe Lichtreiz durch Oeffnung eines Hhconomcon-

tacies benroifebracht wurde, konnte der Kreis des Netz-

hantstromes au fusebiadenen Zeitmomenten dnrdi einen

zweiten Rheonomcontact kurzdauernd gesehlossen werden.

Der positive Vorschlag der pliotoeleotnschen Schwan-

kung zeigte «m« deufUflbe Latenz (tod 0,0004—0,0065

See.) und vuebs aebr raaofa au aebiem Maxbanm an,

un nach etwa 0,01 Si'c. Dauer in die ne>;ative Phase

überzugehen. In einigen Fällen mit nur negativer

Sebwankuug zeigte lieb ein sebwleberer negativer Vor-

•eUag mit nachfolgender ausgiebiger negativer Ablen«

kung. Verf. schliesst aus dem Vorbandensein einer

Latenz, dass auch die (bewussten?) Licbtempfindungen

erat eine meMbara Zeit nadi dem Biotreffea dee Reiaea

beginnen. Für die Gesammtdaoer der negativen Phase

und der am Ende folgenden positiven bei instantaner

Belichtung konnten noch keine sicheren Werthe er-

mUtelt Warden.

Hilbert (SS) bsiMiltt, dass das Geaiebtsfeld

seines rechten Antjes einen MHuI ichen, das d'-s lin-

ken einen röthlichen Farbunton hat, was beim

Mieroseopina und bdm SiImb imA eine feine Oefhung

naeb dem Iww5lkten Himmel beaooders deutlich her»

vortritt. Er setzt diese Ersrheinunp in Hpziehniig zu

den Beobachtungen von Hering über individuelle

Sebvankungen der Farbenenpfindung. Naeb diesen ist

der Rotbblinde ein relativ blau.<nchtiger, der Grünblindc

ein relativ ^el(*sichtip r Rnthp-ünblinder. H. hält in

diesem Sinne sein recbte.s Auge für relativ blausicbtig,

sein ünkes fOr relatir rotbsichtig. Ebenso irie es Fülle

von FarlMnblindbsit auf einem Auge giebt, so können

aucb geringere Ainelionelle Unterst^iiede beider Angen

in der FirlM iiniiffindung vorkommen.

Die l'urkinje'sche .\derfigur haben König und

Zumft(26) benutzt, um die Lage der lichlempfind-

lieben Sebiebt wa bestimmen. Statt mit der von

I!. Müller ang<wendi?t.:n M<-(liode der Beleuchtung

durch die Sciera haben die Vcrff. den Seliattru der

Netzbautgefasse durch Bewegung eines Sebirmes mit

feinem hwA (stenopiisebe Hefliode, Bei) entworfen.

Bei Anbringiinfr r.weier T.'""her knnii mnn aus ihrem

Abstand, ihrer Entfernung und der binocularen Messung

der Kider beider Sobaitai auf einem Maassstab fBr ein

emmetropisches Auge den Abstand der Itchtpcroipirenden

Si hi'-ht vnti d"^m Geflss lurcehnen. Solehe Ver'suclie

wurden mit monochromatischem Lichte eines Spectral«

apparates vorgenommen. An den nabeto emmetrepi*

sehen .\uge von Z. ergaben sich bei Beol)aelitung einer

Ader, welche O.S mm unterhalh der Fovea horizontal

verlief, folgende Werthe als .\bstäude:

0,4409. 0,4499, 0,4141, 03796, 0,9643 mm,
bd Lieht von der Wellenlänge:

ßTO. 590, 535, 486, 434 ////.

Für Weiss ergab sich der Abstand: 0,4120 mm.

Die Perception erfolgt also am so weiter

nach aussen in der Netsbaut, je grösser die

Wellenlänge ist.

Nach der Ansicht der Verff. stehen diese Resultate

im Widerspmeb mit den Tbeerien von Hering und ron

Ebl iiifThnus, nach denen die Rnth-Ciriinempfindung

und die (ielb-Hlauemptindung je an dieselbi-n .'Substanzen

gebunden sind, ebenso mit der Theorie von Donders,

Wandt und Fk*. Franklin, nadi der sSmmtliebe Farben

in diTsellien Substanz perripirt werden, dngepen in vollem

Einkl.u]<jr mit der Y 0 u n g - H e 1 m h o 1 1
/ 'sehen Theorie.

Von König (27) wurde in gemeinsamen Versuchen

mit E. KSttgen die Absorption des Sebpurpors
eines bei Katriumlicht frisch eoucleirten menschlichen

Auges gemessen. Der in Oallenlösung gelÖHte Schpur-

pur wurde mit einem Spcctrophotometcr bei 12 ver-

sebiedenen swisdien 640—490 pß liegenden Wellen*

längen vor und nach der Bleiebung untersucht. Die

Absorption des ,^hpurpurs besitzt ein Maximum im

Grün bei 500 fiji, die eines Gemisches von Schpurpur

and Sehgelb (Sebgelbgemisob) im Blau bei 440 /tfu Die

Curve di r Absr,rption des .'^ehpnrpurs stimmt nun mit

der aus früheren Versuchen gewonnenen Curve der

apeetralen Helligkeitswerthe für den Total-Farbenblinden

aberein, mit weleher naeb Venueken von Hering aaeb

die Turve der speclralen Helligkeits\ crth- ilun); für Di-

chromaten und Trichromaten auf der Reizschwelle zu-

sammeofilllt Dieses Resultat ist nach Umreebnung auf

ein Spectnim mitgieicbmnssiger Encrgie\ertheltung, naeb

Correclion wegen der Absi^rptii-n in d'^r Macula lutea

und <h r I.iusc und nach lU-duction auf die Dicke der

Sehpurpursohicht im Auge eibslfen. König rermafbet

daher, dass die Absoriiti'Hi in d- ni hpurpnr ein den

Reizwerlh di ^ In tr- tTi iid' u Licht"^ liedingemi' r und

diesem proportionaler Vorgang i.st. Da die Absorption

des Sebgelb im Blau des Spectrums ein Maiimum bat,

80 balt es K. ^ nabeliegeiid, daswlb« als die blau-
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percipireiKl«' Siiltsi ui/t iiizus- ln ti. Diese Annahme be-

stätigt sich firifitinli, d;i>s die Ciint' dtT VcrthciluDg

des IJIauworthe.s auf ein Spectrum von gleichmäüsigcr

Eaeri^e fOr didiromatisehe und trichromatMclie Augen

mit der Abeorptionaeoire des Sehgelb Dihesn Eosam-

menfillt.

liiergegen k'inntv mau ciuweuden, dass die Fovea

weder Sehpnrptir noch Sehgelb enthält. Indessen kommt
K l II ig :\u- j;'-wi<scn Erscbeioun|;cn zu dem überraschen-

den Kcäültate, dass die Fovi a hlauMiiid sc\. Kloinp

Panklc einer Leuchtfarbe im duukli n Raum \cr.schwin-

den im Fizatienspunkte. Von einer Reibe sehwadi blau

irn< i,<i ridor Puiiktf vcrsriiwiiidpii immer di^enigen,

welche sich auf der Fovea abbildt-n.

Da die blaublinde Stelle bei König eine Ausdeh-

nung von 65—70 Wlnkelminnten bat, so konnte er bei

si linrfiT Fixation durch ein blaues Glas dif Mi>i»dsrhcibe

verschirinden lassen. Ausserhalb der Fovea erzeugt

monoehromatisehes Lieht auf der Rehcsdivelle mit Ans-
* nähme des Roth eine farblose Emplindang (Grau), in-

iirrliaü» di r Fovea tritt mouorhromntischfs I.irht. mit

Ausnahme eines bestämmien Gelb, auf der Schwelle so-

fort mit ferbigem Cbaraeter auf. K3nig erklärt dies

durcli f'il^i'iidi' Thesen: 1. In der FoTCa centralis (und

allen Zapfen; kömmt kein Schpurpur vor. 2. Dii- der

Reizschwelle (mit Ausnahme des Itoth) aligemein zu-

kommende fiurbloae Empfindung (Grau) wird verarsaeht

dureh schwache Zersetzung des Scbpurpurs. 3. Bei

stärkerer Z' r^-^tzunp dc^ S^hpurpurs. die sich dann

auch auf das erst gebildete Sehgelb ersb-eckt, entsteht

die Empfindung Blau. 4) Die noeb unbdtannten Seh-

Substanzen für die beiden anderen (trundempfindungen

Roth und Grün sind (ebenso wie das Sehgelb) schwerer

zersetzlich als der Sebpurpur.

König eonstatirt an seiner Fovea dureb Hiaebnng

M'lir lil' iniT farbiger Felder, das-i dirselhc vollkommen

dichromatiscb ist. Wenn nun bei Total farbeoblindea

der Schpurpur die einzige licbtpercipirende Subataai

ist, so mOsstc bei diesen dieFoTea völlig blind sein.

Di'^s findet K. in Füllen totaler Farbenblindheit in fast

unerwarteter Weise bestätigt Er führt hierauf den bei

Tutalforbenblinden oft vorkommenden Nystagmus und

die geringe Sehschärfe derselben zurück.

In L'cbereinstimmung mit die-i-r .Aiiscli.-iuiing findet

K. Beobachtungen rou Tonn und Anderen über daä

Sehen mit der Umgebung der Fovea. SehliessUeb

kommt K. zu der Schlussfidgerung. da^s die Perception

des Roth und Grün in das Pii^tü'-nt -pithel verlegt wer-

den muss, wenn die Empfindung des Blau in den

Anssengtiedem der StSbchen stattfindet, weil naeb Ver-

suchen von K. und Zumft die roth und grün empfin-

dende Schiebt hinter der blau empfindenden liegt. Die

Zapfen hält er für die dioptrisctien .Apparate, welche

das Lieht auf das Pigmentepitbel ooneentriren. Hier-

lur spreche die von Rvner beohacl'.ti-ti' Frseheinung,

dass beim Durchtritt des Lichtes durch die Sclera Roth

nnd Grfin nicht empfanden wird.

Diese Arbeiten von König nnd Zumft werden

von Gad (12) einer Kritik unterworfen. Gad führt

an, dass nach Versuchen von Dimmer durch Bewe-

gung einer **tenopacisclien O.-fTnung v<>r d- r Tupillc

(Ccntralbl. f. Phys. YIII. S. 15!i) die iietiteniptind-

liche Schicht in der Fovea 0,08 mm hinter der proji-

eirten Geßsssrhiinge gefonden wurde, was mit der

Dicke der Retina daselbst übereinstimmt. Dimmer bc-

obaclitetr aneh eine Verschiebung der Ilaidinger-

scheu Büschel und der Czermak'schen Mosoikligur.

Gad hilt daher die Sossere Fliehe der Zapfenscfaieht

für die liehtempfindende Fläche und nimnit an, dass

die pliotochemische Wirkung auf das Iletinaf|)ilhel

stattfinde, welches die Aussonglicder der Zapft-u reize.

INe Messungen von Znmft Ober die Prqjeetlon der

Schatten in veisehied>^nen Schichten der Stäbchen- und

Zapfenschicht bei verschiedenfarbigem Licht i rschcincn

Gad problematisch in Anbetracht der geringen Seh-

schärfe der lietroff»nen Netzbautstelte. Ebenso vermag

(i. das Versehwinden der Mondscheibe im blauen Licht

nicht für einen überzeugenden Beweis der Blaublind-

heit der Fovea anzuerkennen. In dem Fnsein des Re-

tinaepithels nimmt G. drei Substanzen lür lang-, mittcl-

und kurzwelliges Lieht an (»ie verhält es sich aber

bei pigmentlosen Augen? Ref.). Die Stäbchen mit

ilirem Sehrotii sollen nur Beflexen (Pvfrille) dienen.

Auch Hering (19) kann nicht zugeben, dass die

Fovea blaublind sei. Fr erklärt die Beobachtungen

Kon ig 's beim Sehen durch blaues Glas durch den

Hanreirseben Fleek (Absorpti«! dareb das gelbe Pig-

ment). Ebenso wenig kann er zugeben, dass die

Fovea nach König „dichromatisch" sei. vielmebr ist

sie „eminent farbentüchUg". Dass bei der Beleuoh-

tnng des Anges von der Seien aus mit Roth and Grfin

keine farbit'en Fmpfmdunpen auftreten, erklärt H. aUS

der Farbenblindheit <ler Netzhautperipln rie.

V. Kries (29) gelangt im Anscbluss an die Unter-

socbongen Königes zu ihnliehen, wenn aadi etwas

abweichenden, An.schauungen ülur Ii- F.irlx nem-
pfindung wie dieser. Ausgehend von der Beobachtung

Hillebrandt's, dass da.s durch längeren Aufentlialt

im Dankein ansgembte (adaptirte) Ange eis lidii-

scbwaches Speetnim farblos sieht, und dass sich erst

bei erhfblich stärkerer Intensität die Farbencmpfindung

einstellt, betrachtet v. Kries ein kleines farbiges Feld

im dunklen Gesichtsfelde in gewissem Abstände vom

Fi\at!onsi>unkte. Die Liehtinti^nsilät wurde durch '-ine

vor die Pupille gesetzte veränderliche enge üefluung

varürt. Hierbei bleibt | die Hillebrandt'aolw Br^

sebeinang bestehen und es zdgte sieh, dass doreih die

Dttnkelad^tion die Empfindlichkeit für Blau etwa um

das lOfiiebe, die für Gelb nur um das Stäche gestei^

gert wnrde. v. Kries folgert hieraus, ,dass wir neben

dem peripher durch die Zapfen reprmsentirten trichro-

matischen Sehapparat einen peripher durch die Stäh-

chcD repräsentirtcn monochromatischen, nur farblose

Helligkeitempfindung liefernden, besitzen, welch letite-

rer als lichtemptiudlielie .'^ubstanz ilen .'^ehpurpur flihrt

und in seiner Function dun'li Verbrauch und .\iisamm-

lung dieses Körpers bceintlusst wird". Kr nimmt mit

König an, dass die Empfindung des ferblosen Llebtes

an die Zersetzung des Sehpuq>urs geknüpft sei und

dass sich das Hill ebr and t'scbe Phänomen aus dem
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Retchthum an Sebpurpur im duiikt:l.irl.-kptirt«n Auge

erkläre. Rothes Lieht Mtii die Eiupfiudlicbk«it gegen

sehvaebe* bUnes Liebt nicht herab, d» es den Seb-

purpur iiii'ht ztrset/.t.

in UebereulätjmmuDg mit K üo ig ooostatirt v. K ri e s,

dsH far die Fovea eeatnlis die H.*8ehe Ersehetmins

nicht gilt, sondern due für das hell und duiikcl-

adaptirtc Augo kleine monochromatische Lichter sofi^rt

in ihrer Farbe über die Schwölle tretea. Wäbreod aber

KSnig den Sehpaipnr (s. obm) auch sugleieh für das

Substrat fär die Blauempfindung hält, ist v. Krias der

M.'inung, dass die Stäbchen und der i^ebpurpur nur

der farblosen Lichtemplindung dienen und daas die

Zapfen einen triehnmatiseh AuietiMurenden Apparat

darstellen. Er kann nicht zugeben, dass die Fovc;i

bl.iublind sei. da wir bei genügender Lichtstärke mit

der Fovea doch blaue Lichtpunkte sehen; nur in der

durch blaues Lieht eneogten farblosen Empfindung ist

die Peripherie der Fovea überlegen.

V. Krios giebt auf tirund obiger Annabmeu eine

Eriüirung flu- das bekannte schwaehe NaehUid, «elebes

dem «rsten beltenn NaaKbild eines gtänienden sebnell

beiregteu Körpers folgt. Man sieht ein solches namcnt-

Uch deutlich bei blauem Lichte aU matt gelblichen

Sdiveif. Das erste Nachbild irorde demnadi dem schnell

erregUn Zapfen, das swdtc dem langsamer tb&Ugen

Stäbchen atigehören.

T. Kries ist der Auäicht, daää die Annahme eines

monocbromatisehen Apparates sieh mit der Young-
Hel mhollz\scheu Theorie wohl vereinigen lasse, ebenso

wie mit der Hcriiig'sohen Theorie.

Zu ganz äbnlicbea Ergebnissen gelangt gleicbzeitig

Parinaud (86). Derselbe TerSlTentliebt ausfObrlieb

seine seit 1874 angestellten Versuche über die Hel-

ligkeit der .'^'pe. tralfarben. Um die objective

Lichtstärke zu variireu, ohne den Spalt des Spectral-

apparates au verKndem, bringt er hmter der CoUniator-

Linse einen verstellbaren Spalt an, nnd beobachtet ver-

schiedene Tbeile des auf einer matten Glasplatte auf-

gefangenen Spectrum durch einen verschieblichen mit

Spalt TenehSBMi seliwanM Sdkütm*

P. findet (wir frühere Beobachter, E.Pick, Ilill. -

brandt), dass die Empfindlichkeit gegen Farben bei

dem von diffusem Tageslichte erlsuditeteo Auge sich

gaos anders verhält als bei dem Minuten der

Dunkelheit ausgesetzten Auge. Er nennt das letztere

das aadaptirie", das erstere das »nicht adaptirte'^ Auge.

Er vergleidit femer das Verhalten der Fovea mit dem

anderer Tbeile der Netzhaut. Indem er die Empfind-

liehkrit des adaptirten für die Strahlen zwischen

E und F im Spectrum gleich 1 setzt, erhält er folgende

Wertbe:

A. B. C. D. E. F. 0. H.
Für die adaptirte

Netzhaut «/*» Vi«. Vio I 1 Vm Vt»
Fär die nicht ad^l

Netshant .... >/«» Vioo Vto Vioo V&w Visto ?

In der adaptirten Netabant stdgert ^ch dem-

nach die Empfindlichkeit für alle Strahlen mit Aus-

nahme des Kofh (B— C); die Steigerung derselben

wächst nach dem Viulett .sehr bedeutend. Während

das Maximum der Kiiiplindlicbkcit der nicht adaptirten

Netshant bei D liegt, verschiebt es sieh bei der adap-

tirten nach E bb F. Die Zunahme der Empfindlichkeit

in d'T adaptirten Net/haut betrifTt aber nicht die farbige

Emplindung; vielmehr werden die Farben immer weniger

gesättigt und gehen bei minimaler Intensit&t sehKesslieh in

eine farblose Emplindung über, -\usgi noninien hiervon ist

dagi'i;. II il.'is Roth, welches bei der minimalsten Licht-

stärke sofort als Farbe erscheint.

Dnreh die Adaption Ibdet nur eine Steigerung der

Empfindlichkeit der Netzhaut für die Helligkeit statt

nicht für die Farbe. So verhält sich die ganze Netz-

haut mit Ausnahme der Fovea, in welcher die Adaption

keine Steigerung dar SmpfiDdlicbkeit bewirict. In der

Fovea tritt die Lichtempfindoag gleicb als fiurbige auf

(s. oben Konig).

P. schliesst aus seinen Beobachtungen, dass die

St&bciben allein die Function der fiiril>losen Uohtempfin-

dung haben, die Zapfen dagegen die Fumtion der

Farbencmptinduogen. Die Zunahme der Empfindlichkeit

der adaptirten Netxhaut kommt nur den Stäbchen zu

und steht in Besiehuag su dem Sebpurpur denelben.

Daher besitzen Nachfthiere - ine pui7itirri iche Netzhaut

mit Stäbchen, die Vögel dagegen eiue purpurfreie Netx-

haut mit Zapfen. Die Blgensöbaft des Sehpurpurs die

Bmpfindlidikeit der Stäbchen su erhöhen, führt P. auf

Fhiorescenz zurück, indem er annimmt, dass dii- FIuo-

reacenz der purpurhaltigcn Netxhaut viel stärker ist

als die der gebleicbteo. Das l^clitbarwerd«D der ultra-

violetten Strahlen beim Helmholts^scbeu Vetsueb

erklärt sich durch die in Folge der Adaption zuneh-

mende Fluorescenz des Sehpurpurs. Verf. vergleicht das

ultraviolette Lieht mit dem Lieht fluoreseirender Körper.

In einer Besprechung der Literatur des Gegenstandes

betont Verf., da.ss er im «tcgensatzc zu König fs. oben)

die Fovea nicht für blaubliud hält, sondern nur für

weniger empfindlidi fOr alle Sbatalen mit Ausnahme

der rothen als die anderen NetsbautsteUen bei adap-

tirtem .Auge.

Der von v. Vintschgau (47) in zwei sehr umfang-

reichen Mittheilungen geschilderte Fall von Farben-

blindheit ist von Hering (18) vom Staudpunkt der

von ihm vertretenen Farben theoric auf «irinidlage

eigener Beobachtungen erörtert Korden. Uering unter-

scheidet quantitative und qualitative Anomalien

des optischen Relzwertbes der ei-i/i hi u homogenen

Lichter. <ihiaiiti<ativc .\nomalien sind solrln-, bei denen

die Euiptiuduug dieselbe wie die des normalen Auges

hei verminderter oder vermehrter Liebtenergie ist. Bei

(lualitativen Anomalien ist die Enipfinduii;; di s normalen

Auii's i^'leieli einer dureli anderes Lieht er/eugteu

Emptinduug des normalen Auges. Auch für das nor-

male Auge bestehen qualitative Unterschiede (BrCentrum,

mittlere Zone und Peripherie der Netzhaut. Ninnnt

man nach Hering drei rrvalenzcn, die weiss wirkende,

die roth-grün- und geib-blauwirkcnde, an, so entstehen

qualitative Anomalien durch HerahsetfUDg einer oder

beider farbig wirkenden Urvalenzen und xwar für alle

homogenen Lichter in demselben Verbiltniss. Quanti-

tative Anomalien können auf einen Theil der homwgcuen
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Liciitvr besehtinkt sciu, i^uahUlivu bclrufTcn däsgaii^e

Speetnim. Nach dieser AuffaamiDg ist der vorliefeade

Fall eine vol1>t:iiidig>- (ief b-Blaublindheit, mit

ciniT Srhwitcli>' des K(iili (iriinsinnes; hierzu gesellt sich

eiue quaxititaiive Atiomaiie derart, daas die Keizwerthc

der karxwelUceD Liebter ni den Bebwwtbea der laag-

velligen relatir kleiner eind als für das normale Au^'e.

Für einen rein Oelb-Blaublinclcn ohne and<Tweiligc

Altomali« würde das ^ipectrum mit dem Urroth ;Spectral-

roth ohne Gelbliehkeit gleich Poipumth) beginnen, an

der Stelle des Urgelb in farblosps (iraii oder Weiss

ii!>^T);i'liei), sich dann allniiilig in I ri^rüii und dann rin

der Stulle des Urblau wieder in larbloses Lieht ver-

vandeln. Hinter dieier «weiten neutralen Stelle wird

f!s bi> .vii's Hnde schwach rüthlich trsclifincn. In dem

btubaclittteu Falle (On.j ist aber auch die Ruth-Grün-

emplinduiig herabgesetzt. Dies hatte zur Folge, dass

das rothe Ende des Speotrams verfcQnt war und das»

Siich die nf-ntnileii farblosen Stellen d'^s Spcctrums

stärker verbreiterten. Am kurzwelligen Ende des

Speetnnu konnte die anomale S<diwlehe der rothen

Urralens keine erhebliche Verkürxung bewirken, wohl

aber erschien dieses Knde mehr oder wcnipcr dunkel-

grün. Die Diagnose der qualilativcu Auümalie geschah

lowobl durch Mischung des Liebtes farbiger Glasplatten

als auch mit dem llclmholtz'schen S]- • ti .photo-

mi'l'T. Mit allen Farben tönen des blauen und gelben

Lichtes liessen sich leicht ülcichungeu für farbloses

Lieht herstellen, vofaus «of ebe Schwiehung des Roth-

grünsinuea geteblosaen werden kann, während bei Roth-

grünblinden, welche ungcschwiichlcn Gelbblau-~inn be-

sitxen, dies nur mit bestimmten Farbeutonen gelingt.

Die Diagnose der quantitatifwi Anomalie mit dem
Spcctrophotoinctcr ergab, dass für Od. die weissen l'r-

valenzen des Blau und des Gelb gleich waren, während

für das normale Auge die des Uelb etwa nochmal so

gron, als die des Blau ist Die Sehwid» des Roth<

;;rin)sinncH wurde am Spectrophotometer durch die

ätrecke der farblosen Zonen festgestellt, welche von

575 A bis 595 1 and fon 475 i bis 481 i reichten. Was
die FarbenbeieiehnonfOB von Ob. anb^csf« so gebnueihte

T d.is Wort Gelb für alle grünlieh-gelbeti und weiss-

gri^nen Lichter, nie aber das Wort Blau, sondern be-

seiebn^ nllo blauen «Liditer als gmis oder «nbe-

stimmte. Grün und Roth erkannte er gut, wenn sie

hell genug waren. Sattes Orange und Violett nannte

er schmutzig roth. Dass spectraics violettes Licht,

welches On. grau nannte, fGr ihn eine geringe rothe

Yalen/. !k-.-.,iss, constatirto H. durch Mischung desselben

mit sclAv.ii'liein, ihm grau orsclicimMiden spcctralen

Roth. Daher erschien ihm eiue Mischung von schwachem

UrUn mit Violett, welche bliulieb-weias gab, ArblM.

Auch konnte homogenes Violett eine grünliche Contrast-

farbe erzeugen, welche er gelblich nannte. Im iudirecten

Sehen erschienen ün. gelbe und blaue Scheiben weiss,

während sie im directon Sehen grau genannt worden.

Die Krkrntiung des Roth und Grün reichte in der linken

Sehfeldhälfte des rechten Auges bis m 15,5*, in der

rechten bis etwa 88,25*

Drescr (7) prüfte den Einfluss des Strychnins
auf die Unterschiedaempfindliebkeit der Nett»
haut für vererhiedene Farben des Spectnims. nie

rntersudiun^ {i;eschah iTiit einem Sprctrophc^tometer

:

isl y der Drehuugswiukel des analysireuden Nieol bei

«iner Reiistiike r, so wurden die Winkel ^ und
bestimmt, bei denen die Lichtstärke beziehentlich ..zu

hell" und „zu dunkel" gegenüber dem Ycrgleichslicht

erschien. Hieraus konnte die Untersehiedsenipfindlich-

keit nach Weber = resp. berechnet und in
r r

Frocenten der Ritizslörke des Vergleicbslichtes ausge>

drückt verdon.

DasSti]rdininnitrat(S,5—4mg)wurde indieSeblafien-

gegend eingespritzt Ks /eigtc sich, dass das Strycb*
nin die Un t ersch ii^ dsc m p fi n d 1 ich k ei t in mehr
oder weniger erheblichem Grade besonders
für die sehwaeben Lichtreise Torsehärfte. Dies

war im Blau besonders deutli<-h. Die Wirkung trat nach

einer halben .Stunde ein und dauerte über 24 Stunden.

Auflallend war dem Verf., dass er viel grösser« Werthc für

Jr— erhielt, als andere l ntersucher nach anderen Me-
r

tboden (Hassoa'scbe Scheiben). Das Weber 'sehe

Qosets fend Verf. für verschiedene Farben nur fnneibalb

Jr
mittlerer Lichtstärken ann.ahernd gültig, liir welche

—

den niedrigsten Werth erreichte. Bei geringen Licht-

Jr
strecken nahm — rasch und erheblich zu.

r

Contejean und Delmas {5} untersuchten nach

einer neuen Methode, ob das Auge bei seitlicher Neigung

des Kopfes eine sog. Raddrebung maebe, oder ob der

senkrechte Meridian der Meridianebene des Kopfes

parallel bleibe. Dondcrs und Woinow hatten mit

der Methode der Nachbilder da.s Letztere gefunden.

Bine geringe Raddrebung schien aber hierdurdt noch

nicht ausgeschlossen. EÜD wesentlicher Fehler könnte

durch eine Abweichung der Gesichtslinic beim Versuch

herbeigeführt werden. V£ haben daher ein Fadenkreuz

durdi ein am Kopf befestigtes Brillengostell angebracht,

durcli rlrssen Mittelgitnkt der Beobachter n.T-h i'iritT an

der Wand betindlicbeu Mariotti'scben Figur siebt

Zwischen Wand und Auge ist ein swdtoa Sadenfewns

aufgestellt dessen Mitte mit der des ersten mr Dsc&ung

gebracht wird. Da,s Auge wird so eingestellt, da.ss die

schwarze Scheibe der Mario tte^schon Figur auf den

blinden Fleck ftllt. Neigt man nun den Kopf naeih der

einen oder andern Seite, so kommt sofort ein halbraond-

frirmiger Rand der Scheibe zum Vor-chein. Um nun

genau festzustellen, ob auch bei grösseren Bewegungen

des Kopfes der Angi^fel keine Raddrehung madit wurde

in der Verlängerung des Fadens an d ::i Dr IlengesteU

ein Stab befestigt, und die Drehnung dr^sellicn gegen

die Wand projicirt, gemessen. Wurde hierauf die

Mariotte'sch« Figur um denselben Winkel gedreht,

so trat die Scheibe jener wieder in den blinden Fleck

ein. Daraus folgt dass eine Raddrebung des Auges bei

der seitlicben Neigung des Kopfes nicht stattfindet
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II. PbysiaUgie de« Cealril-Nerreujtteaa.

1) Benedikt, M., Sccond lifu. Dan Seeleu-Binnea-

Itbea des gemtodm and knokeo M< n.scht'n. Wien.
(Wiener Klinik. 6.) — S) Binnebi, L , lieber die

Functiun der Stirnl^pen. Bwl. klin. W<K'h> iis<-lirift.

No. 13. S. 809. — 8) Biedl, A., Expcriiuentelle

Dorebeehneidung des linken Corpus rcstitorinc- und der

MiMtignnden ^mgeminusvurzel. Wien. kliu. Wochen-
Mlirift. No. 46. — 4) Eue, A., Le inatcn^iüiBe euratif.

!'^yohophysiologic. 18. I'aris. — 5) Collet, .1.. L<-s

r aclioDS elci-triques des iir-rfs sensoriell, (i.iz. liebdoin.

.Nm -41 u. 43. f.) Dulczynski, A. .1. v.. Beurthei-

tung und Benifisbildung der Zeit-Iuterv&lle in Sfurache,

Ters nnd wiatk. Psyebo-pbUoMpb. Studie. Ldpxig.
— 7) Kwen.s, W., A theon- of corliral vbual
rtprescntation. Brain. Part T.XIV. p. 47.'» 491. —
S Ferrier. D., llorrnt work au tli'- cetcl'rllui)» aiid

its relations; with rcmorks oii Uic central coiinections,

aüd tropbic intluence of the tiftlt nerve. Brain LXV.
Part. I. p. 1—26. — 9) Forel, A., Ueber Gehirn und
Seelo. Vortrag 60. Naturforscher - Vcr.'?. Allg. Wien,
iiiflir. /..'it Xo. 40. 41, 10; Friedliinder, 15.,

Beiirige zur l'hjsiologic des Ccntralticrvcusy.st^m.'« und
des BewL'gungsinecbanisraos dt-r Regenwünner. Pflüger's

Archiv LVUl. S. 168—Si06. — 11) Fürst, L., Ein

Fall Ton nngewöbnlich frübsseitiger geistiger Entwick-
lung. Berl. klin. Wocbcti^phr. No. 36. — V2) Origo-
rescu, G.. Action des substanecs toiiques .sur Texci-

tabilite des uerfs et des mu.scles pcripheriqucs. — Un
antidote de la stiycbnine. Arob. d. Pbyaiol. No. 1.

p. 82—89. — 18^ Grfinbsnm, A. S., Note on tbe
fi' j:>Mi'^rations Ibllowiritr douMe transverse, longittidiual,

aiid aüterior cornual leiions of the spinal cord. .lüurn.

of pbysiol. XVI. p. 868—377. (Wesentlich histologisch.)

— 14) Harris, D. F., The tttne-relalions of the volun-

tarv tetauus in man. Joum. of pbysiol. XVII. p. 815
bis T^O. — \h) Ht'-don, F.. Influenre de la piqure du
plancher du quatrieinc vcntricule che?, Ics animaux
rendus diabetiqucs par l'extirpation du pancre.is. Arcb.

de physiol. No. 2. p. 269—282. — K.) Heuschcn,
S. E., Sur les centres optiques ccn'braux. Revue gene-

rale d'Ophtalmol. — 17) Hitschmann, Fr., Ueber das
Traumleben des Blinden. Zcitschr. f. Psvch. n. Phrrfol.

d. Sinncsorg. VII. H87 - :m. - IS)' Ire 1 and". W.,

On affection of the musical faculty in cerebral diseases.

Jmmi. of mental Sciences. July. n. 855—867. — 19)

Krina, J. t., Ueber die NatUT gewuser mit den iMyebi-

sehen Vorgängen verknüpfter Gebinunstlnde. Zeitaehr.

f. Psych, u. Physiol. d. Sinnesorg. Vlll. .S. 1 ;53. -

20) Keller, R.. Pädagogisch-psychomctrisili'" Stiidi>'n.

Biol. Ccntralbl. No. 1, 2 u. 9. — 21) Langlois, P..

Sadintion caloriquc apres traumattsme de la moelle

^initoe. Aieb. de pbysioL No. 8. p. 849—850. —
22) Legge, R., Masic and the musical faculty in insa-

nity. Journ. of mr iital sriencos. July. »p. 368—375. —
23) Lui, .\.. Alcurie osvrrvar.ioni intorno al movimento
lefleaao del bulbo oculare nella paraliai aperimentale

del fariale. Ardi. per le sdense mediobe. VoL xVUL
No. 9. p. 1—4. — 24) Morat, J. P.. Nerfs et oentces

inbibitenrs. Arch. de physiol. No. 1. p. 7—18. —
2.5) Mosso, A., Die Totnjieralur r^^i Gehirns. I.eijt/is;.

— 26) Mott, F. W., The scnsory motor functions of

tbe central convolutions of the cerebral cortcx. Jouro.

of phjrsiol. XV. p. 464—487. (Bestätigung der Mouk-
seben Versuche über die Fühlsphäre beim Affen. Ver-

folgung der ab.steigend dcgenerircndcn Bahnen.) — 27)

Münk, H., Ueber den Hund ohne Grosshirn. Arcb. f.

Anat. u. Pkyi. VI. S. 355—869. Js; Oddi, IL,

Sul Centn ninale dello alintere del culedoco. Speii^

mentale, p. 180—191.— 99) Onodi, A., Die Phonation
im (Jehirn. Berl. klin. Wochcnschr. No. 48. S. 1089,

— 30) Pbisalix, C. et G. Bertrand, Toxicite com-
pari da sang et du venin de U yipin. AroL d. physiol.

V. S, T. VI. p. 147—157. — 81) Rcthi, L„ Dan
Riii'ltiif'-ld, die sulicurtie.ilen Bahnen und das CoiTili

II ili'iiiseentruni d' s K.mens und des .'^ehlu<-keii- Wien,

med. Pres-se. .N'ti. •_';•! u. 24. Stzber. d. W n .\cad.

C. 11. Abtb. 3. 359—377. — 32) Schon lein. K.,

Beobachtungen und üntennchnngen über den Schlag

von Tr.rpedo. Zeitsehr. f. Biol. XXXI. S. 44'.i .'.2:!,

— 33) !stern,R.. L'eber periodische >ebwatilvunj,'eii der

Functionen der Grossbirnrinde. Berl. klin. Wochenschr.

No. 49. S. 1111. — 34) Stricker, &, Ueber die

Centren der Splanehnici. Wien. med. Blätter. No.
— ^r>) Toniasiui, L'excitabitita della zoiia mulrice

dojm la reeisioiie delle radici >piiiali po.sieri'iri. Lo
sperimentale Riol. XLVIII. l'aes. IV. — 361 Vassale.
G. e C. Sacchi, l'lteriori esperienze sulla ghiandola

*pituitaria. Rivista di freniatria. XX. 1. p, 83—88.
(Vcrff. bestätigen die Elrgcbnisse ihrer früheren Versuche
(1892), nach denen die Glandula pituitaria eine ähnliche

Fuuetion ba; >vi. ilie SebibMriise.': — 37) Vetter, A.,

l eber die neu' reu Kxperinient«' am (irosshim. mit

Bezugnahme auf die Kindenlocalisation beim Mensehen.

Deutsch. Arcb. L kUn. Med. .32. 3. 4. S. 352-416.
(Zusammenstellung der einschläjiigeii Literatur.) — 88)
Vialet, N.. I^es <-iiitre.- ei r>'brau\ de la vision. Th-'-sc

pour le doetorat en medicine. Paris. 1893. — 89)

Wlassak, R., Die optischen Leitungsbabnt n des Frosches.

Arch. L Anat. f. Phys. Suppl. Bd. ,S. 1 28.

All unverletzten Regenwürmern bei'baehtet

Friedländer (10) Keflexactionen, welche nach

lingerer Bnhe auf sebwadie Reite sehr regelmisaig er-

folgen; diese beziehen in einer Verdickung an der be-

rührten .Stelle durch ("<mtniotion der äusseren Längs-

muskelscbicht, eine „Zuckbewegung", welche sich mehr

oder veaiger mit über mslmi« Segmente fiirliiflanst.

Bei Reizungen tm äusscrsten Vorder- oder Hintcrende

treten Progressivbewegungen ein (Fluchlbewegung). Bei

jeder Reizung, besondc» electriscber, finden auch

Sehteimabsonderungen statt Beim normalen Krieeben

beginnt durch Zusamm<inziebeii der Ringmusculatur an

dem vorderen Segment eiue Streckung, welche sich auf

die folgenden Segmente fortpflanat, und anf welche eyM

Verdickung folgt Die Aetion eines jeden Segments

giebt den Reiz für das nachfolgende Segment ah. Die

Borsten an der Baucbflaobe spielen die Rolle von Sperr-

haken und «erden durch ndün Huskelftsem gestellt.

An Würmern, denen eine Stelle des Bauehmiiks rese-

cirt ist, pflanzt sieh di« Sireekung, ^Vrrdiiiinungswelle",

nur bis zur operirtcn Stelle fort, die aVecdickungswelle"

dagegen fiberspringt dieselbe. Dies erkürt Veit dorell

die pas.sive Dehnung, welche das llinterende beim Vor-

wärtskrieehen des \ cird< rendes erfahrt. Das abgctn nute

üintereude verhält sich ebenso, wenn man mit einem

Faden das Sebnittende ansieht Zwei dorob einm Faden

verbundene Hälften krmncu daher gemeinsam vorwärts

kriechen. Die durch einen Reiz ausgelöste Zuckbcwe-

guog überschreitet aber niemals die Resectionsstelie.

Reist man das vordere Ende dar hinteren Hnlfts. so

k' iinen gegensinnige Fluchtbowegungen eintreten. Nach

Entfernung des Obcrsehlundganglions scheinen die Thier«

die Tendena au haben, die vorderen Segmente beim

Xxiaeben in cHnSSbe, oaebEntfermuf dMÜnterscUand-

gauglions naeh abwärts zu biegen. Die- enUMU gin-

gen in die iilrde, die letzteren nicht V«l aehltesst

«» aeiaea Betraditungeo, das» darWurm beim fswohn-

liehen Kriechen als Segmentinibe agirt, indem jedes

ukju,^uu uy Google
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Segment das folgende refleclorlbch erregt, daüs do^cgcu

die ZuckbeweguDg eine besondere sehaellere Leitung

bi sit/.t. Für Ii tzlert- niiiinit Verf. die drei dicken Ley-

dig'schen Fasern iai dorsalen Tbeile des üaucbmarka in

Anspruch.

Mit Hülfe des Marex'sieben Myograpbeo xeichoet

0 ri H re > e u die Ziirkungen drs M. pa>tr>>cni'!n.

Icbuudur FrO>che bei Heizuug de» Nerv, i^chiad., den

Muskels selbst und der Pforte mit Indoetionsatrömen.

An normalen Tbieren findet er für diese drei Arten der

Itei/uiig iiahi-zu (;leieho ('urvrii der Con 1 ractioii.

L'uter dem Kinfluss einer Zahl vou (iiflcn bieten

sie versebiedene Cbaraetere dar. Verf. fQbrt folgende

Typen der>ellten an: 1. Papaverin, Buthylehloral und

(.'olchicin - Krnpharkrit der Muskeln vermindert, der

motorischen und .sensiblen Nerven erhallen; 2. Curare,

Stcyehnin, Solanin, Thebain — Erregbarkeit der moto-

rischen und sensiblen Nerven vormindert, der Muskeln

erhallen; 8. '•piiiin und N.ireciri — Erff^liarkeit der

äeuäibieu Nerven erloschen, der Muskeln vermindert, der

motorisehen Nerven erhalteo; 4. CodeTn — Erregbarkeit

der Muskeln vermindert, der sensiblen \i rvcn t rhalK n.

der motorischen Nenen erhöht; 5. Daturin = Erreg-

barkeit der Huskeln vermindert, der moturiscben Nerven

erhalteo« der Mo^leo Ncrtren erfaSkt.

Verf. liHIl diese .Aendcrunjjen der Erregbarkeit der

<lrei S,\>tt.me für den Ausdruck der cbaracteristischen

physiologi-sehea and nM^KeameateMa Wurkong der Sub-

atansen. £r stellt diigenigen eioaoder gegenüber, welche

ciil^ec^M rigesctzt wirken, und findet, dass i. B. Strychnin

und buthylehloral sich wieAntidote erhalten. Mit .Sirycb-

nin veigiltete Fresofae kSnaen dorcb Batbjrlebkral am
Lebea eirbalten verdea.

In einer TOrhergehenden Arbeit halt<n I'hisalix

und Bertrand (30) festgestellt, dass das Blul der

Kröte dieselbe Wirkung hat wie das giftige Secret

der Haut. Sie nehmen an, daas dureb eine „innere

S( iT'-tiMn" gewisse Mengen des (Jiri'-s dem Blute und

den Ueweben mitgetheilt werden und dass vermöge der

Gev&hnung eine Immunitit fOr das Qift entstehe.

Die Verffl bestätigen dieses Ergebniss an dem Gifte

und dem Blute der Viper (Vipera aspis L.}. Nach

Untersuchungen von L. Bon aparte ist der wirksame

B'estandtbeil des Giftet eine albiuninoide, in Alcohol

unlösliche J^ubstanz, welche Niederschlägen anhaftet, je

nach dem (Jrade und der Dauer der Krliitzung theil-

webe zerstört oder abgeschwächt und von Purzellan-

filtem sorSckgebalten wbd.

Während das KriUengift das Herz hemmt, dasNerven-

.\vstem lähmt, bi'wirkt nach Kaufmann das Viperngift

eine allgemeine L.ihamug der (iefüsse. Die VertT. fügeu

hinzu, dass es eine starke und rapide Senkung der Tarn*

peratur herbeiführt. Das durch Zerschm iden und Aus-

drücken der Drüse gewonnene Secret wurde getrocknet

und der ftfiekstand in Glycerin und Waaser gelöst.

6 mg des troekenan Giftes in daa Blut iqjieirt, fQhiten

bei Meerschweinchen in 40 Minuten <\<-u Tod herbei,

1 mg in etwa 2 Stunden, während die Temperatur bis

SS* sank. Die Symptome bestanden in Brechbewegun-

gen, Parese des Hinterk&ipen und eonvul^visehen

Zuckungen. Subcutane lujectioueu hatten denselben

Erfolg.

Die Einspril/.uii'; di ^ Blutes oder do St-runis der

Viper rief bei Meerschweinchen dieselben Wirkuugen

hervor, sowohl bei anbentaner, intrqMiitonealer oder

intravenöser Einführung.

Der wirksame Bestandtheil des Blutes löst>- sieh

ebeulalls nicht in Alcobol und wurde durch Purzel lau-

filter surüekgehalten. Die Yersuche worden unter asep-

tiseben Cautelen vorgenommen.

Nach Zusammenfa.ssung der bisher bikainiten Er-

gebnisse electrischer Reizung von Sinnesnerven
unter pbysiologisehen und patiMlogisehen Teihaltnissen

bespricht Collet (5) ausführlicher die Rc.iction des

N. acusticus g''gen den galvanischen Strom. Man b' -

dieut sich am besten der polaren Methode, indem man
den differsnten Pol vor dem Tragus oder im Gehdiigang

anbringt und den indifferenten auf den Nacken oder di-«

Bnist aufsetzt. Mehrere Beobachter (Brenner, Erb,

Gradeuigu, Wyss) fanden beim Scbliessen und Oeff-

nen eine Beaction, entsprechend der Formel: KaS, AnO,
AiiS . KaO— . Bei Verstärkung der Slnmie tritt wäh-

rend der Dauer und bei AnS u. KaU eine Sem>ation auf.

KaS und AnO erzeugen einen hoben Gloekcnton (4096

V.S.), AnS und XaO einen dnmpfta garibisehartigen

Klang (('4 V. ?\ Bi i \ rrsi'bie.l.-nen Individuen treten

mannigfache Variationen dieser Ueaction auf. Nach

Pollak und Gärtner und Qradenigo kommen diese

Reaotionen aber an nurmalen Individuen selten (4 pCt),

sondern nur an Ohrenkranken regelmässig vor. Damus

könne man aber nicht schlicssen, dass der normale Nerv

eleetriseh nicht rebbar sei, vielmehr erklSre sieh der

Unterschied daraus, dass der von schlecht leitenden

Kniichen cingesehlosscne Nerv nur von schw uhen .'^tr.im-

zweigen getroffen wird, während durch patliulugische

Yerinderungen das LeitongsvermSgen in den Geweben

des Felsenbans sunimmi

Der elcctriscl'.o Schlag von Torpedo wurde

von Scbönlein (S2; mit Hilfe des Kheotoms unter-

suehi Bei der Beisnng dar eleotriscben Nerven mit

kurzdauernden constanten Strtmen entstand neben dem
Schlage im Organ ein Strom von wechselnder Richtung

(Additivstrom}, dessen Ursoobe nicht ermittelt werden

konnte. Die Reimng mit abateigendem Strom erzeugte

eine einfache, nichtosciUirende Entladung des Organes.

Die Curve des Schlages bei Reizung mit aufsleigendem

Strum besass häutig einen Voi^pfel vor ihrem Maximum,

was sieb ans der Doppelreisung, dureb Schliessung an

der oben gelegenen Kathüile und Oeffimng an der tiefer

gelegenen \uiniü erklärt. Die Reizung mit liMl.n'tions-

slrouten ergab wegen der Doppelreizung durch

Scblieasungs und Oeffliungssdilag immer eine mehr-

gipfligc Curvo. Für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit

der Erregung in elcctrischen Nerven fand Sch. Werthe

zwischen 5,83— m pro See. Die Dauer des Einzel-

sdilages bestimmte er im Mittel in 0,006 See. Diese

Zeit ist sehr viel grosser als die Dauer der negativen

Schwankung des Nervenstromes, während sie der des

Huakelstcnmas nahe liegt. Die ele«hnm«tarisohe Xiaft

des Schlages erforderte in ihrem Mniimum eine Com-
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poosatiOD vnn 81 Daniell. Hieraas berechnet SeK (5r

die einzelne IMattc des Orgaucs eine Kraft TOD

OASl -OfiM D., wololie mit der des Miiskr-Istromcs

und seiner ucgativcu Schwaukuug wohl übcreiuütimmt,

und knöpft hieran die Sehlossfolgerung, dass der

El< rtricitats<'ntwickler im eicctrischen Organ und im

Muskel derselben N;itur sei. Einzelheiten der Unter-

suchung und theoretische Betrachtungen sind im

Original nachnilesen.

Die verschiedenen Formen der (rl ycosuric kiinncn

h-'kanntlich nicht auf di'-Hclbrn Ursachen zurückgeführt

werden. Beim rhioridzindiabeteä ist neben der enormen

Gljreesarie nicht dl« geringste fi^aigljrlr&nie Torlianden,

w.ährend nacli der Pancreaswwtirpation der Zucker-

gehalt des Blutes st;irk zunimmt. Die Phloridzin-

ciiispritzuiig bewirkt nach Miukoäwki kein IIyper>

gljklmie, aaeh venn die Nieren entirphrt werden,

während nach Verlust des Pancrcas dii Nephrotomie

eine sehr bedeutende Uyperglykämie herbeiführt. Die

Hjrpcrglykümie kann entweder die Folge einer ver-

stifkten Zuekerprodnetion in der Lober, oder die Folge

eines verminderft^n Zurki'rvi'rbr.nn-hs in den Geweben

sein. Aus letzterer Urüacbe erklären v. Hering und

lliokovaki den Paneraaa-Diabetes. ChauTeau und

Kaufmann hingegen wollen nachgewiesen haben, daaa

]^nm r.-»ncrcas-Diab''f« s der Zuckergebalt des arteriellen

und venüseo Blutes denselben Unterschied zeige wie in

der Nonn. Sie nehmen an, dass Produete der Pancreas-

-ecrotion auf das Diabetescentrum im verlängerten

M.irk hemmend einwirken und dass nach Pancreas-

exstirpatiou eine abnorme Erregung desselben eintrctte.

Htdon (15) nntenneht daher, ob der Panoreas-
diabete.s durch die Piqurc noch erhobt werden kann

und findet, dass dies namentlich bei nüchternen

Thieren sehr deutlich hervortritt. Er scbliesst hieraus,

daaa die Panereaaeiatifpation koinosfitlla eine maximale

Reizung des Nervencentrums verursachen könne, und

d.xss die Pi<|iire nicht durch Einwiritung auf das

i'ancreas Diabetes crTseuge.

Die frfiheren Tenuehe über den Binflnss d«r
RQekenmarksverletzungen auf die Wärmeer»
zpupung h.ibi'M zu wiedorsj>r< ehi-inlfn Er^rebnissen ge-

führt. Da die thermometriscben Messungen allein über-

haupt Mut sieberan Sobluasfolgerungen zulassen, so

stellte Langlois (21) ealorimetri!<che Messungen an,

welche er tbeiJs mit dem Kichi t'sehen, Iheils mit

dem d'Arsouvarscben Luftcalorimeier ausführte. £r

hnd an MeerMfliweinehen und Kanindnn, dass Ver-

letzungen und Durchschneidungen des Maifcaa swiidMIi

dem 4.-7. Rückenwirbel zunächst eine vermehrte

Wärmeausstrahlung zur Folge hat, während die Tem-

peratur gleichzeitig meist sinkt Nur in einem Balle

unvollkommener Durchschneidung der Hintersträngo

stieg sie um 0.40**. Zieht man von der ausgestrahlten

Wärmemenge ditycnige ab, welche von dem Sinken

der Körpertemperatur herrfibrt, so «ibält man
die in der Beobachtungszeit producirte Wärmemenge.

Die letztere war in allen Fällen der vollständigen

Durcbflchncidung kidner als vor der Operation, woraus

herroifeht, dass die Teibrennungen faringwr wurden.

In einigen Fällen unrollstäadigerDurehsrbtteidttng stiegen

die produchrten Wirmemengent in anderen nahmen

sie ab.

Morat (24) untersucht, welchen Einfluss die Fre-

quenz und SiSrke der Reize auf die hemmende
Wirkung des Herz vagus besitzen. Am Henen der

Schildkröte sieht man , dass die Hemmung von zwei

(doppelten) Inductionsscblägen bis 7 iu der Secundc

zu einem Matimnm ansteigt und dann bis 100 Seblagcn

in der Sccunde wieder zn einem Minimum absinkt. Die

H'i/ung dauert!' i.desin.tl 12 .'^eouiiden, die Ströme

waren mitti-lstark. Leitet man dem Vagus 25 Schläge

in weehselnden Zeiträumen von Va—^ Seennden sn, so

tritt bei 5—10 Socunden Reizdauer ein Maximum der

Hemmung ein. Bleiben Rhythmus und Dauer der

Heize coustant und varriirt man die Intensität der

Strdme, so wSehst die Whrktnig Anfangs bei sdiwadien

Strömen schnell und hört bei weiten^r Verstärkung der

Ströme auf zu wachsen. Die Dauer der Hetnmung i>^t

cet. par. der Dauer der Reizung annähernd proportional.

Das Optimum des Rhythmus hingt vom Zustande der

Krmüdung des Nerven, resp. seiner Rndapparate, ab.

Beim Frosch gab der frische Nerv bei 100 Schlägen

in der Seeunde «neu länger danemden Stillstand dos

Herzens als bei 4 Schlägen, wäiireod d«r ermüdete

N' rv das Umgekehrte zeigte. .Auch am Hunde beo-

bachtet M., dass, wenn bei schnellem Rhythmus der

Reizung die Hemmung aufgehört hat, sie dnreh lang-

sameren Rhythmus wieder von Neuem erscheint. In

einer theoretischen Betrachtung schliesst sieh M. der

Ansiebt an, dass der Vagus im Herzen mit peripheren

Hanmnngscentren in VorÜnduog stehe und Toiiegt die-

selben in die Romak'sehen GanglEonhanfen.

Oddi C'2S) wiederholt im .Allgemeinen die Be-

obachtungen von Doyon über den Kinfluss des

Splanchnioos major und Vagus auf den

Spbineter des Dnotus ohotedoohus. Er führte

bei Hunden eine rnmile in den Ductus ein. virband

sie mit einem Oelmanometer und beobachtete sowohl

den Draek in demselben, wie das Ausfliessen des Oels

in das feSAietc Duodenum. Seine Resultate sind nicht

so constant, wie sie Doyon angiebt. Bei Reizung des

centralen Stumpfes beider Nerven entsteht eine nicht

sehr starke, kurz dauernde Zuaammenaiehnng des

Ductu.s, wi'lcher eine sehr augenfällige BrsehlafTnng

nachfolgt. Bt'tind' t sieh der Spinctcr in einem Spasmus,

was z. B. kurz nach der Eröffnung des Duodenum

immer eintritt, so hat die Reisung gleich eine Er-

schlaffung zur Folge. Bei Reizug des peripheren

.''tnmpfes beider Nenen waren die Erfolge negativ

oder iuconslant. Die Reizung des centralen Stumpfes

des N. iscbiad. erzengte refioetoriseb dne starke Con-

traction des erschlafften, und manchmal eine Er-

schlaffung des coiitraliirt.'n Sphinct<T. D.is spinale

Ceutrum für diese Hellcxvorgängc lindet 0. in der Höhe

des 1. liumbaris. Roiaung der vorderen Wurset des-

selben gab bei erschlafftem Spbiaoter eine starke Zu-

sammenziehung desselben.

Die .Angabe von Schiff, dass nach Durchsebnoi-
dang des Facialis der Trigembus motorische Func-
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tionfn dMiwIhen QbMitchmcn köoac, «urdeTOn Lui (23)

in zwei Vcrsii<-Ii<'ii au Hunden, denen ein längeres

5tiirk des Fariali^s .im Fi'mm. stylotnri>-ti'i<l. fx-tirpirt

wurde, nicht bestätigt. Dagegen beobachtete er wie

Chantre reilectnrischcs und iHllkfirliehes Schliesseo

der Vu^ctilider durch Sfiikm des obor-n Aup-nlidcs

und /.iiriickzit h'^n di s Hulhus, während der M. orbicu-

laris vollkomuien gelahmt war. Dabei bewegte sich

der Bulbus nseh oben und nassen. Dieser Reflei tntt

an der operirtcn Seite nur bei Berührung der Cornea

der operirtt ii und gesunden S'ite, nicht aber beim An-

nahcru der Hand au das Auge ein. Derselbe wurde

mit der Zeit immer vollkommener, und schien den nor-

malen Reflex ersetzen SO köiint'n ; ind*-sji stellte sicbin

einem Falle Ent/.iindung der Corrtea ein.

Stricker (34) zeigt, dass die in den Splanch-

nf et» enthaltenen yasoeonttrietoren ausser in der

Med. oM. ein tnnisehes Tentnim im Rüekonmark habm.

Er tindet, dass wenn der Blutdruck nach Zerstöriuig

der Med. obl. und des MwltM bis tun f. Ralswirtid

bei Kanineben auf etwa 80 mm gesunken ist, die

Purehsehneidung der Splaneliniei ein weiteres Sinken

des Druckes auf 80—40 mm herbeiführt. Sind die

Splanehniei intaet, m tritt nach Zent5rung der Med.

obl. < in sveitt-res Sinken den Druckes ein, wenn das

IMekriiniark in di r (ii-t^rnd fies Irlztcn Halswirbels und

ersten Üru.stwirbol.s zerstürt wird. St bespricht den

Yeilanf der Vasoeonstrietoren im Mai^ und Gehirn und

vermothet, da.ss denelbe ein ähnlicher ^t i, wi'- der di r

PjTamidenbahnen. Er weist darauf hin, dass das pliy-i,«-

logiscbe Centrum der Vasomotoren in der Med. obl.

noeh nicht anatomiseh ÜBatgestellt ist, und dass Ver-

bindungen derHclben mit Centren des Grosshims vie

Mittelhirns vorhanden sind.

Nach Durchscbueidung des linken Corp.

restiforme an einer Katse beobachtete Biedl (B)

Anfangs RoUbewegiingen, --iiati r Kreisbewf^pingen naeh

links. Unter sorgfaltiger Fütterung des Xhicres besserten

sieh die Loeomotionsbewegungeu ; e* blieb aber eine

Ataiie linkecseits bestehen, sowohl in den Kxtremitäten

wie .im Kojife. .Xus-rrdem stellte sich linki^ ein Ulcus

corneae ein; auch war der linke ObrlüfTel rütbcr,

irivmer und dieker als der rechte. Verf. rennutbet

dah<"r eine Degeneration der aufsteigenden sensibclo

Trigemiuuswur/el im Mark, wiliiie naeh BcehtiTCW

bei der Katze bis zum 5. Cenicalncnen herabsteigt.

Von Rctbi (Sl) mirden an Kaninchen und xum

Thdl aneb an Hunden auf der Hirnrinde vom und
aussen vom Rindcnfelde der oberen Extremität Stellen

gofuuden, deren oicctrischc Reizung - (unipolare In-

duetionsstrihne) Kaubewegungen und darauf folgende

Sehiingbewegnngen auslösten. Die Bewegungen

dos rnferkit fiTs crfid^en bei Reizung in d*"r Näln' des

Kxtremitätenccntrums in senkrechter, bei Heizung ent-

fernterer Stellen mehr in seitlicher Rtditang wie beim

Wiederkäuen. Die Bewegungen konnten von jeder He-

misphäre aus hcrV'irgerufen werden, amh wnn das

Ccutrum der .anderen Seite zerstört war; di«'selbcn

überdauerten die Beisang um ein Betriwhtliches. Die

Auleinanderfolge der Kau* und Sehlingbewegungen

veebselton verschiedentlieb. Durch Verbindung des

Kehlkopfes und des UnterUefers mit Marey'seben
Kapseln konnten dieie BewefOQgeo geaattcr auljge«

zeichnet werden.

Um tu entscheide», ob der Schlingact nur eine

mechanische Folge der Kaubewegung durch diu im

Rncht'n sieh ansamnielndi n Spcii I >»]fr --ine directc

Wirkung der Rindenreizung sei. wurden die Nu. pha-

lyngei, Bam. pharyng. n. vag., trie Ram. HnguaL
beidcrscit« durehschnitten. Die Sehtingbewegang trat

auch hieniaeli jedesmal l in, doch war sie wegen dor

Diurchschoeidung der motorischen Schlundkopfnerven

nur rudimentilr. Auch nach meebaniseher Verhinde-

rung der Kaubewegungen stellten sich bei Hindenrei-

sung die Schlingbewegungen ein. Verf. berichtet im

Ansehluss an diese Versuche eine Anzahl Fälle tou

Seetionen, bei denen der Sitz der Affsetion den ge<

nannten Himsttdlcn entsprach.

Yf. verfolgte femer die suboorticaien Bahnen dieser

BindenfiBldcr, indem w in dw Gegend derselben «inen

frontalen Schnitt anlegte oad die Sebnittfliebe uH der

Eleetrode funipolar) abtasti^tf. Die Bahnen ziehen von

oben und aussen nach innen und unten. Von einer

sdiarf umscbriebeneo, steeknadelknopfgrossen Stelle aus

im uiitiMi n Tbeil der inneren Kapsel konnten Kau- und

Scliluekbewpgungen ansjji'l .vt werden, und von liier aus

bis zur Regio subtlialamica ; von den Uirnschenkeln

aus aber erfolgten nur Contraetionen der Kanmusikeln.

.Es befindet sich also unteibalb oder innerhalb des

Thalamus opt. ein «wisch<M) den Stabkranzfasern und

den Fasern des I'edunculus cerebri eingeschaltetes

Centrmlorgan, in dessen Function «s liegt, auf den

Willensreiz der Hirnrinde die ganze Bewcgegungscom-

bination des normalen Fressens, das ist Bewegung der

Kau-, Lippen* und Zungenmuskeln, und in richtiger

Zeitfolge daran geikOpft. die Sdilodcbewegung als Games
auszulösen." Vf. erklärt hi**raus, dass Krause nach

Exstirpation der RiudenstcUe keine Veränderung im

Sehluekmechanismu« wabm^en konnte. Daa Gentnm

Terhilt sieb analog den subcorticalen Centn-n der Loco-

molion. Ob die Fasern, wcl^'he i^s mit d. r Hirnrinde

verbinden, motorischer oder sensibler >>atur seien, sei

eine miusigc Frage.

Wlassak (39) stellt an Schnittserien dea Frosch-

gi'hirns fest, dass die optisch^^n I. ei t u nps b ah :i i i.

aus mindestens drei Systemen bestehen, dem Axeo-

Raod- und basalen Bilndel, velcbe «dl Ua iB*s Mittel-

Mm erstredcen. Du Axenbündel hat seiae TJiqmmgs-

Zellen in der R' tina und rndet in den tiefen^n Schichten

des Mittelhirudaches „frei,** dos Randbündcl M^^ndigt"

in (ianglienzcllen dos Mittelhimdaches, der Endigungs

modus lies basal'-ti Bündels blieb unbestimmt.

Naeh Bestätigung des Rindeneentnims für die

Stimmbänder (Krause, Semon und Uorsle)) im

Gyrus pracfrontalis suchte Onodi (89) naeh der Lage

des subcortiealen Ccntrunis für die l'honalion

Kr lindi't. dass nach Dureli-eluii'idi'n des (iehirns zwischen

vorderen und hinteren Vierhiigtln bis auf die Basis

bei Hnnden noch Stimmbildung stattfindet, nidit mehr

dagegen nach einem 8 mm davon entfernt gelegenen
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ScbDitt durch den 4. Ventrikel und Fons. In diesen

Absdmitt des Qehirns vertogt er daher ein tnotoriacfaes

Ccntrutn ; II lic Phonation. Xach der Aussehaltnog

dcssolboit bl'.-ibon dii- In^piratoriscbeD EnreitemngBD

der :;tiniD)ritze noch bestehen.

Bianebi (8) Ist mit Hitsif der Ansidit, daat

deo Slirnlappcii die besondere Fuii''ti«ai der Intelli-

genx xukomnic. Er boohachfete an AfTi-n, denen er die

pnefirnntalen Lappen cx&tirpirte, keinerlei sensible oder

notoriaefaeStSrangeo, aondern mir aolebe der pejrehisehen

Kunctiotn-n. Dicsclheii bestanden in Anfrcgung. Unruhe,

tweckloscs Hin- und Herlaufen, Mangel aa iiuneigung

zu anderen Affen, Herabminderung des Gesoblechta-

triebes, Porobt beim Anblick anderer Thim, Haafel

an Unt'^rsi-h' iflungsvermögen (z. B. svischeo Stilellen

Zocker und Gyps) und Fkesaiper.

Mnnk (97) Terlheidigt triederholt sone Aiwehmi*

nngen äber die Function des Grosshirns gegenüber

den n.tltz'M'hen Versuchen, in denen dns s^nnr.f (m-.^s-

hin entfernt wurde. Obgleich der Hund ohne tiioss-

bim Gegenstanden nieht mdir aoswieh, so beobachtete

Goltt doeb, dass durch grellen Lichtschein Blin/.eln

honiTj^t^nifon wurde, und kam dah<^r zu dem SVh!ii.s-.

dass der Hund nicht blind war. Münk wendet hier-

gegen ein, dass erstiicb Fehlerquellen in Folge der

Winnestrahlung oder de« periodischen Blinieln nicht

genügend ausgeschlossen waren und dass zweitens, selbst

die Richtigkeit der Thataachc zugegeben, der Lidreflex

dnreh atarices Liebt auch dnreb den Trigeminos vermittelt

werd. n k;.tiitif. Abgesehen davon sei auch das Blinzeln

in Fol^u der Opticusrcizung, ebensowenig wie der

Papilienrciles, ein Beweis für das Vorhandensein einer

Liehtempfindung.

N.ieh Hiiltz konnte der Hutid ohne ür i-sliirn auch

hüren, weil er durch den fürchterlichen Ton eines Nebel-

honu oder einer Häherpfeifc aus den Schlafe gewebt

worde, ndt den Obren snekte und mit dem Kapt sdrilttdte.

Münk biilt indess di-^»' Rewgtiüpen für RffleTc. wie

sie durch unangenehme schmerzhafte ächalleindrücke

berrotgerufen werden, nicht für Zeichen einer Hör*

Wahrnehmung.

fn demselben .*^inne bekämpft Münk die Ansicht

von Goltz, dass der Hund ohne Grosshim Tastem-

pfindungen und Gesebmacksempllndnngen gehabt habe.

Schwache Tastreise, Streicheln u. s. w., riefen keine

Reactioncn hervor, schniemhafte Rei/c hrilteii Re.ielioncn

zur Folge, welche M. als gemeine Abwchrrcllexe ansieht-

Auch dass der Hund mit Chinin getränktes Fleiaeh

wieder ausspie, sieht Münk als einen ReflexVorgang

an, der das Vorbandensein einer Geschmacksempfindung

nicht beweise.

Tomasini (85) prflft die Erregbarkdt der mo-
torischen Zone der Hirnrinde naoh der Durch-

sehneidung diT hinteren ."^pinainen'cnwtirzeln einer Ex-

tremität Unmittelbar nach der Durchscbncidung der

hinteren Wuneln ist die Erregbarkeit dar Zon« rolan-

diea bei Hunden erhöht. Dies erklärt Verf. ans einer

Steigerung der Reizlmrkeit des .^|)inalccntrums nach

DarehschueiduDg der hinteren Wurzeln in Ueberuin-

Stimmung mit den ft-flberen Beobaehtungen Cyon's

über Erhöhung der Reizbarkeit der vorderen Wurzeln

nach dieser Operation. Nach Verlaof einiger Zeit sinkt

die Erregbarkeit der motorisebcn Zone wieder und eü

verklcinerl sieh zugleich das direct reizbare Gebiet der-

selben. Die durch die Reizung hervorgerufeneu lic-

«egangen sind nach der Operation nicht wie rorher

coordinirle, sondern uncoordinirte fmiische Cmtractionen.

Es entsteht eine „ceTel'nile Ataxie". Viif. sehlies-.!

hieraus, dass die Degeneration der hinteren Wurzeln

diese Aenderacgen der Reaction snr Folge habe. Er
nimmt n:u'h I, tK-iani eine p'iiii-<ehte sensitiv-motorische

Zone der Hirnrinde an und nu'irjl, da-s deren sensitiver

Tbeil nach Durchschneidung der hinteren Wurzeln uu-

erregbar wflrde.

HcnSChen n*') brini^t ' ine '/nsainnienstfiluiig von

Hindenerkrankungcn, aus denen er folgert, dass Hemi-
anopsie nur dann antritt, wenn die Rinde der Fissura

calcarina lädirt ist, und dass diese die Grenze der Seh-

Sphäre bildet. Die cortieale PriieetiMti der Maenln

lutea soll in der vorderen Partie der Fissura calcarina

liegen.

Harris (14) zeichnet willkürliche Tetani und
Zuekiin^jin ;uif einer r>'firend»"!i TrMt'itii''! .i'it' und

»chlicsst aus «cllcufurmigen Schwankungen der L'nrve,

dass der willkürliche Tetanns im Mittel aus

12 Contraclionswellen SUsammengesctzt ist. Im Beginn

der Cuntraction waren die Wellenpipfel detitlieber als

gegen Ende derselben. Die Zahl der schnelUten will-

kOrliehen Zudcungen betrug ebenfalls 10—11 in der

Sccundc. Da nach Schäfer und Horsley die clee-

trisehe Reizung der Hirnrinde, der Corona radiata und

des Rückenmarks Dienials einen höheren Rhythmus der

Erregung als 10—18 giebt, so besltsen die willkOrllehcn

Impulse <^ r Hirmiiüb- entweder denselben Rhythmus

oder dieser wird, wenn er ein höherer ist, in dem

Tiurderhom des RfiekMimarkes in einen von 10—12 in

der Secunde TerwandelL

Ferrier (8) bespricht die Untersuebuiigen Luei-

ani's über das Kleinhirn vnm Standpunkt eigener

Beobachtungen, die er mit Turner angestellt h.at. Er

bestiUgt, dass Affisn nach totaler Entirpation des Klein-

hirn das Gleichgewicht absolut nicht aufrecht erhalten

können. Allmiilig lernen sie sieh an i?tützen aufzu-

richten, ihr Gang ist schwankend. Dagegen können sie

an einem Stiiek mit normaler Gesebickliehkeit klettern.

Sie ergreifen mit beiden Iliinden Naliriinj niid halten

Gegenstände oit krampfhaft fest. Alle Körperlheile be-

finden sich in einem bestiindigen Zittern. Wird nur

ein Seit«nlappen oder das halbe Kleinhirn entfernt, so

beschränken sich die Sti'nniL" ii auf dies.-lbe Körperseite.

Nach Zerstörung des Mittel lappens sind die Erschei-

nungen Anfangs ebenso wie naeh Entfernung des ganzen

Organs, doch eibolen sich in wenigen Monattcn die Tbiere

fast völlig.

Nach Luciani besteht die Kleiuhiru-Ataxie in einer

Asthenie, Atonie und Astasie. Die primlren StSrungen,

welche Luciani als Rcizerscheinnngen durch Entzün-

dungen deutet, halt F. vielmehr für Ileminungscrschci-

nuugen. Das Vorhandensein einer .\slheuie nach Klein-

himentfemung giebt F. nicht au, da die Affen mit nor-
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uiaier Geschicklichkeit klettern konnten. Den Tonua

der Moakeln prüfte F. mittels des SehnenreAaies. Er

fand keine Vormindcrutig desselben nach vollständiger

oder einseitiger Operation, in einigen Köllen sogar eine

Steigerung des Patellarrefleies. Die Erklärung des Tre-

mors dureh naagelkafleSummation der motorischen Im«

juil^e hrüt F. nieht lur ausreichend, ehensowenif.' die

Tbeorieen von Spencer und Anderen, da:»^ daa Klein-

Idm das Organ der Coordination im Raum, das Gross-

him das der Coordination in der Zeit seien. Er weist

darauf hin, da-vs d.is Kleinhirn durch effcrcnt« und affe-

rente Bahnen mit der Cerebroapinalaxe in Beziehung

steht Die afferenten Bahnen kommen aus den Clar-

ka'sehen Säulen und dem Acustieus, die cffercnten ge-

hen zum rothen Kern der andern .Seite und zu den

Oliven. Effereute Bahnen zum Küekeumark scheinen

nicht an esistirso. Absteigende Degeneratieoen im

Rückenmark nacb Kleinhimoperationen sind nach F.

wahrscheinlii-li Folgen von Verletzungen des Deitcr'-

schen Kernes und Seitenstranges. Gelegentlich der Ver*

letsnng der Rleinhimstiele sah F. auch als Folge der

Verletzung der aufsteigenden Trigeminiis-Wnneln Ent-

zündungen der Cornea auftreten.

Stern (33) beobachtete an zwei F&Uen von trau-

uatisehor Neurose nach Kopfrerletrangen neben

einsi'itip-n Paresen und Krämpfen interraittirende Herab-

setzung der Sensibilität, des Seh- und Uörvermügens,

sowie gldehzcitige periodisehe StSmng der Gehbewe-

gongen, des Sprechens und des Gedächtnisses. Die

Schwankungen traten auf allen (iel>i(?ten gleichzeitig auf

und dauerten in einem Falle 3 bis 29 See. mit 2 bis

44 See. Zwiaehonsmt.

Keller (20) untersucht mit dem Hosso'schen Ergo-

graphen den Einfluss geistifier Tliätigkcit auf

den Verlauf der Ermüdungscurve der willkür-

lidien Mnskeleontraetinnen. Ein !4jihriger, gut beao-

lagtcr, nicht .sehr kräftiger ScJiüler schrieb mit den

Fl' Xt rrn des Mittellingers nach Secundcnschlägen eine

Ermüdungscurve auf, welche nach GS Contractionen ihr

Ende enwidite und 0,9776 kgm Arbeit betrag. Nach

dem Lesen von 1380 Wörtern (aus einem HescUdlts-

buch), wobei das Lesen eines Wortes im Mittel (1(8515"

und einer Silbe 0,184" in Anspruch nahm, stieg in der

darauf folgenden ErmOdiuigBCurTe die Arbeitsleistung

auf 1,491 kgm. Die Fortsetzung dieses Versuehes er-

gab, dass nach einer zweiten Leseprobe von 1257 Worten

die Arbeitsleistung zwar auf 1,8682 kgm stieg, die Er-

müdungscurve aber wellenfünnige Sdiwankungen zeigte,

was auf ;rriissere Willensanstrengungen hindeutet. Eine

nochmalige Leseprobe von 425 Worten und 150 ein-

und sweistelUgen Zahlen hatte nun ein Slnkm der

Leistung auf 1,299 kgm zur Folge; nach einer ViStün-

dij^eti I'.iuse (.Spaziergang) war die Leistung am Ergo-

graphen nuch weiter auf U,äl7 kgin gesunken. (Folge

der Muskelermfidung durch Qdion? Ret)

Verfi schliesst hieraus, dass geistige Thätigkeit zu*

niehst die LeistoBgsfihigkeit der Husksln erfaSht mul
bei weiterer Fortsetzung vermindert. Fine zweite uri'l

dritte Versuchsreihe eigab ähnliche Resultate. Eine

längere Pause, in woldie das Mittagassen fiel, eriiohto

die Leistung deutUch. Die Zeit zum Lesen einesWortes

und einer Silbe vermindert sich merklieh durch dio

Uebung. iu weiteren Versuchen zeigte sich, dass das

Lesen ?on Zahlenrrihen keine anfinglidie Exfaöhung der

Leistung am Ergographeu bewirkt, sondern gleich eine

Verminderung dersellien. Die Zeit zum Lesen einer

Zahl oder einer Silbe derselben ist grösser als die ent-

spreehende Zeit befaa Lesen susammenhingeader Worte.

Verf. sucht die Zeit der Perception und Apperoeption

und die für die Auslösung der Sprache und des Sprechen»

zu bestimmen, indem er Zahlenreihen lesen lässt, das

«ine Mal ohne und das tweite Mal mit Addition der-

selben.

[Grosglik, A., Zar FbTsiologie der Frontallappen.
Mcdjcyna. No. 18, 14, 15, 16.

Der Verf. versucht auf Grund einiger Expeiimente,
die er an Hunden anstellte, indem er ihnen den Frontal-
lappen einer Heraispldn oder naeh Verl.iuf einiger Zeit

auch denjenigen der anderen Hetni^phäre cxstirijirte, die

widersprechenden Ansichten der Physiologen über die
Function dieser Lappen au entscheiden. Die Ergebnisse
dieser Experimente resflmhrt der Verf. dahin: Die
Exstirpation eine's Frontall.ippens h.nt keine Störungen
im IbiriMi und Sehen zur Folge, noch bi einträehtii^t sie

die Intelligenz oder das Wohlbehagen des Tliieres. Sie

ruft hingegen eine Herabsetzung der Sensibilität und!

zwar sowohl der Schmerz-, Tast-, wie der Muskelsinn-
emplindung in den anderseitigen Extremitäten (vornehm-
lich in der vorderen), am Rumpfe und am Nacken
hervor, sowie Parese d' r I'\tremitäten, der Kopf- und
Runipfmusculatur. Die Störungen in den Extremitäten

sind jedoch um vieles geringer, aU diejenigen, die wir

bei LSsion der motorischen Region der Hirnrinde bcob-

aohten. Alle diese Stönmgen werden in nicht langer

Zeit ansgeglicheti. so da.ss das Thier nach Verlauf von
2—8 Monaten als vollkommen gesund betrachtet wer-

den kann.

Wenn man nach V>'rlauf dieser Zeit den ander-

seitigen Frontallappeii exstir^jirt, so treten ebenfniis

Störungen der Empfindung und Hewegung nur in der
entgegengesetzten Körperhälfle auf imd verschwinden
wiederum naeb einiger Zeit. Ebensowenig vmfden da-
durch st;>rungcn im Boren und Seben oder in der
Intelligenz hervorgerufen.

Diese Ergebnisse befürworten nach Ausieht des

Veri's die Hypothese Munk's, wonach in den Frontal-

lappen die motorischen Centren IQr die Kopf- und
Rumpfmusrulatur der entgegengesetzten Ki'irperhälfte

enthalten sind: denn dif Verändi-rungen in den Extre-

mitäten können al-> Result.-vt eines zcitweilig'*n Einflusses

auf die motorische Region betrachtet werden. Die

Ausgleichung der Verilnderangen, die naeb Eistiipation

der Frontallappen entstehen, erklärt der Verf. dadurch,

dass andere Theile der Hirnrinde ihre Function vicai iireud

flbenehmen. BMk (Krakau).]
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ZWEITE ABTHEILUNG.

Allsemeine Medicin.

Pathologische Anatomie, Teratologie und
Onkologie

bearbeitet von

Prof. Dr. P. QiiAWlTZ in Greifswald.

A. Pathologische Anatomie.

I. llIfwatlM Will« mI ItugniliM.

I) Babcs u. Blocq, Atlas der pathülogisrhen

Histologie des Nervensystems. IL Lfg. Kegeoeration
des nera. D^jgnfioeratioo xmd EntsQndang der Nenren.
M. 0 T;)f, 4 Hcrlin. - 2) Blake, E. T., Myxoedcma,
rri-tiiiisin and thc goitres etc. Illust. 8. London. —
Vi Brey er, E. D., Die Feinde des Menschenlebens. 8.

Wien. — 4) Chiari, H., Patholog.-anatomische Sections-

teebnik. 8. M. Hoixsrbn. a. 6 Taf. Berlin. — 6)
fiichrl, J., Uebcr Elephantiasis. H. 1 Taf. gr. 8.

München. — 6) Howden, .1. C, Index pathologicus.

! 'r thc registration of the lesiuiis recurdtd in i)atho-

logical reoords er casc bouks of hospitals and asylunu.

fol. London. — 7) Leyden, E., Die neuesten (nters.

üb. die patbol. Anatomie u. Physiologie der Tabes
dorsalis. Zwei Vortr. gr. 8. (S.-A.) Berlin. - 8)

K lemenhiewicz, R., Uebcr Entzündung u. Eiterung.

Histologische Untersuchungen an der Amphibienhom-
Iiaut. (S.-A.) Imp.-i. Mit 4 Taf. Jena. — üj Kron-
tbai, P., Schnitte durch das erkranltte Kückenmark
des Menschen. Pol. 35 Taf. m. ErlSutening«n. Beilfn.
— 10) Meier. 0., Ucb. Hvdrocephalus. Diss. gr. 8.

M. 3 Tab. u. 1 Taf. Leipzig. — 11) Orth, .loh..

Lehrbuch der spieieilen patliuli.^ihL-hen Anatomie.

8. Lieig. (£rg.-Bd. iL Tbl.) M. 1 col. TaL gr. 8.

Berlin. — 12) Derselbe, Patbo1og.'anatoni. Diagnostik
ti'lKt Anltg. zur Ausführung von Obductlonen .sowie

von patboi.-histolog. Unters. 5. Aufl. Hit 41U Abb.
gr. 8. Ebendas. — 18) Bnupel, Th^ PatboL-aoat.

Mcdlctii. 1SV4. M. L

Tafeln. 1. Jahrg. 7—9 Licf^,^ Wandsheck. — U)
Unna, P. G., Die Histopatbologie der Hautkrankheiten.

M. 1 chrom<dithogr. Tal. — 15) .^tepanow, E. M.,

Zur pathologischen Anatomie u. Uistologie des Seleronu.

(8.-A.) gr. 8. Mit 4 PIg. u. l Taf. TBertin. — 16)

Thoma. IL, Lehrbuch der pathologischf-n Anatomie,

(in 2 Tbln.) l. Tbl. M. 436 Abb. u. 4 col. Taf. gr. 8.

Stuttgart.

II. Allgeaelie palhelogische Analonie.

1) Anders. J.. neoliacbtungen iilt-T 1 Jitsirhung

von wanderndi'u ZrlU-i in der ühei Itln ntirn geätzten

Uombaat des Frosches. Dis^. (ireif»wald. 'J. Mai. —
8) Borissov, P., Ueber die chemotactische Wirkung
verschiedener Snbstaaaen auf amöboide Zellen und ihren

Einfluss auf die Zusammensetzung <]t.-^ i-ntzündlichen

Exsudates. Ziegler^ Beitr. Bd. 1»;. 4:^2. — 3)

Budde, G., Experimentelle Untersuchungen über die

Hornhautentzündung. Diss. Greifswald. 9. Mai. —
4) Duclert, De la d^generation eoUoide dans Tindam-
mation de la mamelle. Joum. de l'Anat et de la

riiyv.iol. p, .581. (Experimentell bei Meerschweinchen
durch Bacttrieninicelion erzeugte Mastiti.s wird be-

schrieben, und die .\ehnUchkeit der coUoid entarteten

Epitbelien mit CollostrunkSipercben bervorseboben.)
— 5) Jouon. F., Comment faire une autoprie? Bureau
d. arch. pr iveni'. de ehirurg. T'aris. (J. schwärmt daiur,

dass wie in alten Zeiten, der Kliniker seine ä<:ctionen

selbst stt naohea bat, und fügt da« Protocoll einer Art

15
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220 Grawits, Patholooiscbb Anatoub, Tbratoloqu und Ohkolooib.

von Normalscction in Anwendung aufVirchows Sections-

technik bei.) — 6) I s r a e 1 , 0., Ueber den Tod der Gewebe.
Bert, klin. Wochen.srhr. Nr. II. (Rehandplt die nach

dem .\bstcrbcn in den Ztlli n aiiltr-tcndt.n Aufl"-sung»-

procL'üse.) — 7j .liinckitr, H., Beitrag zur Lehre Ton

den Gewiehtcn ii< r menschlichen Orjjane. Hfinch. med.

Wocheiaschr. No. 43. (Die AbweicbuDceo von deo bis-

herif^n Feststellungen Aber das mittlere Gewicht des

ll<^r/.< tis in den vcrsi liicdenen Leben-'^aUern, sowie über

die Gewichte d>'s tieliirns. der Lungen etc., siehe im
Original.) — S) Pirk, Ij., Zur Aetiologie nnd (ienese

der hyalinen Thrombose. Yircbow^s Arcb. Bd. IM.
S. SSI. (Bei üntersuehung eines tnrabigen Sarcoms,
welehrs von der rerviralportion d.-^ Uterus eines

_. ].«hr. Madehehs ausgi-gangcn war, fand P. hyaline

Throniben und .Mirr M i reeii, deren detaillirtc ISe-iireeliuiig

im Original eingesehen werden muäs.) — 9) Hüthmaun,
M., Deber Entzündung und Atrophie des subcutanen
Fettgewebes. Virchow's Archiv. Bd. l.^fi. S. I.W. —
10) Schmorl, G., Beitraij zur Mierophotographie und
über einige Mieriiphotogramme aus der pa!hi>l<igisrhen

Anatomie. Intern, nie.d. photogr. Monatssohr. No. 9.

(Kurze Kotiz und 1 Lichtdrucktafel.) — 11) Seifert.
Ucber Kussci'scbe Fuchaiukörpercbeo. Sitningsber. dar
WfirEburfier phys. med. Ges. (Die in sahtreictaen Ge-
weben. XaS' iijio! ypen, chroiii-ii'hi n üritziindiingcn,

Tumoren etc. gefundenen I{u>s' l!".srben Ki'qit:r<-heii

verdanken ihre Eotstehung einer hyaliien I)i'^( ti' r;itii>n

des Protoplasmas, vorwiegend der Bindegewcbszallen.)

Die Beobachtungen über die Kntstehung
von Wandcrzellcn in der überlebenden Froscli-

hornbaut von Ander-s (1) und Buddee (H) sind

NaehpiriifaofeB der Utwen Arbeiten von Strioker»

V. Becklinghausen, Hoffmann u. A., deren

gebnissc bestätigt und erweitert werden. Dureh eon-

tinuirlicb über eine Reib«) von Stunden lurtgei>etzie Be-

obachtungen der herausgeachnitteoen und in mannig«

faeber Wei-e lüdirlen Cornea unter Zuhülfenahme

frischer Methylenfärbung und starker Vcrgrüsscrungen

wurde direct auf dem Objecttäger beobachtet, wie su-

erst dicht unter dem Deekepithel, «ladaan wtiia eot*

fernt in di»n llnriibant/ellen und ihren Ke rnen kuulige.

stark lichtbrechende protoplasmatiscbe Gebilde zu Ge-

aiehte kommen, welche dweh eine eigenartige Umwand*

lung der vorher bla.ssen (lewebssubstanz deutlich

werden und späti r Contraetilitiit zei>;i-n. Diese proto-

plasmatiscbe Linwaudlung beginnt aber nicht nur inner-

halb grösserer HomhautteUen, sondern oft neben ihnen

in Foriii kleinster länglicher, wellenfBnnlg gebogener

und librülärrr (lebilde, welche zu mannigfachen

grösseren Klümpcheu zusammeolliessen. Gleichgültig

ob man diese kleinsten, dtseontinuiriidien Anfongi»

Stadien in die Zellenaosliofer oder in di>> fibrillire

(irundsubstanz verlegt, der Vorgang Ist wesentlich ver-

schieden von dem der direeten oder indirecten Theilung

von Ken* irad SSellsnbetans. Nach eingeleiteter HSr-

tung und rärbuiif^ /i'ii;' !! die^'' in I leo gfbildctcn

Protoplasmaklumpcheu eine Differenzirung in Chromatia-

«ubstans und Zellenleib, welche oft morj)hologiscb nicht

vom Typus ein- und roehrkdmigcr EitcrkSrpercben

zu nn'.'rsebeid.n ist. Die Chri'inalinsubstanz bed.arf

also, wie schon Böttcher beschrieben hat, keiner Ab-

spaltung aus piüformirten Kemformen. sie kann rieh

auch «in Zcllenaiisliuf-rn- unl nilHti den Zellen

bilden, und durch eine KiuüchmeUuog der Umgebung

den Mittelpunkt iür eine neue Zelle abgeben. — Die

ältere und neuere Liter.atur, welche die Formcnäbn-

lichkcit und den Keichtbum an Cbromatittsubstauz

dieser «Waadcrzellen" für einen Beweii ihm Identität

mit w. Blotiellen genommen hat, ist in eingdieoder

Weise eitirt und dureh z,ahlrei<-hi' Nachprüfungen au

KanichcnborubüuteD controlirt worden mit dem Ei^b-

niss, dass Zellentbeilong und Zelleneinwaoderung allein

nicht ausreichen, um die hüeh.st mannigfaehen quess«

f rmigiMi, spindclartigen , sich kreuzenden, grossen und

kleinen Protoplasmaliguren und Cbromatiakürocbco bei

Keintitis befriedigend n deaten.

Unter der Vmranasetming, daas bei der Ent-
zündung eitie Anlockung farbloser Blut-

körperchen und contractiler Qewebsseileu

stattfindet, bat Borissow (2) Untenuebungen ange-

stellt Aber die Herkunft der Eiterkörpereben. Nachdem

seit ni' !;r als 25 Jahren die Unmöglichkeit feststeht,

kleine Zeliformen lediglich ihrer Form nach auf ihre

Abstammung aus dem Blnte oder ans den Geweben

zu prüfen, giebtS. 440 Borissow die Uutorscheidungs-

in'Tkniale mit einer Kürze und Bestimmtheit an, welche

nichts von der ganzen Streitfrage über ProUferatioa

und Emigration ahnen lässt Als S. Gruppe führt er

Uebcrgangsformen an, welche weder als Leokocyten

noch als (»ewebszellen erkannt werden können, und

mit diesem Zugeständnisse sind wir wieder auf dem

alten Fleck, d. h.. es bleibt Jedem fiberlassea, ein Her»

vorgehen der kleinen typisch leukocytären Formen

durch das Uebergangsstadium aus den grossen Gewebs-

zellen anzunehmen, oder umgekehrt die Bildung von

Qewebsiellenformen aas leakeejrtären Zellen lo fiDlgem.

B. citirt Leber's Angaben über Chemotaxis ausführ-

licher, aber er erwähnt nicht, dass Leber zwischen

„typischen Leukocyten' ganz minimal kleinen, und

gani grossen, mit langen AoaUnfam versehenen Zellen

unterscheidet, die er gleichfalls als Leukocyten be-

zeichnet. Da also bei Leber auch diejenigen Zellen,

die B. als aidiere Gewebszellen ebaraeterUrt, als

Leukocyten gedeutet werden, so ist absolut kein

Kriterium vorhanden für H.'s Ati^'aben über mehr oder

minder grossen Anthuil von Gewebszellen im Eiter, zu-

mal, da er die Qberrasehende Beobachtung gemaebt

hat, d.i-ss die mebrk r:ii > :i Leukocyten im Eiter nicht

einmal vollkommen denrn des Blut-^s gleichen, sondern

kleiner als diese sind. Das Kndergebniss ist, dass

keine der ebemotaetiseh wirkende Svbstanzen nur nne

bestimmte Zellenfonn anlockt, sondern dass stets vor-

wiegend niehrkemige leukocytenähnliche Elemente an-

gelockt werden.

Der rim Rothmann (9) auafOhrlicli in sdnem

Verlaufe beschriebene Fall von Knntenbildun g im

Fettgewebe ist seinem Wesen nach leider gänzlich

unaufgeklärt geblieben. Die daran angeschlossenen

Untenuebungen über die bistologisehen Verän-

derungen im a t r 0 p h i s c !i e 1! F'-ttgewebe be-

stätigen die Vennehrung der Gewebszellen bei diesem

Vorgange, den R. nach Flemming als Wneberatrophie

bezeichnet. Für die Frage, woher diese neuen Zellen

stammen, ob sie durch directe oder inditeete Ken*
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tbcilODg etiUlchcu, bringt Verf. keine eiitscbcideHden

Beol»Mbtiitigeii. Als Ersate dafBr eoihilt die Abluad-

lung eine eutschiedcno Ablehnung der Anschauungen

von H. Schmidt, betreffs deren zur histori-rhcn

Ricbtigsivllung hier bemerkt sei, dass zuerst Heitz-

mann den Auffma der Mgeo. F«ttMlleo «os vielen

einseinen Zellen besohrieben bat

III. Sfceielle patheleglsehe Anatonl«.

a) Blut und Lymphe.

1) Büpklcrs, Ucbcr dt-n Zusammenhang di r V« r-

mchrong der eosinophilen Zellen im Blute mit dem
V .rk nimpn der Charcot'schen Crjstillc bei Wurm-
kriinken. Münch. Wochschr. No. 2. — 2) Epstein, J.,

Uoher Blutbcfuiide bei mctaslatiseher Carcinuse des

K tmchenmarkes. Wien. med. Presse No. &8. (Vermeli-
rung der farblosen Blutkörperchen 1:95 nnd keni'
haltipc rothe Blutkörperchen bei Carcinommctast.usen

im huochcninark nach Maromakrebs.) 3) Turncy,
A caae of eh>l'>us pleurisy and aacitcs. Trimsan. (lath.

aoe. Vol. 44. p. 1. (Krebslg* Strictur des Pvlonu.
Der chylnsartige Hydrops in Brost- tind BaueiihShle
wurde duroh einen Vent^npfropf, der an der Kinmündung
des Ductus thoraeicus der V. subcLivia lose ansavs. er-

klärt; ob der Pfropf krebsiger Natur war, blieb /weifel-

baft.) — 4) Wlassow, K., UntenuduingeD über die

bistolof^seben Vorginge bei der Oerinmng und Throm*
hose mit besonderer BeriicksiehtifjTin)^ der Entstehung
der Blutplättchen. Zieglers Heitr. M. XV. .S. 543.

Nach Wlassow (4) sind die Blutplättchen,

aowobl bei der pbysiologiscben Blutgerinnung als auch

in Tltfoaiben nwadien als das Pnduet einer Dw-
organisntioii n th'^r Blutkörperchen, BUS denen sie sieh

als farblose Klümpcbcn verscbiedeUM Groase abscheiden

und in das Plasma Qbertroteo. Atteh der trdaae

Thrombus entsteht dureb Aniüsong lablreieher rotber

Blutkörperchen zu Blutplättchen, wi bei an vrlet/ten

Geiaasen der Gewebssaft die Destniction der rothen

BlatkSrpensben Iwwiitt.

b) Circnlationsorgane.

1) B ruggisscr, W., Tuberculuse des Myi» ,ir*iiinii.

Diss. Würzburg. (Mehrere erbscu- bis «alluussgrosso

Giaehwulatknotcn im Herzmuskel, anscheinend Sarcom;

die Diagnose auf Tuberkelkooten ist am Spirituspräparate

gestellt, Tuberkelbacillen wurden nicht nachgewiesen.)
— 2j Buchanan, ,'^p< eimeü of aueunsin of the aorfa

rupturing into tbc Oesophagus. Glasgow Journ. Nov.

(PlötzUcber Tod durch Verblutung.) — 3) Clarke, J.,

A case of nlceratiTe endocarditis associated with Stenosis

of the oonns and alfeeling chicfly the pulmonary valve

with ulceration of the main pulmonary* arten*. Pathol.

Transact V. 44. p. 29. — 4) Comba.'C, Sülle

altaraaioni del cuore nella difterite spcrimentalc. Lo
sperinentala. XLVUL p. 355. — 5) Councilman,
W. T., Three eaaes of oeelnsion of the soperior mesen-
teric arter}-. Boston med. .lourn. No. 17. - fi) Dun in,

Th., Einige Bemerkungen über die Ursachen der Frag-

mentation der Herzmuskelzellen. Ziegler'a Beitr. Bd.

16. S. 184. 7) Fischer, F., Fünf Fälle TOO Auaa-
lymna disseeans. Diss. Varburg. — 8) Flazner, S.,

Fattv dcgenerati'in of the heart musele. .Tohns Hopkins

Bull! 38. — 9) Haie White, A case ..f libroid den:e-

rieration of the whole cf the endne irdiun» of the right

ventricle. Pathol. Transact. Vol. 44. p. 24. — 10)

Bawtborne, ^MimMi preaaitiBg rapturs of (be

ehordae tendineae of the mitral vahc. *ila,sf;uw .lourn.

r«. April. (Hier findet sich ausser diesem noeh ein zweiter

Fall von ulccröser Endocarditis cbordali« mitralis abge-

bildet) — 11) Hebb, R. 6., Aoenr^rnn of duetxu
.irteriosus and atberoma of pulmonar)- arteiy. Pathol.

Transact. Y. H. p. 4ö. 12) v. Kalilden, U< her

Periarteriitis nodosa. Zieglcr'^ Bt-ilr. IM. \V. .S. 5S1.

— 18) Löwit, M., Ueber die U. Ziehungen des Blut-

gelassendotbels zur Emigration und Diapedese. Ziegler's

Beitr. Bd. 16. S. 521. — 14) Marchand, F., Zur
Kenntnis» der Embolic und Thrombose der Gchim-
arteri' n. ziifrleii'li ein Beitrug zur Casuistik der prini.'iren

Herztumoren und der gekreuzten Eniliolie. Herl. kliu.

Wodienschr. No. l, 8, V. 8. — 15) Newton Pitt,

Arterio-venous ansoiTsm connected with the iiiac vosaels

at their origin. Pathol. Tnwsact. Vol. 44. p. 58. —
Ifi) Ot" N t ri- ie Ii , R., Die frai^riientafi" niyoeardii (myo-

cardile segmentairc). Virehow's Arch. Bd. 13.'>. S. 79.

— 17) Pal tauf, Aneurysma. Wien. klin. Woehensehr.

No. 1. (Ruptur der Aorteniotima oberhalb der Klappen
in Heilung; frischer Eindss, Aneurysma disseeans. Ver-

schluss der .\rt. subcla\na .sin. Gehirnerweielumg )
—

18) Perry, Gangrenous pneumonia f.ilal by intra-ph iinil

haemorrhage. Pathol. Transact. V. 44. p. 72. 'fimsses

Aneurysma der A. pulm geplatzt.) — 19) Uolleston,
Hultiple sypbilomata in wall of the right ventricle of

the lieart. Pathol. Transact. Vol. 44. S. 85. O^uHiple
weissi', iiiclii verkante ca. erbsenfrrossc Knoten im Herz-

muskel: sie liesteheii aus khinen l'un'l//'llen. wenig

Spindelzellen, vereinzelte Uiescnzellen , kein Narben-

gswebe. Der 34j. Mann ist an einem Schädelbruche

gestorben.) — 20) Derselbe, Spontaueous niptnre of

inner and middle coats of aorta: leakage into pericar»

dium. Pathol. Transact. Vol. 44. p. 37. (Plötzlicher

Tod durch Aortenruptur ohne .Aneurjsma.) — 21)

Derselbe, Traumatic dissecting ancurysm of the aorta.

IbidABk p. 38. (Ein atheiomatöses Geschwür dicht

über den Klappen bat das disseeirende Aneurysma
herbeigeführt.) 22) ."^epond, P., Varice anevr>-s-

moidale irreductible de la .saphene interne au voisinagc

de son emboocbure. Soc. de Chir. Paria XX. C. —
28) Waegncr, 0., Ueber Lücken und Risse in dem
elaattsehen Gewebe der Aortenwand. Diss. Dorpai

In der viel discutirten Frage über die Fragmcu-

tatio eordia kommt Oestreieb (18) lo dem Ergeb-

nisse, dass die Bruchlinien sehr häufig nicht mit den

Kittlcistcn zusammenfallen, sondern quer durch die ein-

zelnen Muskclsegmentc verlaufen, die Veränderung ist

sidierliiA nicht dureb Unlniss berrocgebiaebt, Bcch

wird .sie, einmal vorhand' n, durch fortsrhreitendc Fäul-

nis« verstärkt. Wahrscheinlich entsteht sie, wie Beck-

linghausen annimmt, in der Agone, jedenfidls trifft

man sie bd allen Krankheiten und bei überaus sabl-

reichen Sectionen an, -o dass ans ihrem Vorkommen

keine Schlüsse auf die Todesursache zu ziehen sind.

Abweichend von diesen Angaben kann nach Du*
niu (6) die als Fragmentatio cordis beschriebene

Zerklüftung der Muskelfasern durch Faulniss zu .'^lande

kommen, vorausgesetzt aber, dass diese unter W asser

vor aidi gebt Bei swei mien, in denen die Henen

inaaerUeb keine Flntniss erkennen liesseu, aber Fr.ig-

mentation zeigten, ergab die Untersuchung die An-

wesenheit von B. coli commune. Ks scheint demnach,

dass wenigstens für tÜM Ansabl von PAlten die Tng-
mentation als der Anfang der cadaTcrSsen Auflösung

d«r Kitlleisten anzuseilen sei.

Der erste von Marehand (14) mitgeibeiltc Sec-

tionsbefiind betrifft einen 87jäbr. Hann, welcher firflber

15*
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einen schweren Scblaganfall ühentanden hatte, und in

einem KnuapAnblle «nter tiefem Com» gestorben war.

Fs faii'l sii'h ein gestieltes, beinahe trauben-

artiges Myxom im liokeu Vorbofe, welches vom

Endocard der Scheidewand seinen Ausgang genommen

hatte und durch Ablösung vcrHchioilener Partikel zu

embMliscliem Verschlusse u. a. der Arteria f. ^sae J^ylvii

geführt hatte, im Lumen der Arterie Hess sich niicro-

seopiseb Myxomgewebo naehweisen. Die Angaben Ober

sogenannte gekren/te KniboÜe (Durchtreten eines Throm-

bus durch das o!T"tie rorameu ovale) müssen im Ori»

ginale eingesehen werden.

Eiperimente Ober parencbrmatSse Mjroear-

ditis nach Injection von Tindenten Diphtheriebacillen

oder deren fillrirten Htomainen wurden r«n romba (4)

an Kaniucheii angestellt. Die Wirkung war, wie voraus-

gesehen wurde, in beiden Yorsuehsreihen gleleb; je

laiijjsamer die Intoxieation verlief, um so ausgesproche-

ner war albuiniuüse Trübung und Futtmetamorphose der

Muskeln, ungleich weniger war das intermusculäre Ge-

webe und die GeOsse erkrankt Das Gift wirkt also

ebenso auf die Tlerzmusculafur ein, wie die Toxine an-

derer InfectioQskrankbeitun.

Den bidier bekannt gewordenen wenigen Beobach-

tungen fibw Arteriitis resp. Periarteriitis no-

dosa fügt V. Kahl den (12) eine neue hinzu, welche

eiue 52jiihr. Frau betrifft. Das klinische Bild stimmt

aulEsIlend mit denjenigen früherer Falle fiberein, die

Krankheit hat 12 Wochen vor dem Tode mit Fieber,

starken Schmerzen im rechten ETypochondrium begonnen,

bald halte sich starke Anämie eingestellt; hoher Puls

(140) bei normaler Temperatur; unter allgemeinem Ma-

rasmus war der Tod eingetreten. Bei der Section fanden

sich kleine knotige Verdickungen zalilreieher Arterien,

besonders des .Mesenteriums, Herzens und der Leber,

freier Bluterguss in die BauebhShle; aoimisebe und
hämorrhagische Herde in den Nieren, ebenfalls von

solchen Knoten an den Aestcn der Art. ren. herrührend.

Microscopisch zeigte sich, dass der Proeess mit einer

Wucherung des Endottiels beginnt, welebe erst seeundSr

in die Media und .Vdveiititia fortschreitet: Aneurysmen

fanden sich nicht. — Obgleich die Aetiologic auch in

diosem Falle unaufgeklärt geblieben ist, so kann man
dem Verf. nur beistimmen, dass bei kflnf^eii Beobacb*

tungcn frühzeitig das Blut auf etwa vorhandene para-

sitäre Microorganismen untersucht werden sollte.

Nach Untersuebungen Ton LSwit (18) über die

Entstehung von .'^tdmati im entzündeten Froschmesen-

terium, naeliweisbar dureh Silberinjection, crgiebt sich,

da.sä Emigration und Diapedese zwar durch ätomata hin-

dureh stattfinden kSnnen, aber nidit nothwendig statt-

Bullnden brauihen. Die Stomata werden nicbt
erst durch die Diapedese gebildet, sondern sind

sebou in der normalen Cierä.<töwand vorbanden.

Die Dissertation tod Waegner (23) bildet eine

Fortsetzung der von Thoma angestellten Untersudiua-

gen über die a t Iicromat öse Kiitartnng d'-r Aorta

und ihre Beziehungen zu den Aneurysmen. W. unter-

suchte normale Aorten und solche in Tersebiedenen

Stadien der diffusen oder knotigen Degeneration beson-

ders auf das VorhondenseiD von Rissen in dem elasti-

schen Geweb« der Media. Solebe Einrisse fanden sieh

nur in microscopischen Bildern bei Imhen «iradcn

der atheromatösen Entartung, sie ziehen eine pcrivascu-

Ubre Bindegewebiwuehenuig nach sieb, weldm qwter in

Narbenbildnng tQ>ergeht. Die von Köster angenom-

mene Mesartcriitis erscheint dem Verf. daher — wenig-

tens in der Üegel — die Folge einer primären Schwächung

und Zerreissung der MedU au sein. IKe Betiisde spredten

für eine Zusammengeliöiigkeit der Befunde von Arterie-

sclept-is und Aneurj'smen im .'^inne Thoma's, dem sich

W. auch darin auscbliesst, dass die hügeligen Intima-

wueberangen einen oompenaatoriaeben Cbaraeter be-

sitzen.

Der erste der 3 Fälle von rouncilman (5) be-

trifft eine 85jähr. Frau, deren Aorta stark atheromatös

entartet und mit Parietalthromben besetst war;

einer dersellien MT'ii^;ert<' tlie Abgangastelle der Art.

mes. sup. ohne sichtbare Texturverandeningen im D.arm

nt verursacben. C. glaubt, dass die geringere Blutzu-

fubr Ursache der iriUvend der Knakbeit beobachteten

Obstnietion 'Dannpanlyse) sei. Im zweiten Falle (61 j.

Mann) waren von einem grossen Parietalthrombus der

Aorta multiple Embolien in der Art mes. sup. mit nach-

folgender, in kleinen Herde» bemerkbarer Nccrose und
hämorrhagischer Infareining des Dünndarms, sowie Em-
bolien der Scbeukelarteric mit Spoutangangrän erfolgt.

Tod an Peritonitis.

Im dritten Falle (62j. Mann) hatte eine Thromboa«

(oder KnibMlieV'i der Art, mes. sup. eine totale hämor-

rhagische- Iniiltrulion des Dünndarms und frische libri-

nSae Peritonitis Terursaeht.

Fischer (7) beschreibt fünf Präparate vor. disse-

circndcn .Vneurvsmen der Marburger .'^ammhiug; alle

fünf Fälle betreffen die aufsteigende Aorta, meistens

liegen Queirisse vor, tbdis frische, tbeils Utere.

Ii) Respiration.sorganc.

1) Bezzota, D. u. Ribbert, Beitnigc zur Histo-

logie der fibrinösen Pneumonie. Virch. Arch. Bd. 136.

S. 845. — '-') Chiari, 0., lieber den Bau und die histo-

logische .Stellung der sogenannten .'^timmbandfibrome.
Arch. f. Lar)-ngol. IM. 11. 1. 11. ^Die an den Stimm-
bändern vorkommenden kleinen Verdickungen, welche
sehltesslieh zu gestielten Polypen werden, verdienen
nicht den Namen von Fibromen, sondern sind auf (Jnnid
der mitgellieiltcn Untersuchungen als ischleimhauthypcr-
pla.sien zu bezeichnen.) — 3) Dmoebowski, Z., i'ebcr

secundäre Affectionen der Masenracbenhöhie bei Phthi-
sikem. Ziegler's Beitr. Bd. 16. S. 109. — 4)Franek«,
W., l'cbcr l,uni:enselininipfuni,' aus der ersten Lebens-
zeit. Ein Beitrag zur Heuiitniss der atelectatiscben

Bronchiectasien. Deutsch. Areh. f. klin. Med. 52. 1.

— 5) Hauser, Ct., Uebcr die Entstehung des fibrinösen

Infiltrates bei der eroupösen Pneumonie. Ziegler's Beitr.

Bd. 15. S. 527. — 6) Hektocn.L., Multiple and pe-

dunculated fibromata of the plcura. .lourn. of pathol.

and bacteriol. Edinb. and London. .Nov. ISU."?. (Chro-

nische knopfrinnigc. zum Theil gestielte fibröse Knoten
in der ("r»t ilpi.-un».) - - 7) Ileroig. M., Beiträge zur

Uistogenese der Lungeninduration. Virch. Arch. Bd. 18C.

8. 811. (Bei chronischer fibrinöser Pneumonie, welche
nicht /ur It' sölution kommt, lit die Bindegi-webs-
wuclieruitg wesentlich oder ausschliesslich von den
kl«nen Bronchien aus.) — 8) Loeb, Jnl., UeberTbo-

uigui^ed by Google
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iaaäpli"spli,it-l'neiinKpiioci)iii(i>c und ilire Bezifhuiinen zur

exogenen und endogenen Siderosis. Kbendas. Bd. i;!<s.

iL 1. (Die rueumonicu bei Kaninchen nach Inhalation

TOD Tbomasphosphat sind nicht durch Bacterien, son-

dern durch die mechanische Wirkung der Staubpartikel

bedingt, tunii findet Kiesenzellen in den Lungenherden.

EiisenüUub fand sich auch in der Leber, Milz. Frörli -

rungcn über Siderosis, DcsquamatiODSVorgänge in den

Lungen, „Herzfehkizollcir' ete. a. im Original.) — 9)

Lüwenstcin, £., Ein Fall von «ugebreitetor AblöauDg
der Pleura pulmonalis von der Lungenoberfläche. Diss.

Würzburg. 18'.»2. — 10) Mischaikoff, G., Uebcr
Knochenbilduug in der Trachealschleinihaut des Men-

schen. Diss. Zürich. — 11) Moore, V. A., A contri-

butioa to the study of the mjelia degeaeraüoD of the

pnlmonarf alveolar epitiielium. PbilMelph. Reporter.

Vol. LXIX. No. 27. (Der Befund zahlreicher freier und
in Alvcülarcpithclien eingeschlossener Myelinkügel-
chen im Sputum einer tubcrculöscn Krau Klsst keine

Sdilusae auf die Bedeutung dieser Gebilde su.) — 12)

Pitt, G. Newton, Thrombrna of the pulmonary arteriös

without haemorrhagic infarct.s. Pathol. traIl^nct. Vol. 44.

p. 48. (!'. bet'int, dass die Blutgeriniisol innerhalb der

grösseren und kleineren Aeste d- i l,.iKf;cnarterif durch-

aus nicht Emboli zu sein brauchen, dass sehr häufig

loesle Thromben in der Ari pulmon. entstehen.

Diese und auch andere Bemerkungen Über den Lungen-
infarct bestiitigen durchaus die vom Ref. vertretenen

Auffassungen.) - IH) Huge, H., l'.lier die Cciitral-

fädcn in den Cunichmann'bchen Spiralen. Virch. Arch.

Bd. 136. S. 33(;. (Die Centralfdden entstehen wahr-

scheinlich in den kleinsten Bronchien durch Secret VOD

verschiedener Consistenz; durch Drehen «nd Ausnehen
wird ihre oisprängliehe Dieke benbgesetxt.)

Franeke (4) besehreibt eine eigenthOmliehe De-

formation des Brustkorbes, als deren Ursache sich bei

dir Section partielle I,ungcn.schrun»pfung mit Bilduufj

von Broncbioctasicn an beiden L'uterlappeu ergab,

ferner ebrontsehe interstitieUe Pneumonie, Kohleoab-

lagerung, Emphysem und vornehmlich eine compen-
satorisohc Hypertrophie des linken Oberlappcns.

F. uimml an, dass die Lungeuerkrankung im Anschlüsse

an eine aageboirene Atelectaae des Lungeogewebes sieh

entwickelt habe. Auch bei dem »weiten Falle fand

sich infolge von Schrumpfung der linken Lunge eine

Hypertrophie des rechten Ober- und Mittellappeus. Die

Uiiaehe sdieiot eine ^phiiitisehe NsrbensdmiBpliuig

des linken Hauptbronchns mit Bildung l)ronrliiectati-

scbcr Ii(>bleo gewesen zu sein. Die microscopi&cho

Untersnehung dw hypertropliisehen Lungenabaehnitte er-

gab vcrgrösserte Alveolen und verdickte Septa, imUebrigen

»cigten beide Fälle Hyperlrophif d^s rechten Herzens.

Microäcopiscb zeigen die Uepatisationsstelieo bei

iibi9ser Pneumonie die rriehliehste Zeltenaobiufung im

Centrum der kleinsten Lobuli, utn die Bronchiolen und

Alveolargänge, wahrend die entfi rnter liegenden Alveiden

mehr Fibrin enthalten. Die hieraus vonBezzota und

Bibbert (1) abgeleiteten Sohlttsse, dasa es meh bei der

AnsIwritaDg der genuinen Pnenmsnie um ein Zusammen-

fliessen von lauter broncho-pneumoni.schcn Herden han-

delte, bleibt ebenso problematisch wie die Erkiöiung

der CoeeensbtSdtong dnreb deoBibbert'sdien Leueo*

eytenwall.

Die Untersuchung pneumonischer Lungen im

Anfangsstadium der Fibriobildung bat Häuser (5) zu

den Eifsbniss geführt, dass die hyalinen Platten des

Alveularepithuls in fibrinöse l'scudomcmbraneu
umgewandelt werden, welehe vielfiieh triehterlormig ge-

staltet sind, und durch die von Kohn Ixsihricbenen

Porcncaniilcbcn von einer Alveole in die andere hinein-

ragen. Wahrscheinlich stammt das Fibrin .sowohl aus

dem entsQndliehen Plasmastrome dureh ^Ituog, als

auch au.s dem Protopla.snia der AlveMl ir-'iiitlu lien s- lb-t:

jedenfalls ist es nicht als ein einfaches, im Lumeu der

Alveslen abgesebiedaoes Osrimtssl ansoseboi» ssndeni

veibUt rieh analog der fibrinoiden (croapSsen) Entsfln-

dung von Schleimhäuten.

Löwen stein {!)) beschreibt die rechte l.unc;c eines

unter den Erscheinungen der Athemnotb und ^t.iuung

SU Qmnde gegangenen Mannes, dessen rechtes Hers

Hypertrophie darbot. Da.s Lungengewebe war von

einer gleichmässigcn verdickten Pleura überzogen, ent-

hielt vieifaoh emphysemstöse Stollen, wahrscheinlich

war eine dieser Blasen geplatst, and hatte eine sub-

pleurale Blas-- >,'>d)i!det, welche über maiinskopfnro>-, am

hinteren Lungenraude hervortrat und den Uauptraum

im BrastfellsBcke eingenommen hatte.

Dmoebowski (3) fand bei Sectionen pbthisiseher

Personen unti-r t'fj Fällen 21 mal secundTire tuber-

culüscEntzünduugcn und Geschwüre in der Nasen-
raebenhSble; besonders häufig war die Schleimhaut

dieser Gegend bei acuter Miliartuberculose bctheiligt.

Der Process beginnt mit Mb.^rtl icliüclier Knötehcnbildung,

geht dann in die Tiefe und verbreitet sich in die Lymph-

drGsen.

Zwei Fälle von multipler Knorpel- und Kno-
chenbildung in der Luftröhre, welche Mischai-

koff (10) microscopisch untersuchte, bestätigen die Er-

fahrung, dass ehroniaehe Entzündungen diese häufig

beobachtete Vcrändenmg henomifen. Zu ihrer Erklä-

rung stellt Verf. die Hypotliese einer primären anoma-

len Anlage in den Wandbestandtheilcn der Luftröhre

auf, derart, dass Bestandtheile des Pericbondriums in

der ."^ubmurosa und Mucimn in Form von Bindcg^nvebt;

aber mit Neigung zur Metaplasie in Knorpel- oder Kno-

chengewebe veistnut liegen gcblieboi seien.

d) Digestionsoigane.

1) Ackermann, T., Die pathologische Bindege-
websneubildung in der Leber und l'llüger's tclcii|..^'i-

sches Causalgesetz. Festschr. d. Facultät<:n zur Jubel-

feier. Halle. — 2) Babes, V., Ueber die durch

Streptococcen bedingte acute Leberentartung. Vir-

ehow*s Archiv. Bd. 186. S. 1. — 8) Beadles, Ceeil

F., Fat necrosis of Peritoneum. Pathol. Transact.

Vol. 44. p. 81. (<irosscr wcLsser k.isig aussehender

Herd im Fcttucwi lie um die .Mi!/: normales Pancreas:

altes Magengeschwür bei einer Geisteskranken.) — 4;

Ghiari, H., Ueber einen Fall von Selbstverletzung des

Darmes bei einem Geisteskranken. Prag<"r Wochschr.
No. 1. — b) Curschmann, IL, Topographisch klini-

nische Studien. Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. .'i'L

S. 1, — 6) Üicderichs. !'., Ein Fall von Fremdkör-

per im Oe^iophagus mit A Orlenperforation. Diss. Würz-
Don. 1893. — 7) £ly« J* Carcinoma of the hcad

of XM panereas. Med. Ree. July. — 8) Em min g-
hau^, Einii,'es über pathologisch-anatomische Befunde

bei lunervationsstürungen des Darmes. Münch. Wo-
ehensehr. No. 8. — 9) Finlay, A esse of splenic
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absc'ss: sccondan* abscesses in the Wvtr; death firom

pvaLiiüa. ('litiii-.»l. Transact. Vol. i'?. f:.
ITf!. (I)ct

Fall ist in bciner Aeliolopo ilunkol, wt tin man nicht

vielleicht die Lebeimbso'ssi' boi Jcm '20jjihrigcn Mäd-

chen ala dio primären Eiterherde anscbcn will.) —
10) Göebel, C, Ueber Pigmentablagening in der

Darmmusculatur. Virchow's Archiv. Hd. 1.%. S. 4S2.

-- 11) (ioetkf. P., Poritonitis nodosa. Diss. W'ürz-

burg. 18;*:^. ;1 mit ^titfin ErtV.].;.- dun-h Laparotomi«-

feheilte Fälle von tuberculüscr Peritonitis.) — 1*2)

i«od, A., Casnistiaobe Beiträge zur Kenotnias der

Divertiki'lhildunccn tind inneren Incarccrationen des

Darmtractus. Di-^s. Ziiriih. — 13) Hawkina. H. P.,

Fat necrosis in a ca.s^^ .>i (hmI ii. rit'Hiil-s diu- '.>
|

'
r-

foralion of ihe «all Idudder. l'aüiol. Transaol. V, 44.

p. 78. (Perforation der Gallenblase durch einen einge-

keilten Stein, Ablluss von Galle in die Bauchhöhle,

acute Peritonitis, Fettnecrosen In multiplen

weissen Herdon, rnthicll'-n F'Mtorystallo, Pancreas nor-

mal. — Kurzer Bericht über einen Fall von circum-

scripter Peritonitis nacb Ilectumpcrforation, welcher

Fettoeeroae nur ün entzündeten Gebiete ent-

hielt). — 14) Kidd, Percj-, Cirrhosis of the lirer,

pancreas. and Kidne\', fron» obitrurlive valvulär riiseasi-

of tbf heart. Pathoi. Transaot. V. 44. p. !». 1.'.)

Kotlar, K., Ueber die Patliom'tn'sc der s iii' ii iniiten

Gallcngang-stuberculose in der Leber des Men&chcn.

Ztachr. f. HeUk. XV. S. 121. - 16) Kretz, R.,

r -hrr Hypertrophie und Regeneration des Lebergewebes.

Wiener klin. \Vochen.schr. No. 20. (Bespricht eine

Reihe \on Fallen, in denm aiisj;ede!int<T Ersatz für

unterg'uaiigiiies I.ebergewelie dureh e iini|M- risalori-

srhe Hy pe r t r t'p h i
!• enthtanden ist.) — 17) Lauer,

J., Ein iüall vun llemia meaocolonialis mit Einklem-

mung eines Sandubmiagena. Disfl. Greifswald. Oet. —
18) TiOose, L-, l.'eber Gastroraa'.acie. Elxnd. (Fall

von ausgedehnter cadareröser Magenerweichun^' mit

Perforation bei «inem Erwach.senen.) -- 19) Marek-
wald, Ein e-genthümlicher Fall von Lebcrcirrhose,

Combinatton von partieller Hypertrophie und Atrophie

der Lebersubstanz. Vireliow's Archi V. Bd. 135. S.292.

(Der Fall zeiehnet sieh dureh uti|;eW"litilieh grosse, ku-

gelige Läppch' ti von liy]>rrir"phis( lieni Lel»ergewebc

aus, daneben atrophische und tibröse Stellen.) — 20)

If ei Bier, Yal. v./ Reereatioa des Lebergewebes nach
Abtragung ganzer Leberlappen. Ziegler'a Beitr. a. pa-
thoi. Anat. Bd. XV. S. 1, - 21) M iddleton , 0. S..

Neerosis nf tli'- paIll•r'"•.^^ wiih eyst-form.iti.'n and fat

necrosis. Glasgow med. Journ. .\\n;u.st, (Krankenge-

schichte und Scctionsbefund eines Falles von Pancrea-
titis mit Uebergang des Organs in Neerose, so dais

dasselbe bei der Seotion in einer schwanen trüben aber
geruchlosen Flü.ssigkeit schwimmend gefunden wurde;

der Sack war gegen die Bauehhühlc abgekapselt.) —
38) Pick, L., Ueber 74werchfelldurehbi>hrungen dureh

das runde Magengeschwür. Deutsch. Zt«cbr. t klin.

Med. Bd. f6. S. 452. — 2S) Ritter, U., Ueber In-

vagination des Darmes in Folge von malignen Tumoren
mit bekundeter Berücksichtigung eines Falles von C<nr-

cinoma und Invaginalin reeti. Inaug.-Diss. (ireifswald.

— 24) Bolleaton, U. D., Fat necrosis and its asso-

oiation with panereatic lesions. Patb. Tnusael Vol. 44.

p. 11. (2 Falle von subperitonealer Fettnecrose sehr

verschiedener Art: I. eine Abscessbildung im Panereas-
ki.pfe und um denselben mit Perforati'in ins Colon

trausr. 2) Blutung anseheinend aus eineiii Ancur)'sma
in das Pancreasgewebe. In beiden Fallen enthielt nur
das awbperitoncale Fett grössere und kleinere opake
Herde von Nccrose. Die klinischen Symptome, Erbre-

chen, '',,ns{ipation und Collaps waren in beiden P'allen

vorhanden, II. meint daher, dass auch die Fett-
oeeresa als ein Ava^raek der gestörten Sympa-
tbieusianervatiOQ amnisehen sei.) — 25) Sauer-
hering, B., Ueber multiple Necraaen in der Leber bei

Stanunflictcrus. Virchow's Archiv. (Hbtologiaehe Un-

HB, Tkratolooib mm Onkoloois.

terauehung zweier ^Ite von multiplen dureh Gallen-

stauung hersorgebr leht'-n necwtbchen Leberhcrden.)
— :?<>) van Selierpenberg, P.A., Die Divertikel de.-»

Oesophagus und ihre Entstehung. Diss. Erlangen. 18H3.
— 27) Tilger, A., Beitrag sur pathologischen Anato-
mie und Aetiologie der PancreaseTsten. Virebow*s
Arehiv. Bd. i:n .'548. — 28) Weber, An.at..mise>,-

hisJiilugisehe UntersuehuDgen über einen Fall vi ii

Typims abdominalis. Di.ss. Ziirieh. (Di«' gros>en Zellt u

in den markig geschwollenen Peyer'schen Hauten sind
gewiirherte Endothelicn der Lymphgefisse.) — 89)
Wiese. E., Beitrag zur Histologie des Leberadenoms.
Diss. Wiirzburg. 1892. (Fall von Lebereirriiose mit
/ihiiosen kleinen und einem grtsaereo coniluirten

Adcnomkooten.)

Der Pflüger 'sehe .Sitz „die Ursache jedes Bc-

dürfnissi-s eines lebendigen Wesens ist zugleich die Ur-

sache der Befriedigung des Bedürüiisses" wird von

Aekerraann (1) auf die Gevebsverlnderungen
I i i iler Lcberc irrhose angewandt. Eine ScbSdlieb-

keil, welche in dem Blute den .^auersloffgehalt vermin-

dert, uüthigt die Leberzellen, welche vergeblich £;auer-

Stoff auftunehmen suchen, andere Yeibindungen einsn-

gehen, wodurch sie sich gegenseitig vernichten. Auch

der noch übriggebliebene Rest von Lebcrzellen würde

zu Grunde gehen, wenn nicht durch Neubildung von

Capillaren von der Leberarterie her iflr Sauerstoff-

haltig«'N Blut ^res.irgt würde. .\urh die Abfiüirung der

Galle würde ins Stockcu gerathen, es würde in der Leber

und im Blute Anfhäufong von Galle eintreten, wenn
nicht nach dem Unt<Tgange der LeberzellcQ und der

sccundären Wurlierung im Biti'k'gcwel<e die ursprüng-

lich vorhandenen capillärcu «iallengänge erhalten

blieben und durch ihre Erweiterung, also nicht eigent-

lich Neubildung, für die Abfuhr sorgten. So leicht

sich aut diese Weise die Be.ibaehtungen bei durch Al-

cohol oder Phosphor cutstandencr Lcbercirrhose in ein

philosophisches Gewand kleiden lassen, welches eine

Erklärung sein soll, thatsächlich aber eine Umschrei-

bung bleibt, so schwierig oder >inm'"'glieh i>t es, unter

deu hier als gegeben anerkannten Voraussetzungen die-

jenigen Bindegewebswneberungen in der Leber so er-

klären, welche ohne voraol|gegangenen Zerfidl von Leber
Zellen auftreten.

Die 4 von Bah es (8) mitigetheilten Beobachtungen

über acute gelbe Leberatrophie sind unter dem
Bilde einer allgemeinen Sepficaemie verl.aiifen. .Ms

Ursache für die Leberveräuderung liessen sich in zwei

Fällen reichliche Streptococcenmassen in der Leber

selbst nachweisen; bei den andwen beiden Fällen

nimmt Verf. an, dass die .Streptococcen zwar gleichfalls

die Zerstörung herbeigeführt hätten, später aber zu

Grunde gegangen seien. Die Stelle der primifen Er
krankung seheint in allen Filkn eine hraodige Ent-

zündung der Mandeln gewesen zu sein.

Ueber den Grad, bis zu welchem nach Exstir-

pation von Lebergevebe ein Ersats aus dem
zurückgebliebenen Parenchrm erfolgen kann, bat

v. Meister (20) eine Reihe von Versuchen an Kanin-

chen, Hunden und Ratten angestellt, nach denen sogar

du Veriuat von Vs ^ Oeaammtgewiebtes aingegllehea

werden kann. Je jflnger und kräftiger die Thiere sind,
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um «o schueller findet di« Neubildung von LebeneUen

statt, rte cmidit swisehen den 4S.— liga ilv Ende.

M bftrnchtot die Wucherung der Lcbcraelli'n alscorn-

p cDsatorisrhu Hyperplasie, bei velcbcr die aiu

mehreren Lapp<!n bestehende Thierleber mit den paarigen

Organen in Parallele gestellt wird. Eine Anlage neuer

Acirii tltidi't nicht statt, soiidiin in den zurttckgeblie-

beoen alten Läppchen erfolgt durch Zellenvermehruag eine

Volamasauabme um das 8- bis 4faehe. Der Process

begannt mit einem kur7AMi Stadium der Hyperämie, auf

wt'lehes am Kndc des 1. Tages eine mitotische Ki-rn-

uud Zcllcutbeiluug beginnt, welche von der periphe-

rischen Zone der Aeini lum Centnim forlBebreitei Das

Epithel der Gallengünge nimmt ebensowenig wie die

«tcfässendothclieu eigentlichen Antheil an der Regene-

ration. Genaue Erörterungen über die Technik der Ver-

raehe, sowie Aber die frilheren Arbeiten auf diesem Ge-

lriete sind im Orig. einzuseh>Mi.

Die histologische UntcrMichung der Gal lengangs

-

tuberlcel, welche Kotlar (l.'i) angestellt hat, kommt
SU dem Ergebniss, dam es swei in ihrem Ausaehen Ter>

-- !iicdene Gruppen vnn .tubercul '"sen I.eber-

caveroen' giebt, deren eine käsig entartete Tuberkel-

eonglomarate dantellt, während die andere central re*

tinirte Galle und Gallengangscpithclien einschlicsst

Hi'-ser l iiterschied ist alur ein rein zufälliger, davon

abhängig, ob der tubcrculösc Ilerd sich in der Nähe

eiaes etwM pösseren Gallenganges entwickelt, oder

nicht; denn die Bacillen werden in beiden Fällin der

Leber durch das Blut zugeführt, und nicht etwa durch

die Gallengänge, da, wie K. sich überzeugen konnte,

die Epithellsge der Oalleacaoilo immer suletst degene*

ririe, nachdem die Knoten in den tieferen Wand-
schichten schon verkäst waren. Die tuberculösen Ca-

vemen mit Gallengebalt besteben also nicht aus einem

einsigen erweiterten .und kisig entarteten Gallengangc,

sondern aus erweichten Käschcrdm, in weh-lie pr>".ssfre

oder kleinere Gallenwege sccundär einbezogen wor-

den sind.

Piek (28) besclveibt einen seiteneu Fall von
Magengeschwür bei ein-T 48j;ihrigen Frau, welches

an der vorderen Wand des Magens eine feste Ver-

wiehsung mit Zwerehfidl und Thorax herbeigefOhrt

hatt«; eine krateri^irmigc Perforation ging durch das

Zwerchfell hindurch, die Knorpel der 7., 8. und K.

Hippe waren durch die L'lccration zum Theil blossgelegt,

andi die Brustmuskeln serstSrt, sodass nur nodi die

Bant über dieser Stelle des Thorax eine Bedeckung

bildete. Auch an der hinteren Magenwand war ein

grijsaerer Substanzverlust vorhanden, der nur durch

Verwaebsuag des PaneroM gogeo di« Bandibdhle abge«

schlössen war.

Die mehr oder minder ausgesprochen rostfarbene

Pigmentirung des Darms, welche häufig aki zu-

fiU^er Seetfonsbefund namentlich bei Leldien älterer

Personen angetrofiTen wird, ist von Goebel (10) einer

•iagehenden Untersuchung und Hcsprcchunir iinler-

Ugen worden, wobei sich herausstellt, da^s abgesehen

fMl kindliehen Alter bei allen älteren Indhridueo in

der Langsmnsealatur des Jijunums, hinfiger des Duo-

IB, TkBATOLOOIK ÜND ONKOLOOIB. 2S6

denums, und selten des Dickdarmes spindeltv.rmige Fi-

guren aus klmnsten PigmentkSmehen bestehend sieh

antreffen lassen, während im Magen, wi nn iihi. rhaiijit

Pigment in ihm vorhanden war, dasselbe st«ts nur dem
Brficke'sdien Muskel angehSrte. Eine eigentliche De-

generation, etwa eine Fettnietainorphose licss sich nicht

flachweisen, vielmehr nimmt <i. niit Heeklingliausen

an, dass der Farbstoff ein Derivat des liamoglobins sei.

Ueber die noch ganz hjpothetisehe Bildung und Ab-
isgerung des Pigmentes siehe das Original.

Cursehmann (5) macht unter Beifügung von

Kraiikcngc^cbichteo und Sectionsbefunden auf die Wich-

tigkeit abnormer Lagerung, namentlieh des
Blinddarms und der verschiedenen Abtheilungen des

Dickdarms aufmerksam; Ilemmungsliil.Iimpen verschie-

dentlicher Art am Darme selbst und am Mesocolon,

Knickungen des Darmes ete. kommen häufiger ror und
ki'iinen zu Ileus führen, ohne dass bei Lobseiton eine

sichere Di.ignose miiglich ist.

Die aus dem Cantonspitale zu St. Gallen stammen-

den tmd unter Leitung von Hanau Ton Good (12)

bearbeiteten Fälle von Ileus, liefern einen werth*

v.iüen Beitraj,' zur Di.ignostik und pathologischen Ana-

tomie der .Acbsendrehungen des Darms, im

1. Falle hatte ein dSjShr. Mann häufig an CoIikanfiUlen

gelitten und ging nach mehrtägigem Erbrechen unter

Collaps ohne Fieber zu Gnindc. Die Scction ergab

starke Auftreibuug des Dünndarms, 12 cm oberhalb

der neO'CSealklappe beginnt mit sAarfM* Grense ein

enger Darmabschnitt, auch der ganze Dickdsrm ist eng

und leer. Eine Acbsendrehung und scharfe Abknickung

ist dnreh 4en Zug eines gefällten, in das Becken hin-

abreicbendeo Meckal^ehsa Divertikels herbeigeführt

worden, welches die Bedin<riin;^eri für die HrehMiig

durch mechanische Wirkung des andrängenden Darm-

inhaltes gegeben hat — Beim 2. FUle ist die eben*

filU itn untersten Abschnitte des Ih-ums benbaelitete

Drehung nicht aufgekl.ärt worden. — Die .\ch>eniirehung

im S. Falle war ebenfalls im lleum gelegen, und zwar

unmittelbsr vor einer Stenose, die durch slte Ter-

wachsungen des Darms mit dem Uterus entstanden vsr}

gleichzeitig fanden sich Abscesse im Uterus und seinen

Adnexen, Thrombose bis in die Vena cava etc. Der

Heehanismus Kern sidi hier duidi die Verengerung und

Fixirung d<>s Dünndarms vollkomOBOn klarstellen. —
Der 4. Fall betraf einen 66jähr. Hann, der an einge-

klemmtem Brudie operirt wurde, aber ohne Erfolg, da

sieb die Fortdauer der Einklemmungserschcinungen

nach der Operation als die Folge einer Achsendrehung

herausstellte, welche oberhalb der Incarcerationsatelle

eingetreten WBT. — Einen snfiUligen Befund der Seetton

eines an Phthisis verstoritenen 32jähr. Mannes bildete

der f). Fall, hei welchem ein alter, durch Adhäsionen

iixirter compiicü-ter Volvulus des unteren Dünndarms

und des aufiteigendea Dickdarms gefunden wurde, dessen

Fntstehnng auf ein am Nabel strangförmig verwachsenes

MeckclVehes Divertikel zurückgeführt werden konnte.

G. Bemerkenswerth durch seine congcnitale Natur ist

«n Fsll, weldMT bei einem Neugeborenen den Terdseht

auf Atresia an] erregt hatte. Es war eine Adisendrc-
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hang im DQnodam vorbanden, deren Ursache aber

nieht su ermitteln var; die Muscularis des erweiterten

olien n StQekes War hyp(/rfr<iphi<( h. 7. Ein lOjähriges

Mädchen erkrankte plützlich unter Erbrechen und Leib-

•chmenen, später trat Ileus binsn, etwa 8 Woehen

apllter starb sie. Die Section ergab doppelte Abselmü-

nititr fii s Diiiiiidnrms durch eiiioii oiniih;ilomes< rrii-chen.

um Nabel adhüreoten Ötrantj, der am Darme angewachsen

und doreli peritonitiflehe AdhSsionen eompUeirt war.

Aellere und frische Pcrforationsporitotiitis. — Die>er

Castiistik folgt noch ein-' Hcschreitnint; dfr irrölicren und

feineren .Structur von kleinen Au.->»ltilpungeu in der

Wand des Daodenums und Jejunums, wobei sieh aeigt,

dnss die Divcrtikelbildung imnu r an der naclipcbi^'sfen

Stelle der Darmwaod, d. b. am lieseoterialaosatze

erfolgt.

EigenthOmliehe Darmaerreissungen batt«

sich ein <tfistr>kr.iiikcr dadurch zuLT'/'iLii n, Hass er hei

aufgetriebenem Üarm sein Abdomen mit befugen Fauüt-

schlügen beariiMtete. Chiari (4) fand 8 onToIlstiindige

Einrisse in Serosa und Musculari£ des Colon asc. und

transversom sowi«- einen perforirendeu im Colon

asc., dar den Tod an l'eritonitL'» herbeigeführt hatte.

Lauer (17) besebreibt einen vom Ref. seeirten

merkwürdigen Fall von Defect im Mesoooloa, durch

welehen eine Acliscn'lrchung und Verlap^nin^ vnn Ma-

gen und Üünndarmscblingen stattgefunden hatte. Durch

ein Uleus simples war VerlStbong des Magens nahe

dem Pancreaä und Sanduhrform entstanden und hier-

durch wahrscheinlich die Uemia mesocolonialis erzeugt

worden.

Bitter (S8) beschreibt unter BeüQgung einer Tafisl,

dass bei einer 53jähr. Frau durch einen tuberösen in

das Dormlunien weit hineinragenden (iailertkrebs eine

Invagination des Darmes hervorgerufen wurde. Exstir-

pation des iuTaginirten Daimstfickes und genauer miero»

scopischer Kefund des TumOTSt

Dicdericbs (Ja) berichtet über einen Fall von

Perforation der Speiseröhre. Eine Kltere Freu

hatte sich beim Essen von Hfibnerfleiiicb verschluckt,

obgleich die Schmer/cn in der Speiseröhre nach einigen

Tagen verschwunden waren, so erfolgte 10 Tage nach

dem Ereignisse t&dUidie Blutung; die Section ergab

Substanzverluäte in der Speiseröhre mit Durehhruch

der ^\'aIId, als deren l'rsache ein gabelförmiger Hühner-

knochen angesehen werden musäte, der bereits im Cve-

eum angelangt war. Die Aintenwand war von Aussen

nach Innen perforirt.

In der Dissertation von Scherpen berg (26) werden

4 Fälle von Oesophagusdivertikeln beschrieben,

und unter AnflUming sahlreidier Abhandlungen über

diesen (Jegenstand auf ihr Zustandekommen untersucht.

Zu den reinen i'ulsion.s- und Tractionsdivertikeln kommen
noeh di^enigcn, bei welchen durch angeborene Aus-

buebtung eine DiqiHMdtion fllr die i^tar eintretende

Pulsionswirkung gegeben wird.

Der von Tilger (27) beobachtete und unter An-

führung zahlreicher Literaturangaben erörterte Fall von

Cjstenbildung im Panereaswird auf eine alte ab-

uflaufene intereUtielle Pancreatitis als Anfisngsstüning

surürkgeftthrt: an derBildang der klebereo und grosse-

ren Cysten scheint die Tordauende Wirkung des Panereas-

saftes den entseheidenden Antheil su haben.

[Dmochowski Z. und W. Jauuwski. Ein seltener
Fall totaler oystSser Degeneration der Leber. Gazeta
iekaraka. No. 6.

Die eolossal vergrSsserte Leber bildete einen Complex
von Cysten, so dass vom eigentlichen Lebergcwebc nur
sehr wenig uhrig geblieben war. In ähnlicher Weise waren
auch die Nit ren verändert. Der Durehmesser der Leber
von rechts nach linki betrug 40 cm, der vorne nach
rückwärts 38, der senkrechte KS ein, das Gewicht
lOSdO g. In dem aas dem Lebetgewebe erhaltenen
Priparate fiel besonders die starke Hyperplasie des
interlobulären Bingewebes auf. Verff. sind gene:::t ilen

Fall als eine Combiuatiiin von ey^tisch degenerirtem
Adenom mit Fibrom anzusehen. Den .Aus^,iiig>punct

des Adenoms dürften die EpitbeUelleo der byper-
plastisehea ChiUenginge gebildet haben.

Sfln (Krakau).]

o) rriiL'cniialajjparat.

1) Allessaodro, Cootributo aUo studio delle
lesioni istologiebe determinate nelf nemo dalP avvele-
namento acuto per sublimato eorr-»sivo. II polielitiico.

15. Ai,'"sto, (Beschreibung der nach Queeksilberver-
giftunt; luHretendcn Degenerationen in der Nier-- als

Nccpisen des Epithels; A. führt auch die Dickdarm-
entzündungen auf Genissveränderungen und Epithel*
Veränderungen zurück). — 2) Anderson, W., A ease
of chronic ni.xstitis in a male agcd forty-flye. Patbol.
Transact. V. 44. p. 122. — 3) Burnieister Ib.,

Beiträge zur llistogenese der acuten Niorencntzundung.
Virchow's Arch. Bd. 187. S. 405. (Historische Studie,

welche die parenchymatöse Nephritis, Crlinderbilduag
etc. unter Zugrundelegung der Cohnheim*sdien Ent-
zündungstheorie erörtert ist zu kurzer Wiedergabe nicht

geeignet.) — 4) Cutler L., Kidneys from a case of

eclampsia. Obstetrical transactions. May. 1894. (Frische

interstitielle Nephritis mit secundärer kömiger Degene-
ration der Haraeanildien, und stuicer BluMIlung in

dei T?ind' iisubstanz bildeten den Hauptbefund bei der an
Keiatujisie gestorbenen Frau.) — ')) Dobhert, Th.,

Beiträge zur Anatipmie des Ct'i us-chleiinhaut bei ecto-

iscber Schwangerschaft Arch. f. trynaekol. Bd. 47.

3. (Histologische Beschreibung der Epitbelmeta-

plasien im Oberfliehen- und Drüsenepithel des Ute-
rus bei 3 Füllen von Tubenscbwangerschaft.) —
fl) Frankel. E., lieber Corpus-Iuteum-Cysten. Arch.

f. tiynäkol'ig. Bd. 48. H. 1. (Beschreiliung mehrerer
Eierstockscysten zum Theil von beträchtlicher Grösse,

die nach den beigefügten microscopischen Befunden
der Gruppe der Corpns-luteum-Cysten angehören.) —
7) Griffiths, J., Hetiincd festes in man and in the

dog. Journ. of Anat. and Physiol. Vol. XXVlll. New
series. Vol. VIIL Part. II. .ianuor)-. — 8) Uassler,
Mammite dironique. Lyon Midicai. No. 16. (Chro-

idadie Bntsflndung und DrOsenwneherung in der Mamma
eine« 9jyihr.Soldal' n ~ T Rebb. U.Q., Tubercular
tamor from male maiuiaa. Pathol. Transact. Vol. 44.

p. 128. — lOi Hildebrand, Weiterer Beitrag zur

pathologischen Anatomie d. Niereugeschwülste. Langcnb.
Arch. Bd. 48. S. 848. (Mehrere seltenere Fälle. 1. Car-
cinom der Niere bei einem Kinde. 2. Krebs des Nieren-

beckens einer Frau. 8. Congenitale C)-.stenniere mit

Sarcom bei 2jährigem Knaben 4 Kine Heihr von

Nierens.arcomen besonders bei Kindern, b. Kin Fibro-

niyn-tt-tco-Sareoni, welches getrennt von der Niere nur

der Kapsel angehört) — 11) Jahn, Ueber Aigyrie.

Ziegler^s Beitr. Bd. XVL 8.818. (Seotioasbefbnd eines

Falles Ton Arg}-rie. In der Mim lag feinkörniges

^ kj d by Google



Orawits, PATHOLOGiscins AxATOMiBi Trratolooib ünd Oneolooul 827

Silber, in den (Ktnienili und der Tnnii-.i pmpria dir

>annnelröhren, auch iii Schilddrüse, Plexus choroidea,

ia üaut, Leber und Hoden fanden sich Niederschlüge
vor.) — 12) Jores, L., ücber die Hypertrophie des
sngenanrilen tiiiftlerDn Lappens der Prostata. Virr!i i\v"s

Archiv. Bd. Kiä. .S. 224. (Die llyportrophio di's ii>iUl>nn

Lappens der Pro.stata beginnt nicht damit, dass di-' I'ars

intermedia oder ein Tbcil derselben iu Wucherung ge-

riith und sich allmälig vor den Rand des Sphiooter in

die Bloscnschleimbaut vorwölbt, sondern aus acressori-

schen Drüsen der Prostata, die schon nornialcn»eisc in

der Siibiuucosa dieser Stelle üfgcti.) — 13} ,Iusti, F.,

Beitrag zur Keuntuiss der hyaliueu Capillarthrtiinbose

in Lunge und Niere. Diss. Marburg. ^Ueber den
Krankheitsfall und die Todesursache Ist nichts bekannt,

Verf. beschreibt an den scheinbar normalen Nieren
microsciipisch crkeniihari' Fibrinaus-sclicidungen iti den
• iloracruli und Rindincapillaren.) - 14) KahNlcu,
C, V., L'eber die GlumerulonepLritis bei Sch;irlach.

Ziegler's Beitr. Bd. JCV. S. 602. (Bescbreibung in

Osmfttin-EsBig^tire gebirteter Fripnmte eines Paltes von
Scharlnch-Xfphriti.s. bei welcher das glasi^'c Aussehen
dt-r <il"nitruli durch intravasculäre Fibringeriunuug
I rkl irt winl: die-elbr Inhaltsmasse fand sich auch in den
kleinen Arterien der Niere.} — 15) Oerselbe, Ueber
Ureteritis cystic«. Ebendaselbst B«L 16. 8. 969. —
If') Derselbe, Ueber die .\blagerang des Silbers in

d. n Nieren. Ebenda. Bd. .XV. S. 611. — 17) Klautsch,
.A., Ueber die in Folge der Chnlrni auftrat, nden iialho-

logisch-anatomiscbcn und histologischen Veränderungen
in dcD weiblichen (ienerationsorganen. Münch, med.
Wochen.schr. N". 4.") und 4fi. — IS) Manasse, P.,

l'fher die Bi /irliutig^en der Nebemneren zu den Venen
i'id dem venüscn Krei^^lauf. Vir -Iiow ä An liiv. Bd. 134.

S. 2G3. — 19) Mauchlc, Beitrag zur Kenntuiss der

eompensatortsdien Hypertrophie der Niere. Diss. Zürich.
— §0) Morton, Tnoercalosis of the Fallopian tubes,

Uterus and vagina. PathoL Transoct. Vol. 44. p. 117.
— 21) Pop off. Zur Kenutniss des haeinorrhagischen

Infarcta des Utmis. Arch. f. tiynHk. l Hd. 47. S. 12.

(Bei einer an alter Mitralstenose umi t nilolischer Ence-

phalomalacie Terstorbenen Frau fand sich eine dunkel-
rothe geschwollene Yaginalportion und eine Blutung in

der Cennxwand, welclic hinten tief in di.' Mu'icularis

reichte. Aus dem gleichzeitig vorhandenen, durch

Thromben oder Emboli bedingten Verschlusse der

Arterien des Uteras folgert P., dass die flämorrfaagie

als «Tnfaret* za erkllren sei. Experimente an Hündinoeii
fTiraben erst bei Unterhindung der Aorta abil und der
lieiden .\a. hypogastricae und Aa. spcrmaUeac Blutungen
im Uterusgewebc, z. Th. mit Nekrose der Wand.) --

2-2> Ssalistscbeff, £. G., £in Fall von tuberculöser
Hrk rankung des mSonliebsii OHedes. Zieglcr^s Beitr.

Bd. XV. S. .175. — 23) Stitling, H.. Versuche über
die Atrophie des verlagerten Hoden. Ebenda. S. 337.
— 24) Trcymanii. U., Die V. ränderungen der Nieren
bei der Dysenteria acut,i epidemica. Diss. Königsberg.
— 2.'>) van Tussenbrock, C. u. M. A. Mcndes de
licon. Zur Pathologie der Uterus-Mucosa. Eine ana-
tomisch-klinische Studie. Arch. für Gynäkol. Bd. 47.
H. 3. — 20) Wül. tt, Fdg.. ('.ngenital cystic diseasc

"1 the .scrotum. I'athid. Transacl. Vol. 44. p. 107.

tiriffiths (7) bescreibt mehrere Fälle von ilodcn,

die b dem LtiiteneanBl inrückgeblieben sind,

und fugt einige Ckgebnisse von Versuchen am Hunde
bfi. woraus sich ergiebt, dass 1. der retinirte Testis

beim Menschen und Hunde kleiner ist und Samen-

eaailehen in nngewöbnlieb reichUehem Bindegeireb«

'iithält. 2. findet eine Verdickung der Turiiea propria

urid der Wandung der Sameneanälchen statt, d;is Epithel

Ictxteren ist spärlich und cyliudrisch, man findet

aiehts von Saaenbikdanf und drittens, obgletcb aber

beim Cry[itorchismus keiue Spermalozoeii gebildet wer-

den, SO bleibt doeb der EidIIubs auf die ilbrige KSiper-

entwifikelnog der nenule.

Stilling (23) verlagerte bei Kaninchen di. II i-

den in die Bauehi: Iile und beobachtete als regel-

mässige Folge des Eiinjnllu einen mehr oder minder

seboellen Unteigang der SameDcan&ldient speeiell der

Sperma*. igonien und der Muttcrzellcn, welche der Fett-

metamorphose anheimfallen. Die atrophischen Ho-

den enthalten schliesslich zwar noch Canälchen, aber

keine Spermatosoen. Als Ursache sehtint eine Ab-

knickung des Vas deferons d'T .\trophie zu tirunde zu

liegen, wie ja auch die Durcbscbneidung des.sclben von

Hodenatrophie gefolgt wird.

Zwei Fälle von multipler Cysteobildung im
Ureter und Nierenbecken sind von C. Kahlden
(l.ö) derart untersucht worden, dass von jedem Falle

zahlreiche Cysten gehärtet, iu Serienschnitte zerlegt und

1d Himatoxylin-Eosin gefSrbt wurden. Entgegen der

jüngsten Angabe von I.ub irsch, nach welcher die

Brunn'schen Cryptcn den Ausgang d_r Cysten dar-

stellen, fand V. K., dass eine Epithelwucherung den An-

hag maebt, dass alsdann eigenÜtQmlieh geflrbte K9iper,

im erstr'n Falle mit auffallend goldgelbem PipMot ge-

mischt, vielfach mit einer kapselarti;,'cn Begrenzung und

kernähuliehem Inhalte iu den Cysten gefunden werden,

welche mitWabrseheinliehkeit als Parasiten aus der
Klasse der Myxosporidien ZU deuten sind. Die

Gebilde sind manchmal nur vereinzelt, in den Cysten

des 2. Falles auch nicht in so mannigfaltigen Formen

vorbaDdeo, es sebeiot aber, dass sie leicht fibersebeo

werden ki^innen, und dass doch in alicii Fiilb'n von

cystischer Erkrankung der Ureteren der parasitäre Ur-

sprung sich miiglicberwdse wird auffinden lassen, ünter-

suchungen frischer Objecto und AuL-igen von Culturen

werden zur Entscheidung Aber die Richtigkeit dieser

IVage unerlässlich .sein.

Die Tbier\'ersuche über compcnsatoriscbc Nie-

renbypertrophie, welche Haueble (19) anstellte,

begaiiiien mit Exstirpadon einer Niere, welcher nach

2- 3 Wochen Unterbindung eines Arterienastes der an-

dern Niere folgte. Trotz dieser starken Keduction des

DrOsengewebes unterschieden sich weder Glomemli noch

Harncanälchen in ihrer Grösse von den Befunden bei

gewöhnlicher Hypertrophie, woraus sich eine stärkere

Schlängelung der gewundenen Canälchen erschliessen

liest

Bei der Nietlebcner Cholenicpidemic stellte

Klautseii (17) Untersuchungen an elf Frauenlcichen

an und beschreibt als Folgen der Cholera Hyperämien,

Himonbagien, parenehymatdse und fibrinöse EntsQn-

düngen an Uterus, Ovarien und Tuben.

In dem von v. Kahlden (IG) beschriebenen Falle

von Argjrie bei einem Mädchen, das Arg. nitr. einge-

nommen hatte, fand sieb an den Stdien der Silberab-

scheidung in der Marksubstanz der Nieren eine inter-

.stitielle Nephritis, die (ilomeruli waren frei von Nieder-

schlägen. Bei Kaninchen wurde nach Fütterung mit

Aifeni nitr. ebenfalls Slberabicbeidong in der Mark-
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substanx der Niere, ausserhalb der Ulonieruli ab< r keine

Nephritis beobachtet

Tri'yniann i2i) viTÖffcndiclit die Sei lioiisproto-

colle vun 12 Fallen epidemischer Kühr, wohoi be-

sonderes Gewicht auf die hierbei vorkommenden
NiereoTer&nderungen gelegt wird. Bei allen Fallen

fand sich eine dun lians iiheroinsfimmonde, parenrhyma-

tüäe Trübung und Zerfall der Epithelien der Uamca-

nilehen, wihrend das interatitielte Gtirabe nnveTändert

blieb. Die Untersuchung wurde nur an gehürteten Ob-

jectcn ;uisi:'>ffihrt, i's wir-l dab<T mir ib-r Kcrn/erfall

bervorgelioben, von Fe(tinctamorpho:>c aber nichts er-

vShnt

Ssaliütscheff (22) bcschn iht ein grotses, »ackiges

Geschwür am I'cnis oinos 47). Bauern, welches die

ganze Haut resp. Schleimhaut im Suicus rctroglandulariü

serstSrt hatte und einen Theil der Glans selbst ein-

nahm, käsigen (inind. <:cz.iik(e, von Knötchen Ix '.' t/te

Rander darbot und sich als tubercul<'>sc> »Jcschwür

erwies, lieber den lufeetionsniodus iiess sich sicheres

oidit ermitteln.

Norntale Nc b c n n i e r e n von Menschen und Rindern

leigen so überreichliche, in die Venen hineinragende

Zellenzapfeo, dass ein fortwährender Uebertritt derselben

ins BInt wahnchdnUeh wird. II an asse (18) fand ausser-

dem, wenn er frische Nebennieren in toto in Chroni-

säure härtete, eine eigenthümliche braune hyaline Sub-

stanz, die in Alcobolpräparaten anscheinend aufgebest

tmrde, jedenfalls nieht sichtbar war; ob es sidi hierbei

um ein Scoret handelt, odi r um liie nifTusii'ti fiMcr eigen-

thümlichen Substau während der Agone, bleibt zu ent-

scheiden.

0 Knochen, Knorpel u. Gelenke.

1) Arnold, J., Vdt«re Beiträge <ar Aeronegalie-
frage. Virchow's Arcb. 13.i. S. 1. — 2) Landow,
M., Ueber die Bedeutung des Fa-senstoffs und .s- ine L'tn-

wmidliKigeii lii-iiii chronischen, insbesondere tuberinl -i n

Hydrops tiltrinosus. v. Langenbeck's Arch. Bd. 47. —
8) Lühlein, II., Zur Frage von der Entstehung der

poerperalen Osteomalade. Gentnlbl. L GynäkoL No. 1.

(Bactorien Ueaaen sieh weder in dem osteomalaeischen

Beekenknoehen durch Cultur noch in den Ovarien durch

Sdinittfarbung nachweisen.) — 4) Ottiger, H., L'ebcr

die Bildune der Rei.skiirperchen in den Schkillbeuteln.

Dias. Züri<». (Histologische Unterauchong «mer mit
freien Reiskörperehen \ind zottigen Wucherungen ver-

sehenen Bursa pracpaleliaris). — .')) .Starr. A.. M^gale-

Cephalie or Lcmitiasis ()s>ea. Amer. jiMirn. of med.
sciences. December. -—

(!) Sternberg, M., Beiträge

sur Kenntoiss der Acromegalic. Zeitscbr. f. clin. Me-
diein. Bd. 87. Heft 1. (Verf. bespricht die ge.<*ammte

Literatur über Acroniegalic. bringt Beweise für die

Uebereinstimmuug der \on Langer als patliologiseher

Riesenwuchs beschriebeneu Skelette mit der Acrome-
galic, erörtert die Verfrt>sserung der Hypopbysis, die

Besiehungnn der KraakbeH su Thymus und Lyinph»
drSien ete.)

FOr eine wettere KlSning der Aeromegalie*
frage und ihre Abgrenzung von ähnlichen aber als

seeundäre Wacbsthomsanomalien des Knochensystems

subetracbtendeoProeeasenCOsteoarthropathiepneumique)

fi»rdert Arnold (1) genaue aaatonisebe Untersuchungen

nicht nur des Skelets, sondern aller Organe und

Bögliehst genaue anamoestisehe Bestimmung Ober die

Zeit, wann die verschiedenen Complicationen entstanden

sind. Kr .selb.st kommt dieser Forderung n.ach, indem

er von einem früher von Erb beschriebenen typischen

Falle (Frau RnO eine Kraolmigeschidite und sehr ein-

ffclieteien S. etionsbericht liefert. Von allen an der

Verdickung brtheiligten Skelettheilcn sind es immer

die „Hnden", welche betroffen sind, difluse Hyperostose,

loeale Osteophjten und breitere Eiostosen an RSbren«

und Schädilknocben. .\n der Haut Verdickungen,

Fibromata mollusca wie bei Elephantiasis; die Uypo-

phfsis ist in duen Tumor umgewandelt; leiehter Grad

von Kropf; Thymus klein; umfangreiche Degenerationen

d'T Muskeln; r>rgeiifTafion''n der Binterstränge und in

den iVramideubahnen ; keine Kyphose der Hals-Brust-

wirbels&ttle. Die Besprechung der einseinen Befunde

und Vergleich mit anderen Fällen lässt weitere genaue

Beobachturigi-n nothwendig erscheinen, bevor über das

Wesen der Acromegalic allgemein gültige Schlüsse ge-

sogen werden können.

Die von Starr (5) als Megalo-Cephalie oder
Lcontiasis ossea bezeichnete Krankleit hat sich bei

einer jetzt ä2jiilkrigeu Frau in Ü Jahren langsam ent-

wickelt und wird als eine gleiebmis^ YeigKtasenmg

des Kopfes und Halses beschrieben, an welcher Knochen

und Weichtheilc gleich massigen Antheil haben. Es

bandelt sich weder um die einseitige Vergrüsseruiig des

Kiq^ oder der Gemditsknechen, welche als LemitiaBis

bewhrieben ist, noch um eine Klipbanfiasisartigc mit

acuter Entzündung beginueude chronische Verdickung,

sondern am einen langsamen Wachsthumspreeess, bei

welchem die Haut eine ähnliche Beschaffenheit zeigt,

wie bei Myxoedem. wälirend eine leichte Krünimunfj der

Ualswirbclsäulc, Prominenz der Dornfortsätze und

adiwere Beweglichheit des Halses ao Aeromq;alie

erinnern. Abgesehen von einem Gefühle der Taubheit

und erschwerten Bewegungen beim (lehen sind ncrvö.se

Störungen nicht beobachtet, über die AcUologie li&ss

sich nichts ermitteln.

Die 55 Seiti-n lange Abhandlung von Landow (2)

kommt nach kritischer Beleuchtung der Untersuchungen

von Scbucbardt und Goldmann zu dem Ergebnisse,

dass das Fibrin entsQodeter Oetenkmembranea
und fp-i'T r,,'i,-iikkörper nidit Gewebslbrin ist^ aoodem
geronnenes Blutlilirin.

[1) Bloch, 0., Ucbcr Knochenabscesse mit be-
sonderer Rücksicht auf patholog. Anatomie u. Pathogenese.

Nord. med. Archiv. .\o. 3. — 2) Hertz. Paul, Ein

Fall V. Üsteomalacie. Hosp. Tid. R. 4. Bd. 2. p. 51->.

Bloch (1) hat 15 Fälle behandelt und 11 Fälle

bacteriologisch untersucht. 3 mal wunic Staphy-

lococcus pyogcncä aureus, 4 mal St. pyogencs albus

gd^Dnden; zweimal war die Farbe der Cultur eine

Uebergungsiarbe zwischen aureus und albus. Die

Cooeen waren lebensfähig, selbst wenn die ursprüng-

liche Krankheit seit .Laiiren \erlaufen war. Im an-

grenzenden, in verschiedener Weise veränderten Knochen-
gewebe fanden sich dieselben Jlficroben, wie in den
Knoehenabscessen. Die Ursache der Knochenabsoene ist

in der Begel die inüMtiöse Osteomyelitis.

Herts (3). ^e 5&jibrige Fnm hatte ein Jahr
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Ali t)steoinal.ieie gelUtcn. Die mpistcii Kiioclu^n waren
-.tark rarelioirt, zum Theil gekrümmt, Bcrbrechlirh umi
l-iegsam. Die Aesorptionsprocesse xcigteo sich histo-

logisch nicht dareh Deenleinining gcschehoo, sondern
dadurch, dxss die M irl</e!l(Mi in die zerklüftete Onind-
"»ubstanz eindringen uml eine Aufir.sung derselben
bewirken. Verf. b- traohtet die AlTection als eine In-

ftfctionslcratikbeit, die im ^arke begioDt, foad aber
keine Microben. 8. B»reh.]

g) Huskdln.

1) Bertbier, A., Etüde bistologiquc et expcrimen-

ule des octöonMa musculaires. Arch. de med. exp<^r.

et d^Aaat. patbol. No. 4. (Histologische Beschreibung
eines traumatisch erit^tandenen Osteom-, f Keitkniicln-n]

in der Adduetircngruppe. Experimentelle Kr/ru^rmig

von Knochenspangen in den Muskeln durch ridstver

lafenmg. Die BeitknocbenbiMung wird auch auf Zer-
rdaanng und spitere Waeherung von Periostgewebe be-
Mgen.) — 2) Forster, Laura, Zur Kenntni.ss der Muskcl-
spindeln. Virchows Arch. 137. S. 121. — 8) Ncsti,
Ct.. Ricerche sperimentali snlla causa c sulla natura
'iella degeoerazioDc cerea dei muacoU volontarii. Lo
^pcrimeatale. Sei. biol. IV. p. 817. — 4) Tennavt,
•I., Parfial Atrophy of the diaphrapm. Edinb. .Tnum.
•'uly. (Bei einer Leiehe eines (SOjähr. Manncä fand sich

neben doppelseitigem Leistenbruche eine fibröse De-
j^eneration der hinteren 2 Drittel der linken Z wer ob-
teil Wölbung. Dieser Theil bildete einen dünnen
schlaffen, Ton wenigen Muskelfasern durchzogenen Sadr,
der vom Abdomen bis zur zweiten Rippe hinaufgedriingt
werden konntf. Mangels positiver Befunde in den Xn.
phrenici vermuthet T. congenitalen Ursprung, vergleich-

bar den Defecten anderer Muskeln.) — 5) Tubby, A.

H., Regeneration of fibroua tissue in tendon. Patbol.
Transaet. VoL 44. p. 186. — 6) Yamagiwa, R.,

Zellenstudic an sieh re^ri-nerin ndein Sehnengewebe. ViX'
chow s Arch. Bd. 135. S. 308.

Tubby (5) kommt durch seine Untersuchungen

an der AcbUeasebue vom Kaninchen vom 3. Tage bis

19 Mensle naeh der Dnrchadnietdang m dem Schlüsse,

dass die Plasmasellen das Vorstadiun des bleibenden

vereinigenden Materials bilden und die T;''neoeyfen nur

eine ganz nebensächliche Rolle bei dem ileiiuog&geachäft

spielen. Die PlasBuoellea liefern sowohl die GefEsse,

wie auch die Bindegewebsfasern, indem die Zelle in toto,

d. h. Protnpla.sma und Kern, zur Bindeirewebsfa.ser wird.

Die Plasmazellen entstehen zum kleineren Thcile aus

daa SehmakSrpeKlien, mm weiteos gritoserai Theile

«ber «OS der nrund^ubstanz des Gewebes selbst, in

welchem sie vorher als »scblununemde Zellen" vorhan-

den waren.

Yamagiwa (6) madit sieh die Elrledigung der

^Ihtt leikellten Aufgabe, die Vorgänge bei der Hei-
lang von Schncnwunden mit besonderer Berück-

sichtigung der vom ReL aufgestellten Eutzündungstheoric

BMbsaprQfen, sehr leiebt Rr bat die hierher gehörigen

-Arbeiten aus dem Greifswalder pathologischen Institut

durchzuprüfen aus Zeitmangel unterlassen", und ist sich

darum seiner Aulgabe offenbar gar nicht bcwusst. Nach-^ «r ridi im ersten Theile abgemüht bat, tau den
Arbeiten von Vier in g und dem Ref. Widersprüche

litrvorzusuchen, ^oht er bei der sehr kurz gehaltenen

Beschreibung seiner eigenen Präparate auf die strittigen

Ponkte nur mm allerkleiastea Tbeile ein. Die Mehr-
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zahl der Formen, die vom Ref. und .seinen Sehüleru

ausführlich iMSchfiebra, and deren Herhnnft aus der

Blntbahtt als unwahrscheinlich oder unmöglich daige-

than wurde, werden entweder überhaupt nicht i rwähnl.

oder aber sclilcchtweg als Lcucocyten oder Trümmer

Ton Leuoocjrten (of. S. 816) bezeichnet, eine Thatsache,

die sich wohl nur aus der von dem Vi-rf. selb>t aus-

gesprochenen Unkeiintniss mit dem StofTe und totaler

Verkennung des Streitobjectes erklärt. £ia genaueres

Stadiom der OreiEnralder Arbeiten, besonders des Atlis

der pathnlogisehi'n Gewebelehre und der Abhandlung

von Busse über Wundheilung, würde dem Verf. das

Nichtvorhandensein der von ihm construirtmi ^der-

sprOdie, wie audi die Niditigkeit seiner Behauptungen

gezeigt haben.

Die Versuche von Nesti (3), bei .\mphibien und

Warmblütern, die waehsartigc Degeneration der

Muskeln absichtlich hervorzurufen, sind weder durch

meehaaisehe ne^ eleetrisehe Inmlte, noch durch Injee-

tiunen l>aeterii Her GiftstofTo geglückt. Positive Dcge-

nerationserscheinungea beobachtete er dagegen, wenn

MuskelstBeliehen sabeatan oder in die Baudihöhle trans-

plantirt, oder dureh Ligatur (Kaninchenschenkel) in

Necrobiose versrlzt wurden. Dabei traten körnige,

hyaline und wachsartige Degenerationen als Stadien

eü^ tud deaselben Proeesaes aut velehen K. mit Beek-

lingbauien der hyalinen Entartung sureehnet

h) Nervensystem.

1) llagiusky , B., Uelu r das Verhalten \-<n Xervcn-

endorganen nach Durchschneidung der zugelii'rigen Ner-

ven. Virelu ws Arch. Bd. 137. S. 389. — 2) Bou-
durant« Dttplieation of the spinal cord, as a result of

post-mertem injurr. Med News. May 19. (Ein durch
Al)bildungen illiivtrirtor Fall, in welchem Verdoppelung
des Rückenmarks v.irget.iuscht wird.) — 3) Campbell,
A., The morbid changcs in the ccrebro-spinal nervous

System of the aged insane. Joum. of mental scienoes.

Det. Dublin. — 4) Golgi, C, Ueber die pathologische

Histologie der Rabies experimentalis. Berl. klin. Wochen-
schrift. No. 14. — 5) Jacob, V., Beitrag zur Lehre

von den combinirten Systemerkrankiingen <les Rücken-

markes. D. Zeitschr. f. Nervenheilkdc. VI. S. 115.

(Beschreibung eines Rfickenmarices von unbekannter
Ilerkunft: es fanden sich ausgedehnte Degenerationen

in den Kleinhirnseitenstriingi n. den GoH'schcn Strängen,

der Pyr., Vorder- und ."^eitetistrangbahn : Verf. sehli'-s.st,

dass bei Lebzeiten wahrseiieinlieh spastische Paraplegic

bestanden habe.) 6) Marc band. F.. Zur KenotDISS

der £mbolie und Thrombose der Gebimarteriea, m-
gleich ein Beitrag zur Casuistik der primiren Herx-

tumoren und der gekreuzten Embolie. Berl. klin.

W.iehenschr. No. 1, 2, 3. — 7) tirigoriew, A., Zur
Ki nntni.ss der Verändeningen de.s Rückenmarkes beim

Menschen nach Extremitätenamputation. Zeitschr. f.

Heilk. XV. S. 75. — 8) Normann u. Fräser, A ease

of porcne< p!iaIic. Jouru. of mental sc. (»ct. (Die kurze

und unvoll.ständige Krankengcschiehie eines 42jähr.

Mannes berichtet von p.irtieller ,\trophie der rechten

Ober- und Untereitremität, Contracturen der rechten

Hand und Finger, sllein der Pat. konnte ohne Stiitie

gehen, das Facialisgebiet war iniact, keine Sensibilitäts-

stöningen. Auffallend ist demgegenüber der grosse Er-

weirl)iiiii:'>!ii'rd itu Gebiete der linken Centralwindun^'cii

und dem Streifenhügel. Die weit vorgeschrittene De-

generation der Pjr-bahnen im Himsehenkelfuas und der
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Brücke deuten auf sehr langes Bestehen*; die Ursache ist

nidit aiif^^rklärt.) — It) Ott, N.. l'ebcr peri- und cndo-

neuralc Wuohcruiigeii in den \fiv«nsiiimm<Mi eini>r<T

Thitrspcc-ies. Virchow's Arch. Bd. VM\. S. Gl». — 10)

Pfiater, U., Mioroeephalie mit Afleuspalte ohne (icistes-

störung. Zeitsehr. f. Psych. L. S. 5. (Auaföbriiebe

Besi'lirf'ibuiig iiiifl Mi>>'>ut>jf des microcephnli-o'lion flr-

liirnes eiiK-r an l',UM:i"i;i grslorbenen, aber friili>T iiii'lit

idiotiselicn 4itjiilir. I'. rson.) — 11) IN. puff, N., l'atlio-

logiach-auatomisehe Veränderungen des Centralncrvea-

sj-stems bei der asiatischen Cholera. Virchow".s Archiv.

Bd. ISfi. S. 42. (Bei zwei Cholcraleichen fand I'. Ver-

tnehrung der Neurogliakcme in den versebiedenen Ab-

sdinitteii 'irtiiiii und Riirkenunrk.) l'rt/i-,/,

II., Beitrage zur Anatomie der diphtherisehen Liihiauu-

geii. Deutsche Zeitschr. L Nenrenheilk. VI. S. 95. —
13) Ruffini, Aug., Sopim un caao di sostanza grigin

nel midollo spinale di un tabetico. Ziegler's Beitrage.

Bd. IT). S. 144. (An dn i S'trllm fnnd ^i^ h im Hücken-

marke eines Tabe.skraskfMi 11 e t i np i e von grauer
Substanz, übrigens war d.is Rückenmark nurinal ge-

bildet Entstehung der Bilder durch Quetschung bei

der Herausnahme des Rüekennaikes eiklart R. unter
I5fr"icksiehligTing der Arbeit von Ira van Gierson für

ausgfschlü.ssen.) — 14) ."^avcliew, N., (iehirnetnbolie.

Virchow'.s Areh. Bd. 135. S. 112. (Der Arbeit liegen

102 im pathologischen Institute zu Berlin secirt« Fälle

Ton Gehirnembolie zu Grunde, welche atatistisdi

zusammongestellt und auch in klinischer Beziehung ver-

werthet sind.) — 15) SiemMn, (I.. Au.stjfdi'liriter De-

fert und theilweiso viTkri'icherter Tuim r d-r linken

Grosshirnhemisphäre, Atrophie der reehtc:i Kleinliirn-

hemisphürc und der linken Olive. Dispert. Marburg.

1893. (Der Tumor i.st wahrscheinlich ein im Centrum
verkäster, zum Theil verknöcherter grosser Tuberkel,

obgleich Bacillen nicht tndir p;< fundcn wrrden konnten.

Die buchst sorgfältig beschriebene Di>)i;cneration im
rothen Kerne der Haube, im rerhti n Bindearme und
im Kleinbime sind ebenso via die im Grosshüne und
Pulrinar beobachteten Verinderungen auf ihre gegen»

scitigcn Beziehungen hin erörtert.) — IG) Skae, Fr.,

Vascuolation of thc nuclei of nerve cells in thc cortex.

Brit. med. Joura. p. 1075. — 17) .Strt)cbe, H., Expe-

rimentelle Untersuchungen über die degenerativen und
reparatorifloben Vorgänge bei der Heilung von Ver-

letzungen des Rückenmarks nebst Bi mcrkiingen zur

Ilistogenese der secundHren DegeinraliH[i an Kücken-

mark. Zieglers Reitr. Bd XV. JiS'S. - IH) Weiss,
C, Uober endoneurale Wucherungen in den peripheri-

sehen Nerven des Hundes. Virchow's Areb. Bd. 135.

S. 826. (Auch diese Abhandlung kommt zu dem Er-

Sbnisse, dass die Blasensellcn in den Nen'en von Hun*
n oicbta mit S«hiiddriiaen«influn n tbun haben.)

Ueber die senilen YerEaderangen des Ge-
hirns und des Rückenmarkes, welche bei Geistes-

kranken vorkommen, giobt Campbell (3) eine

summarische Uebcrsicht, welche an 22 männlichen und

an 88 iraibliGlien Imn im Alter von 70 Jahrsn

gewonnen ist. Das durchschnittliche Gehimgcwicht

stellte sich bei männlichen lodividueu auf lSi29,S, bei

veibliehen auf 1318,5. Rechte HemisphSre m. 575

W. 519,3, linke ni. 571,4 w. 514,7, Kli inhirn m. 137,*2

w. 126,9, Pnns und M-dulia m. 21» w. 2G. Das häufig

bei altcu Leuten sich ausbildende Krankhcitsbiid der

fortschreitenden Paialj^ findet in so seltenen FSUen

eine Bestätigung durch die anatomische Untersuchung,

dass Verf. ohne die letztere bei alten Leuten keine

Paralyse zu diagnosticiren wagt. Weitere Kinzelheiten

sind nicht kon iriedenragebeiu

Die Studie Aber die Heilung von BQcken-

markswunden, welche Stroebe (17) an 16 erwach-

senen Kaninchen ausführte, gitbt eine vom 1.—45. Tage

reichende Darstellung di s Hi ilungsverlaiitVs, d-Ten histo-

logische Details unter Anwendung der besten Färbungen

gewonnen sind. Das kune Eigebnias der eingebenden

Beschreibung der degenentiven und der Wueberungs-

vorgänge ist dahin zu formuliren. d.ass eine wirkliche

Ersatzbildung von eigentlichem iiückenmark-

gewebe niebt vorkommt, venogleidi «ine Ansabl

von Nervenfasern, manchmal in mehrere Kinzelfa- r-,

getheilt, im äusserslen ffebiete des Degenerationsbezirkes

und der Narbe auftreteu können. — Die graue Degene-

ration des BOekenraarki untmsebeidet sich histologisch

nicht von der bei peripherischen Nerven vorkommen-

den. Wucherung im Sinne mitotischer Zellentbcilung

fehlt.

Drei Fülle von diphtberiaeh«ii Libmungen bei

Kiodarn, welche mit Sdilingbeschwerden begonnen

batteo, sich später mit Paresen, Ataxie und schliesslich

mit üut allgemeiner Paralyse des Bevegungsapparates

complicirt hatten, wurden von Preisz (12) einer ein-

gehenden Untersuchung auf anatomische Veränderungen

am centralen und peripherischen Nerven-

apparate unterzogen. Sehr tablrmehe Nerven, Vagus,

Iscbiadicus, Muskclnerven von Brust. Bauch. Rücken und

Kxtremitätcn. sowie das Rückenmark wurden untersucht:

es zeigte sich, dass bin und wieder grössere normale

Abschnitte vorkamen, dasi aber in allen Gebieten, aueb

in 1 ti Vorder- und Hintersträngen des Rückenmarks

herdwcisi' Dcirfnerationen der .\chsencylinder ange-

troffen wurden, Atrophie von Ganglienzellen in den

Yorderiloniem des Rüekenmaiks, Degeoerationen and

Kernvermehrung in den Schwana*selwn Seheiden etc.,

woraus hervorgeht, dass alle Gebiete des Nerven-
systems durch das Diphtheriegiit geschädigt werden,

und daas sich natürlich seeundSre Degeneratitmen in

verschi« denen eentripetalen und ccntrifttgaleD Bahnen

an die Primärherde anschliesscn künnen.

Der erste von Grigoriew (7) beschriebene Fall

betrifft dnen vor 80 Jakren in der Mitte dea Ober-

arms amputirlcn Mann, der an Nephritis gestorben ist.

Die genaue Beschreibung des Halsmarkes wird sehr

beciutriichtigt durch eine secundäre Degeneration im

1. Py. V. und r. Py. Seitenstrang«, welch« von einer

alten Gehirnblutung herrühren. Als Folgen der

Amputation werden Vcrschmälcrung in der

grauen und weissen Substanz, sowie in den

Nervenwuneln und Atrophie der graa«n Vordariitoier,

sowie Degeneration einzeln-^r sensibler Fasern angegeben.

— Im zweiten Falle waren lU Jahre seit Amputation

des r. Armes verflossen, auch hier fand sieh ein«

.\trophie und Untergang von Ganglienzellen, l<esonderB

an der medialen Peripherie di's rechten Vorderhoms.

und Atrophie motorischer und sensibler Fasern. Im
dritten Fall« war 5 Jahre nach Amputation im untern

Drittel des Oberschenkels geringe Atrophie in der mo-

torischen und sensiblen Sjihäri' eingetreten. Der vierte

und fünfte Fall sind ganz kurz erwälint; eine Ober-

sehenkelampntation vor I Jahre gab kdoe BQokcnmari^s-

Veränderung.
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An 4 Fällen von thrombAtiscbem oderembo-
lisebem Versehluase der Gebirnarterie, von

dcOMi dor bemerkcosvcrthcste im Abseliiiit-iCiix iiI.ilions-

organe rcfnrirt ist, bespricht Mari-h.iii'l \ß) die im

(iehirue erfolgenden Circulations.störutigeu, die ätase,

das Oedem und besonden di« FanetionntSntDgen,

welche nach ihm auf dauernden Untergang der Gan*

glienthätigkeit bereits kurze Zeit nach dem arteriellen

Vescblusse zurückzuführeu sind.

Die Temiehe von Baginaky (1) doreh Durch-

schncidung des Xervus glossopharyngaus bei Kaninch'^n

eine Degeneration in den (ieschmacksbecfaern henrorzu*

rufen, fielen negativ aus, dagegen beobachtete er nach

DnrdMdmeiAing des Bieebnenren etne Atn^pM» In der

ganzen Riechschleimhnut und zwar nicht nur im Epi-

thel, sondern auch in der äubmucosa, den nervösen

Bied»dlee und deo epitbelialen StQtoiellea. Die

Atrophie nahm mit der Zeit zu, der Riechnerv selbst

vurdc nicht in gleiebeai Maasse degeoerirt gefunden wie

liie Schleimhaut

Golgi (4) maebt unter Aafühiung der emscblägigeu

Literatur darauf aufmerksam, dass durch seine Methode der

S.-hwarzrirbung im Centralnervcnsystfm tollwuthkrauker

Tbiere cbaracteristiscbe Veränderungen namentlich der

Nenrenkeree oaeiatnreisea sind, trovon hier Beispiele

angeführt «erden.

Die Dissertation von Utt (9) ist unter Langhaus
angefertigt und behandelt die sogenannten Blasen-

sellen in den Nerven; sie kommt zu dem Ergebnisse,

dass dieselben nicht, wie L. urs{)rütiglicb angenommen

hatte, als Wirkungen des Kropfgiftes anzusehen sind

;

ihre Bedeutung bleibt einstweilen unaufgeklärt.

^L u X en bu rg, Jöscf, Ein Fall voii ('ax^riieii im

liiickeninark (Hydro-ct .''yringomyclia), ziigUii h einige

Bemerkungen in der Färbungsfrage des Itiieki nmarkes
und der peripheren Nerven. (lazeta lekar^ka. Nu. 13.

Die Ilöhlenbildung «nirde verfolgt vom 2. Rücken-
neireostamm bis hinauf in die Gegend des Vaeialis-

kcnies, wo sich noch eine kurze, schmale, von hyper-

plastiadier Neuroglia umgebene Spalte vorfand. Län^fs

'iieser Strecke fanden si<-h 1. in viT>f)ii, <le:ic i IL lie

1—3 loDgintudinalc Plöhlen, 2. rii)g'>um denselben

HTperplane der Neuroglia, 8. Rarelication in der
weissen und giaaen Substanz, 4. secundäre Degenera-
tionen, 5. Asymeirie beider Rückenmarkshälften, 6. Ver-
inderungen io den Gaoglieaselldn und 7. in den Ge-
lassen.

Der mit Epithel ausgekleMete Ccntralcanal war
nngewöbniicb erweitert und von wucherndem glio-

matSsem Gewebe umgeben, welches naeb oben immer
mehr an Territorium gewann, den CentralcaDal von
v ime nach rückwärts abflachte, so da.ss dieser im Ilals-

iheile bereits ganz fehlte. In den oberen Partien

des Rückenmarkes iand sich eine 2, mit Epithel nicht

ansfebleidete mit dem Genfraloinal keine unmittelbare
C- mmunication besitzende Höhle, deren an.iti>niisrher

Bau und (ienissverhältnissc auf ihre K.nlNtrhmif; uif^lge

f'-ntraler i' ^cssiwr Metamorphose limwi is< n, Iiie

3. Höhle entspricht in ihrer Lage der Stelle der stärk-

sten Rarefieation im Vorderhome und einem Theile
der vorderen Bündel. In der Releuehtung, in welcher
Hofmann die Cavenienbildurif; im Kiiekenmarkc dar-

.^t.'llt.', .•»chriiit dieser F.ill der prirn.ire-n e^ntralfn

Gliose am nächsten zu stehen. — Zur Untersuchung
bediente sieb L. der Paraflbmethode, mit Benntsnng

von Haematüxy lin. Eosin lier WeigcrtV-iien Methode,

von Safranin und Ccrubinblau zur Färbung. Nur erwies

sieh Uaematoxylin und Eosin zur Färbtuig der peri-

pheren Nerven wenig geeignet, da sieh bei der gewöhn-
lichen Methode die M.irksehiid'^ schwach färbt. f..

wi'iidete daher und zwar mit frnteni Erfolge sowohl bei

unveränderten Nerven, als atieh b< i
- 'iehi-n, deren

Myelin aufgequollen oder atroplürt war, eine Modilication

an, indem er das Pri^tarat suerst in eine gesittigto

Hiisserige l'icrinsäurclösung tauchte, dann duich
mehrere Stunden in destillirtem Wasser ausqvQlto,

mit Hacm.it'iXN lin und dann mit Fosiii Hirbto, wobei
sich die Markscheide stark roscuroth färbte.

8fir» (Krakau).]

i) Haut.

r llnnsen. F.. U<ber Hildnng und Hiickbildung

elastischer Fasern. Virchow s Archiv. Bd. 137. S. 25.
— 2) Marc, S., Beiträge zur Pathogenese der Yitiligo

und zur Histogenese der Uautpipnentirung. Ebeodas.
Bd. IM. S. 21. — 8) Passarge, K., Schwund und
Regeneration des elastivi-hen (iewebes der Haut unter

versolii'denen pathologischen Virliältnisscu. Disscrt.

KdiiigsbiTg. — 4.) Sehn eller. Ein Fall von I'seudo-

bermapbrodismus. Münch, med. Wochenschr. No. 38.

Die rntersnehungen übi r l'nti rgang und Neubil-

bung elasti.schcr Fasern in der Baut werden wohl nicht

eher zu einem befriedigendem Abaebhisse kommen, bis

über die Bildung der elastischen Fa.sem die seit 50

.Lihn II bestehenden diametralen Widersprüche ^'cl'ist

sein werden. Passarge (8) hat über die Neuent-
wieklung elastiseber Pasern in Narben zwar

nicht viehs, aber doch das eine ermittelt, dass die

Wiederherstellung ohne Betlieiligung zelliger Elemente

vor sich gebt. Betreffs der Degenerationserscbeinungen,

die übeniubSttfig bei Altersatropbie, Sekwangmcbafts*

narben, Gesdiwfllsten, Qeschwün n, acuter Entzündung

vorkommen, giebt er an. d.i>s die Fasern zunächst ihre

bcstinunte Anziehungskraft auf elective Färbungen ver-

lieren, dass sie dann sdimaler werden und sehliesslieb

in einer nicht näher zu oontrollirenden Weise auljE^löst

werden. Daraus geht eben nur hervor, dass die An-

wendung von Kalilauge und di«; electiven Färbungen

zwar böebst geeignet sind, nm das Netswerit normaler

elastischer F'aseni zur Anschauung zu bringen, aber

sofort versagen, sob:üd eine chemische Umwandlung in

der Faser eintritt.

In seben Untersnebungen Qber den Sehwund
und die Rückbildung eLisliseher Fasern der

Ilaut weist Hansen (1) zunächst historisch nach, dass

seit Sehwann über die Bildung der elastischen Fasern

zwei vollkommen unvermittelte gegen.sät/liche .Vnnabmen

bestehen, von denen die eine für die Kntstehung aus

Zellen, die andere für ein Hervorgehen aus Intercellular-

substans eintritt. Beide Annahmen setzen voraus, dass

sich die elastischen Fasern \ il 1: rn. Seitcitäste treiben,

sich verbreitern etc., d. Ii. dass sie aus lebenden

tiewebsbcstandtheilen hervorgehen, dasj> also die Grund-

Substanz unmSglicb als todt betnehtet werden darf.

H. bat nun unter Anwendung der electiven Färbungen

festgi stellt, d.isi diese nur auf die normab n el.astisehcn

Fasern anwendbar sind, da.ss aber unter sehr verschie-

denen Bedingungen Quelliingen und proteplasmatiscbe
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ümmodlungcD in der elastudieD Substam •intraten,

welche dieselbe noch Art der Chromatinsubstani oder

(Ifs Z< llcnprolapIasm;ii firbbar mai-hni. Ks kann fl m-

nacli iu mannigfaltiger Form ciue Kiickbilduug ela-

sllseher Fasern in Zellen stattfinden.

Marc (2) bcsdireibt unter Aiiführuii^,' rrirhiiclier

Literatur dif mirrosrojiischi'ii Befuiulc liiT Haut

bei Yitiligo, er führt dic^clbcu auf eine Atrophie zu-

rück, die wahrsdieinlicfa unter dem Einflasse gestörter

innervation zustandi- kommt. AI- I L ist das «11-

iniilipn AtifJu'.ro!! dir ripmctitztifuhr zu hrtrarlitfu , sö-

d.iäs nach Verbrauch rcsp. Abütus^uiig dci> vurhaiideneu

FarbstoflSn die Stellen allmSlig pigmentfirei Verden.

Einen Fall von abnormer Bc haarung beschreibt

Schneller (4) als I'si udohermaphrodismus. Das

noch nicht 12jährigc Mädchen hat einen Vollbarl, der

arbon Tom neunten Jahre ab regelmässig rasirk werden

mUNsto. Al'tinrmc Bihaaniiig der Brust, Schamgcgcrid

und Extremitätca; llfpospadio. lieber die ücacblecbts-

flrüsen Ucss sieb nichts feststellen.

k) Schilddi^.

1) Eberle, 0., Ueber oongenitale Lues der Thymus.
Diss. Zürich. (Hie mitTosoopischc Untersuchung d<-r

wallnu^gro^äcu von Kiterhöhlen durchsetzten
Thymus eines Neugeborenen eigab dem Verl die

EitoransBminluii>: in jiräTormirten erweiterten «epithc-

Halen Iläumcn"* dir Thymus.) — 2) Schmidt, M. K,
l'ebtr Zellknospt-n in d<*n Arterien der Sfhilddrus''.

Vinhow's Archiv. Bd. I.'IT. S. MO. — 3) Zielinska,
M., Ikitrigo lui Kenntniss der normalen und itrumösen
SchilddrQse des Menschen und des Hundes. Ebend.
Bd. l.Sfi. S. 170. (Die l'ntersuchunjr bezieht sich we-
sentliih auf da* Cidloid inni-rbalb der J^childdrüsi', dm
Uidtergang dcssi'll>on ii» die Lymphwcgc und den lle-

fuad in den Lympbgerässen ausserhalb der Schilddrüse

:

eine direete VerbuMUiag swiseliea SeUlddrilMBfftliikeln
und colloidhaltigen Lymph^alten lieas sidi nidit naeh-
weisen.)

In di r normalen Schilddrüse d' s Mi nsi hon

kommen in jedem LebeuMltcr cigcnthümliche micro-

scopiseh kleine Wneberungsberde in den kleinen
Arterien vor. Ober deren Entdeckung di- \rl iit von

Schmidt (2) handelt. Diese als Knospen be/eiehncton

zellcnreichen Froliferationen sind von Hornc nur an

vergriSsserten SebilddrOsen beobachtet, und auf eine

Endolhclwucherung bezogen worden. S. weist nach,

dass .sie ausser vom Endothel auch von der Muscularis

kleiner intcrlobulärer Arterienästchen ausgehen, da.s^

ihr Vorkommen susammenfUlt mit dem Uebergange der

f'talcn Thyrcoideastriictur zur au.sgercifteii Drüse, dass

sie wahrscheinlich eine Anpassung der anränglicb wei-

teren Arterien an ein engeres Lumen bedeuten, und

mit der Funetion der DrOse nidits »« thun haben.

B. Teratologie und Fötalkrankheiten.

I. AllgeaciMi. lifuiMMiigei.

Ablfcld, F., Eine neue tjrpische Form durch
amniotische Fäden hervorgebrachter Verbildung. S.-.\.

8r. 8. M. 2 Taf. Wien. - 2j Ackermann, J. 11.,

eher die uperative Behandlung der Microcepbalie. 8.

Ijeipzig. Samml. klin. Vortr. 90. — 3) Adolph, F.,

Ein menschlicher l'ygopagus. Diss. Marburg. — 4)
Barry, J. H., Case of monstrosities with .special re-

ference to tbe thcorj- ot matemal impressions. Med.
recurd. Deermb.r. — .')) Fräser, (Vimpli-to transpo-

sitions of llie vi.scer.». Acad. of Ireland. p. 445.

(Vollständiger Situs inversus di r Finj^eweide und Oe*
iaaae bei einer 4äjiUirigcn Frau. F. vcrmuthct, dass

es sieh um eine Zwillin^ntvicklung au.s einem Ei

handelt, wobei der linke Knibrvo häufig Situs inversus

zeigt.) — C) Kirchlioff, Kin Th(iraei>i>:i;.'ns itn tuliaren

Fruchtsaek. ('entrall)l. f. (iynäk"). \ - ]>. Durch
Laparotomie entfernter Fruchtsaek, iu demselben lagen

im Blut eingebettet swei 11 em lange am Thorax ver-

sehinolzene Früchte.) 7' I.i chte. Ein F.all vcn
Di>i)pcluiis.sbildung (.laiiieijis syinnu-tros) nebst einem
Beitrag zur Lehre vom Situ> timsversus. Ziegler's

Beilr. Bd. 16. S. l.'>7. (Verf. nimmt an, dass die

Doppelmissbildung durch Spaltung eines ursprfinglich

einfach angeli';;t<[i Embryo hervorgi'gnniren sei: der

Kopf zeigt 2 syniinetri.sche Uesichter, ydlige Verschmel-
zung im (iebiete des Halses und der lirust.) — 8)

Wiedetnann, l'eher <lie Ent.stehung der Doppilmiss-
bildung.n. Virchovr's Areb. Bd. 138. S. 161. (Histo-

rischer L'eberblick über die Theorien der Doppelbil»
düngen.)

Die Ton Adolph (8) beschriebene Doppelmiss-
bildung ist todt geboren, die Versehmelsung der

Wirbelsäule beginnt im Kreusbeintheil«, vocelbat auch

dne Ven ihit^inig des BDekenmarkes stattfindet Die

Nieren und Harnleiter sowie der Digestionsapparat sind

getrennt, kurz vor der AnalolTnuug vereinigen sich beide

Mastdarmrobrej Utems and Ovarien, Ureteren und
VaginalüiTnungcu sind doppelt; der eine Fötus hat

ausserdem eine grosse Fncephalocele. Die Ciroulations-

Tcrbältnisse sind genauer beschrieben.

I. ItiTwilili.

1) Appel, K., Zur Lehre vom anatomischen Sita

der Hasenschaitenkieferspnlte. Münch, med. Wochen-
schr. No. 52. (Fall von Hasenscharte, Fehlen der bei-

d<'n lateralen Schneidezähne. soda.s.s nach aussen hin

der Eckzahn den Spalt begrenzt; in der Erörterung

wird hervorgehoben, dass sich dieser .\usnahniefall so»

wohl nach der Theorie von KöUiker als nach dar
von Albreeht erklären lässt) — 9) Barton, Goeke
Birst, Two recent ndditions to Um teratologic collection

in the wistar and homer museum of thc univcrsity <>f

I'ennsylvana: Specimens of acepbalus and of microme-

los. Med« News. Februar. — 8) Bannan, Th., A
case of monslrosity. NewToik med. Reeord. June.
(.Vnencepbalus.) — 4) Block. En gev.al van Cyelopio.

Wcckbl. van hct Ncderl. Tijdsehr. voorgencesk. 1. Sept.

(Fast völlige Verschmelzung beider Augen.) •'>)

Cousin, G., Un cas de teratologic. Nouveau Mont-
pellier med. No. 40. (Aneneephalus, Hasenscharte,

Hemimelie. Anomalie des Oe.sophagu.s.) — C) Hang,
R., Eine überzählige dritte Brustwarze am Ohre. Zieg-

ler*8 Beitr. Bd. 16. S. 487. — 7) Uegler, J., Das
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Auv?<> hei Ancnccphalie. Diss. Wiirzbnr^'. 1893.

(.MicroM'i.pi.sche Untersuchung eines .\uges mit rudiinen-

tarer Nctzh.iut.) — 8) La bor de, rp/sontatiou <lc trois

Innres microci phales idiots. Bull, de Pacad. de m^d.
No. 48. — 9} Robrer, Zur Casuistik des angeborenen
Coloboma lobuli auriculae. Arch. f. Anat. und Physiol.

1. u. II. (Beschreibung und Abbildung von Ohr-

muscheln mit gespaltenen Läppchen.) — 10)Sarwcy,
Kin Fall von Missbildong, hervorgerufen durch abnonm'
Eogigkeit dea Amnion. Aich, t GynäkoL Bd. 4«;.

S. 508. (AneDcephalus, WoUnraehen, Pes Tarus. vSyn-

'laotylic der linken Hand durch Verwachsung mit dem
.\iniiion entstanden.) — II) Thomson, .\., Micr'iei -

phalv and infantile hemiplcgia. Joum. of Anat. and
PhysioL VoL XXVUI. New serics. Vol. VlU. P. IV.

Jnl7.

Zwei Fälle Tou Microcepbalie beschreibt

Thomson (t\). Der erste ist ein reiner Fall, der an

der Leiche eines 29jrihrlgen an Phthisis gestorbenen In-

dividuums untersucht worden ist. Knochen und (iehirn

zeigten erhebliche ADomalien, über welche zahlreiche

Vaasse asgepben sind. Der sweite Fall ist compUeirt

durah eine im dritten Lebensjahre aufgetretene halb-

seitige Lähmung, sodass beim Tode im 26. Jahre abge-

»ebeo von der Mierocepbalie eine grosse narbige Ver<

udmig der motorisehen Centra vollaß, deren Ursache in

Blutung oder Fmhnjie vermuthct wird. Die Diffurmi-

taten am ganzen f^kclete sind abgesehen von der com-

pUeirten Oehinvertodenmg auf die habitoelle Körper-

haltung m bedehen.

IIL lu^ ni btNiOtttti.

1) .\lbers, Fall von amniotischen .Vhsrhniiningen.

Herl. Klin. Wochensrhr. No. 3fi. (.Sehiuirluroheii, De-

l. ' te und Hyndactylie an H.inden und Füssen. 1 2)

Arnold, J., Myelocyste, Trauspositiou von Gewebs-
kceimen und Sympodie. Ziegler's Beitr. Bd. 16. S. 1.

(Die eingehende auch histologische Beschreibung der mit

aiLsgedehnten Defecten der Wirbelsiinle, Hipfifii, Mangel
der Blast.'. dr> I'racluis, der NabrlirUTim, .\tri'si,i ani

complicirten Missbilduog ist zu kurzer \Vi< dergabe nicht

geeignet.) — 3) Baxter Tyrie, C, A ca.se of pboco-

meliu. Quarterly contrib. to ante natal pathol. July. — 4)

Brodier, R., Du spina bifida. Gaz. d. hopitaux. Juni.

—

.5) Cohen, Congenitale Missbildung di s V .rderarnis.

Vircbow's Areh. Bd. 137. .S. 387. (Verkümmerter
rechter Unterarm 5^fi cm lang, etitliält eine 3—4 cm
lange Ulna; Radius fehlt, 5 kleine Zapfen anstatt der
Pinger. ISjlhr. MSdehen.) — 6) Demme, Zwei Pille
VOM symmetrischer Polydactylie und Syndactylie. Berl.

Klin. Wochenschr. No. 48. — 7) Kichenberg, IL L.,

Monopadia. Di.ss. Würzburg. 1893. (Fetopic der Bauch-
nngeweide, vollkommener Diefect des rechten Beines wie
bei eber OberKhenkeUEiartiknlation, aber ohne Nar^
benbildung, Absehnürungen und DifTnrmitäten an Fin-

gern und Zehen, hfrvorgfrufen duri'h amniotische Ver-

vr.irhsungen.) — S) (Jiles, ..\. and P r^by n -W i I

-

liatns. A case of exomphalic foetus. Obstetrical trans-

actions. Mai. — 9) Koch, Friedrieh, Ueber einen FalHon
amniotischer Einschnürung des Untersehenkfls mit
Klumpfuss. Deutsche med. Wochenschr. \o. 34. (Ope-

rativ tTL-heiller Fall.) — 10) Littiewood, H.. -

nital absence of both p«-ctoral musclcs on tlie ri^'ht

fide. The laooet. (Beide Pcctorales fehlen auf beiden

Seiten, Bmstwarttn vorhanden.) — 11) Mos«>r, F.,

Zur Casnistik der Missbildungen, bedingt durch am-
ni itisi-hc Bänder. Pra^'er Woclicnschr. N.>. 26. (Fall

von Syndactylie und Abschnürung au Fingern und
ZelMa. Literatur Uber die Missbildungen, welebe doreh

Simonart'sehe Bander hervorgebracht wurden.) - 12)

Nas-f. Zwi F.ille von Missbildungen an Fingi rti und
Füssen durch amnioliM-he Abseiiniirunj'cn. Berl. Klin.

Wochenschr. No. 49. — 1.'!,: Prinz, B., L'eber conge-

nitale Brustmuskeldefecte. Dies. Wünburg. (Zwei

Fälle von mehr oder minder ansgedebntem ang<*borenem

Defecte der Bnistmuskidn; bt-im ersten ergab eleetrisehc

Heizung der Zwischcnrippenmuskeln, das» sowohl die

inneren als die äusseren der Einathmnng dienen.) —
14) Kemak, E., Ein Fall von einseitigem angeborenem
Defeet des Platysma myoides. Nenrolog. Centralbl.

.No. 7. (Ausserdem fehlten der Quadratus und Trian-

gularis menti; anscheinend congeuiialer Defeet.) — 1.'))

Saalfcld, Edm., Ueber ."^pina bitida occulta mit Hyper-

trichosis lumbalis. Vircbow's Areh. Bd. 137. ä. SH4.

(Besdveibnng eines Falles bei einem 99j. HIdchen.) —
16) .'^alvetti. Cc., Ueber die sogenannte fi-lale

Rachitis. Ziegler's Keitr. Bd. IR. S. 2!». (Beschrei-

bung einer w^n Hydran.ninn eingeleiteten Fnihgiduiri,

bei welcher eine weibliche Frucht mit den typischen

Eigenthämlichkeiten des fötalen Wachsthumsstillstandes

an den Epiphysen der Höhrenknochen zu Tage geför-

dert wurde.) — 17) Scherer, F., üeber einen Fall

von symmetrischer Foly- und Svndaetvlie. Are!,, f.

Kuiderhb. .Wll. 304. -- 18) .Schou, Jens. Km Kall

vun Spina bilida oeeulta mit Hypertrieliosis junibalis.

Berlin. Klin. Wochenschr. No. 5. (ISjähr. Mädchen
mit ScoHose der Wirbelsäule. a.<iymmetrischcm Becken
bei intaeter Articulatiim. Starke Behaarung in der

Lendenregion, vom 12. Brustwirbel abwärts braune

I'igmentirung, am dichtesten an der oberen Grenze des

Kreuabeins, wo im ö. Lendenwirbel und den obersten

Saeralwirheln ein breit klaffender ^It su fOhlen ist,

der aber auf Druck nicht enipfintflich ist.) — 19)

Sentcx, L., Quelques niots sur deux cas de teratologie.

Phocom^lie avec ectrodaetvlie. Ann. d'hvgi.-ne publ.

et de mid. 1^. Tom. XXXU. No. 8. (Zwei Kinder

mit vericfimmerten knnen Armen und Fingern.) — SO)

Snively. N.. A ease of eongenital deformily of tlie

uppcr and lower extremities and of the spinal eidumn.

Med. Xows. (Fehlen des J^teisslieines, Hüekwärtskrüm-

mung am Kreuzbeine ohne Spida bilida. Klumpbände
und ItlnmpfQsse.) — 21) Solmsen, A., Ueber eine

Missbildung der unteren Fxtrcmitäten. Diss. Würzburg.
(Klurapfüsse und Klnni[.li:ltide. abnorme Länge ein-

zelner Finger, anseheinend Fehlen der Patella,

vielleicht rudimentiire Bildung der Fibula.) —
22) Stewart Norwell, J., Hereditary malformation of

the hands and feet ; with Operation on one subject. Brit.

med. rec. July. (Uebereinstimmende Missbildungen —
überzählige Finger etc. bei Vater und Sohn.) —
2;») Strassmann, P., Ueber Missbildungen. Areh. f.

Gynäkol. Bd. 47. H. 3. (Kalle von amniotischen Ver-

stümmelungen der Extremitaiett. Complioationen mit

Cystennieren.) — 24) Thomson, John, On a form of

civu'cliK;,! ili-racic ditTorniity. „Teratologia". .lan. 25.

(Üelceir der Mm. peelurale.s majores u. minores nebst

Defeet in einem Fall der Brustdrüse und Warze, im

zweiten der 8. Kippe, im dritten der Brust und Hand.)
— 25) Tubby, A. H., A case of „lobster elaw" deforaity

of the feet and partial suppression of the fintrers, with

remarkalde hereditarj- history. Laneet. Febr. 17.

Fall voti coiiiplicirter Syndactylie.). — 26) Pendred,
Vaughan, Cougenital absence of toes. The Laneet July.

IV. Clrealatlens-, Respiratlent-; Oigeitlens-Apparat.

1) Arnold, J., l eb. angebor. Divertikel d. Her/ens.

Virehows Areh. Bd. 137. S.819. — 9) Durand, M.,

Traitemetit des malformationa ano-rectales. Gaa. des
hopitaux. No. 189. — 8) Fordycc, W., fntra-uterine

aseites, its oltstetrieal signilieanee and |»atholoi:y- With
an account of a case of a.scitcs associated with a rare

maUi»nnation of tiie genital oigans. Quarterly eontrih.
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to ante natal Patholog. July. (Ausführliche Geburts-
gescbichte eines Falles, bei welchem eine nugi boronc

Bauchwassersucht einGeburtshindemiss .-ibpffri-bcn halte.

Die ^^^.(*til>Il il'-.i Fot'lus ergab als Ursai lp rine chro-

nischf I'i riti.nitis, welche zu EDtwickiung-li>'inmungeH
cii;r Miilli'r.<<c)icn|( länge geführt hatte.) — 4; Galinsky,
¥^ Eia Fall tob Situs transvemu viseenua, beobachtet
im Wilhelm-Augusta-llospital m Breslau. Jahrbuch f.

Kin'lorkranh. XXXIX. 1. (KÜnischi' noi.bachtiing bii

einem Knaben. lu der Deutung .schlichst .sieh Verf. ao
die Hypothese von Wehn an, indem er annimmt, dass

TOD 2 /willingsaulagen in einem £i nur der rechts Tom
Dotter gt li gcnc zur Entwictelnng gekommen sei.) —
5) Li'pirie, MalfiTtnatinn f 'iijji'nitale du eoeur. Lyon
JIt'dical. No. 14. (Coniplii'irter angeln.rcuer Htizfehler,

Deft et im Septam vciitr. Stenose des rulmonalostiums

bei einem l^ährigen Knaben.) — 6) Lindenberg, 0.,

Zvei FSlte ron Henen mit vier Semiinnarklappen.
Diss. Würzburg. ISy.'i. (Zwei Sainnilutiifspräji.ir;!!'- i L-k;

nähere .\ii>;abeii, das i-ine coinplieirt mit i'erfi'ratiuu im
häutigen Septuni der Ventrikel.) — 7) Loelitc, Hf iti iij

zur Kenntniss des Situs transversus partialis und der

angeborenen Dextrocardie. Ziegler's Bcitr. Bd. XVI.
S.189. — 8) Murray, Malfonnation of the stomach
and intest ine. The lancet. May. — 9)PaDgratz,
A., Ueber die sogenannte Vcnbippeluu;; der oberen und
luteren llohlvene. Diss. KDnigbberg. (Kiiie eingebende

«ntwieklungsgeschiclitliche Darb>gung über die Eni*
stehung der partiellen Doppelbildungen der Uohlven«»,
welche auf mangelhafte ROekbildong einerCardinalTene

HBSp. einer primitiven .higul.irvenc zuriiek zuführen ist.)

— 10) I'roby n W i 1 1 ia Iii s, Ii. J., Tnusual malfi^r-

matioii of the lieart. .lourn. of An it. and I'i.v>i..i.

Vol. XXVXU. Part. Iii. Avril. (CompUcirte MiÄsbii.

düngen, Defeet der Torhoftöheidevaud, dnfaehe Vena'
caTa bei einem 4 Wochen alten «^anotisehen Kinde.)

Das TOB Arnold (1) beobaditete DiTortikel des

Herzens wurde bei der SeetiOB eines C> Wochen alten

an Syphilis congenita, Gaumengesehwüren und Otitis

media gc^torbeuca Kindes gefunden. Die Spitze des

linkOB Ventrikels lief ia einea 11 mm langao, 8 mm
dicken hohlen Forlsatz aus, der von Kndocard ausge-

kleidet war und mit der Herzkammer durch eine enge

Ucffuuug communicirtc. Durch Vergleich des Falles mit

drei Shalichon Beobachtungen kommt A. su dem Er*

gi-biiis-.. dass weder Syphilis noch Lücken zwischen di'n

Trabekeln als Ursachen anzusehen seien, dass dagegen

vielleicht amniotisch« Vcrwaehsungeo die Anomalie ver-

ursacht haben.

Eine eigenartige Missbildung beschreibt Lochte (7)

als Dextrocardie. Die Leiche eines 4Gjiihr. Mannes

zeigte normale Lage der Baucborgane, ebenso war die

linke Lunge ia 3, die zeehte in 8 Lappm gethdlt Das

Her/ enthielt Tora einen mit einer dreiziplligen Klappe

versehenen AortcnTentrikcl und nach hinten gelegen einen

mit einer Mitralklappe ausgestatteten venösen (rechten)

Ventrikel. Trotx der Transpositioa der Ventrikel

münden die arteriellen ficfä-ssc doch in die zugehörigen

Ventrikel; es handelt sich nicht um eine Tbeilcrschei-

nung des Situs traasTenua, sondern um eine localo

Entwickelungsanomalie.

Hurray (8) beschreibt einen congcnitalen Ver-

schluss im Dünndarm bei einem mit H.isciiseharte

behafteten Kinde, welches am dritten Lcben-stage an

Erbrechen und Auftreibung des Abdomens gestorbea

war. Zwischea dem stark erweiterten oberea Darm-

abschnitte und dem sehr engen unteren Tbeile des

Ileum nebst Dickdarm fand sich ein durch eine Kern-

bran gebildeter Verschluss; Veigrösserung TOB

Mcscuterialdrüscn an dieser Steile.

V. VrtgmHal-trgMe.

1) A rd i n • Del t e il , Un cas nouveau d'urctöre
doubl-. MMiitpellier M.ili.al. N'n. 20. (D-ppeltes
NiiTcnlieekeii und doppelter Ureter.) - - 2) Ballan-
tync, .1. W., Case of hypospadias in a new-born In-

fant. Quarterly contrib. to outenatal PaÜiolog. July.
— 3) Clark e, .Tackson, A case of pseudoherraaphro-
ditism. r,i1!i..l. Trinsart. V. 44. p. 120. (T'tcrus

und Vagina WHhlau>gebildet, linkes Ovarium am Uterus
TOn normalem Bau, rechtes OTazivm fehlt; Penis ist

voa der Urethra perforirt, Blase erweitert, enth&lt swet
Söckchen, in welche die Ureteren mfinden. Aosserdem
iit noch ein.' rudimentäre weibliche Harnröhre vor-

handen, während die normale den männlichen Typus
zeigt.) — 4) Edington, Note ou a spccimen of horse-

sboe kidney. Glasgow Joum. March. — 5) Far-
quharaon, W. F., Case of left kidney displaced and im-
movable. The jouru. of Anat. and l'hys. Vol. XXVIlf.
.Now series. Vol. VIII. Part. III. April. (Die linke
Niere lag lestgrwaehsf n vor dem vierten und fünften

Lendenwirbel und er>ton Krcuzbeinwirbel.) — 6} Füth,
Ueber einen Fall von Ilamblasenverdoppelung. Otribl.

f. (iynäkol. No. 14. - 7) Oranier, Note sur un sujet

atteint d'hypospadias pris jusiju'.ä 20 ans pour unc
feniiip'. Nou\. MMnlprlli-T ni.'ii. .Nc 17. — 8) Har-
te velt, (,'., Over congenitaie niisvorniingen van de nier,

in het b^zondor over hct outbreken van ccn dernieren,
ook ia verband met nephreotomie. Weekbl. v. h. Nederl.

T^daehr. voor Geneesk. No. 8. (Kurze Erwähnung von
Aplasien einer Nirr.-. dio sielj ziifillig b. i Seetionen ge-

funden haben; in einem Kalle fehlte die rechte Niere,

CS fand sich eine lialbe llufeiscnnierc, die von links
1—2 cm über die Wirbelsäule nach rechts biaüber-
reichtc.) — 9) Kahlden, Ct., Üeber ein eongenitales
Adenom beider Nieren. Zi. gler's Beitr. Bd. XV. S. 62G.
— 10) San ga Iii, G., Anomalia confonnazione e posi-

zione dl tutti gli organi genitali dell'uomo con par-

venza di due peni. Gas. oked. lombard. 50. — 11)
Seidler, R., Bn Fall tob Anus vaginalis bei Ver-
doppelung des Uterus und der Scheide. Di-^H nöttingen
lh',1.^. — 12) Simon. M.. Zwei Missbildungen. Ctrlhl.

f. (iynäkol. No. .'il. (1. Utenis bieornis. d^r 7 reg.-l-

rechte Geburten durchgemacht hat, 2. angeborener Ver-
sehloss der Seheide.) — 18) Singer, F., Ein Fall von
Hydrops renum cysticus congcnitus. Disscrt. Greifs-

wald. Decbr. — 14) Strube, G., Ueber congenitaie

Lage- und Bildungsanomalien der Nieren. \ irehow's

An h Bd. 137. S. 227. (4 Fälle, von denen 2 tief-

li^.' I i'l Nieren zufällig bei der Section angetrofien, 2
audcie bei Nierenoperatioaea gefunden waren. Die tiefe

Lage ist als Remmungsbilduag aazusdien.) — 15)
Winkler, B.. ü< b. r eiuen Fall von rseudo-Herma-
phrod ' i-iiuis maseulinus internus. Diss. Zürich. 1S'J3.

(Heu! I' l-n sind in verkiimniertem Zustande vor-

handen, hoch oben im Leistencanal, Ijebeubodeu fehlen

oder sind nur in Resten Torhanden, beide Vasa dcfe-

rentia sind vorhanden, ebenso Prostata, Penis und Harn-
röhre, daneben rudimentäre Scheide, Uterus und Tuben.
Von allen Abschnitten sind microsoopisehe Angaben
gemacht.)

Die von Füth (C) beschriebene Missbild u n g der

Harnblase fand sieh neb>^n einem grossen Bauch-

bruelie, einer Diastase und librösen Vereinigung der

Symphysis ossium pubis, einem abnorm langen Ifeso-

eolon der Flexnr und einigen von Bauehlell fibenogoncn
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straiigrtirtnigeii Vcrbiudungen zvischcn lil.'u><- und Mast-

dann bei einem 4iiioiiaiIieheD, an Atrophie gestorbenen

Knaben vor. Die Harnblase bestand aus einer neliteD

und einer linken Hälfte, die mit einander communi-

cirtcti und durch ein central offenes Septuro getrennt

wurden. Tn jede HXlfte mflndete ein Harnleiter; aus

d<'r linken ging die Ilarnr'hre nnrmal ab. DerBildungs-

modu-s wird auf einen mangelhaften Obliterationsvorgang

des Dottergangca und einen hierdurch auf den Enddarm

auifeftbteii Zag sofflcl^CefBlirl^ der von hinten naeli

vom wirkend alle gmuioten Bilduopfebler mgleich

bedingt hat.

Eine eigenthQmliobe Form der congenitalea

Cystenniere beaehreibt Rahlden (9). Beietnem

N%Migehorcnen waren die Nieren etwa auf das Virrfarhe

vcrgrussert und von lauter kleinen Cysten durchsetzt,

velebe dai Bild eiaei eehteo Adenoms duboten. Di«

GlomeruU waren sehr spärlich und mangelhaft ent-

wickelt, normale Hanicanälclion fehlten völlig, dagegen

fand sich reichliches librillöres Uewebe um die Cystcben

herum vor. t. K. betont, dasa diese eigenfliQmlieb e3ntiidi

degenerirten offenbar als congenitale Geschwulstbildun*

(Ten zu betrachten sind und nicht als bloase «Betentiona-

cystvn" gedeutet werden köuuen.

Mit dieaem Fall« s«igt «be weitgehende Ueberein-

Stimmung der im Gieiftwalder pathologischen Institut

untersuchte Fall von congenitaler Cvstenniere,

deu äinger (18) bcschriebcu hat. Die Nieren des

Kind«* waren ao greas, das« sie ein Geburiabindemin

gebildet hatten, die Gestalt der (»rprane war einiger-

m;issen erhalten, die Oberfläche hellrosn, glich dem

Aussehen von etwas anämischer Nierenrinde, und waren

aberall im Bindengebiete ansaerordenilieh kleine, mit

klnrr-r Flüvsipkcit pefSUtc Bläschen erkennbar. Aneb

hier trat erst an microscopischen Objecten der Ge-

aehwulstebaraeter deutlicher au Tage, es fanden sich

viele rodlmentäre Glomecali und schlaucbfSrmige, von

Epithel bekleidete Cnnälc in allen Ucbergangsstadien

zu Cysten; ein tibrilläru^ Stroma bildete die Uaupt-

masae der adenomartig vergrösserten Nieren.

Sangalli (1<9 beaehreibt einen, vielleiebt einaJg

iti >einer Art dastehenden Fall abnormer Lage und
Bildun'g des männlichen (ieschlechts- und
Uarnapparates, den er im Leben beobachten und

nadi dem (dureh Ckidnom und Pleuritis erfolgten)

Tode sccir-'u konnte. Als das AufTdlligste erwii\s sieh

das Vorbandensein von zwei Fenes, von denen ein jeder

Ober der Bitte der Ingninalfolt« mit Sebamhaaren um-

geben wurxcUe. Ein grosser auf den ersten Blick als

ein HoH<^ns;»ck sich ausnehmender Haiitbeutel hing zwi-

»cheo beiden Penes, jedoch etwas mehr von links her

bis mm Mittelfleiadi sieb ausdehnend, herab; innerhalb

d- s-elli'-n lagen jedoch nur Gedärmschlingen. Von den

beid''!! Nieren war die linke atrojihiseh, y'']- seiidcte

ihren Uaarleiter abwärts. Die vordere knöcherne Bc-

greniung des Beekens Milte, indem die horizontalen

Schanibcinä-sto weit au.seinander standen : die abstei-

genden Aeste dieser Knochen fehlteti und die .^itz!» ine

hatten nur Körper und die Tubcra, Ueohts war ein

kleiner atnpbiseher Hoden oberhalb der rechten Penis*

Jahmlwftaln 4« cmmmm« IMM*. tSM. B«. I.

Wurzel durch die Haut hindurch zu fühlen. Der rechte

Penis maass nur 5 cm in der Longe, er hatte eine

xierlicbe Glans, doch war er bei Lebzeiten ohne Frec-

tionsvermögen, er war ferner ohne Hamrilire. gänzlich

undurchbohrt uud lübrte nur cia Corpus caveruusum.

Der linke Peuis, obeibalb dessen in d«r Ingninalgegend

der linke Testikcl durchzufühlen war, der aber kein

Vas defcrens besass, war 7 cm lang, ausgestattet mit

Eichel, Vorhaut und einem auf den crsteu Blick sich

als HamrSbrs darstellenden Canal, ans welehem jedoch

von Zeit zu Zeit nur spärliches seröses Secret sickerte,

kein Uarn. Die Harnblase war doppelt, in jede senkte

sieh von oben her der Haarletter. Beide Blasen com-

munieurten, nur dl« rechte hatte emen Ausweg nach

aussen nämlich auf der Haut unterhalb drs rechten

Penis mittelst einer völlig gesonderten runden OelTnung,

aus welcher allein Harn ansfloss. Die AfterBlTnung be-

fand sich unterhalb dieser Hamröhrenmündung auf der

ventrnli ii Seite in dem rechten unteren Inguinalbereich.

Man fand ferner Sameoblaseu mit Ausführungsgängen,

Proatatae kennten nicht gefunden werden. Das ladivi'

duum war ohne GssehleebtsraimStBn.

[1) Oade, F. G., Ein Fall von Ancncephalic und
totaler Amyelie mit mehreren Bildungsfehlem. Norsk.

Mag. f. I.aeecr. 4. Rackke. 9. Band. p. 715. —
3) Stören, F., Ein Fall von angeborener Dextrocardie.

n>id. 9. Bd. p. fNI.

iiade :1). Der Fötus war wcililichts (iesclilecht.

Die Mutter hatte 2 mal Mher ähnliche Fötus geboren.

Ansser der wohl characterisirten Anencepbane und
Amyelie bot der Fötus folgende Abnormitäten dar.

Hicrophthalmia (.\plasia lentis, corneae, musc. et corp.

ciliaris. et iridis). Synechia labiorum. Atrcsia ani

vcstibularis. Aplasia vertebrarum et costarum c. lor-

dosi. Sternum bipartitum. Talipedes valgn-calcanei.

SymnhTsia ei desecnsus leaum. Alter des Fötus wahr-
sebflnlich 7 Monate, Gewidit 1045, Länge 29,5 cm.
Ossificationskem iuCalcaneis aber nicht in der EpiphTse
des Femur.

Stören (2). 9jähriger Knabe von gesunder Fa-
milie. Links sonorer Percussionsschall zur 7. Hippe

in der Mamillarlinie. Rechts vorn sieht man den Spitzen-

sttisN drs Herzens in dem b. lutercostalraum innerhalb

der Papille. Uersdämnfnng von der 4. Kippe und
rechten Stemainwd. Die Herst3ne sind normal. Die
Leberdämpfung ist rn rnn! Die Concavität der Seitwärts-

krümmung der ilüekcnsäule siebt nach rechte. Der

Brustumfang rechts Ist trotsdem 0,5 cm k u r iis

links. Axel JobauBesseD.

Jacobson. D. F., Congcnitale, partielle Giganto-

phytie — TmmmeUchlägclIinger. — Toxische, peripher«

Neuriten nach Influenzapneumonie. Klinken« Torl«-

sung. Hospitals titende. p. 1151.

Bespricht einen sehr interessanten Fall von conge-

nitaler uigantophytie der H&nde und FBsse eines 85-

jährigen Mädchens, w /-.i t1> unmittelbare Folge

eine sehr intensiven Iiiilii'-u/iipiu uni"nie, i-ine periphere

.N'uritis sämnulicher Xer\i n der b>'i'lrii Unterextremi-

täten sowie der beiden Nervi ulnares scbloss. Be-
merfcenswertti Ist, dass die trommelscbligelartige Auf-

treibung der Rndphalangen der Finger sich nach viertel-

jährigem Hesteiirti nieder zurückbildcte, so dass die

Finger .1111 l','>i'l>' > kj s iiailKii .1,ihres wieder ihr nor-

males Aussehen angenommen hatten.

D. B. JtMbi«! (Kopenbsgen).
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Ii I.ipinskij. S., Ein Fall von St*rnopa(fus t*itra-

l'r.ifliiu?.. Journ. f. Cnh. u. <iyn. p. -ili. :Kiis>.) —
2) Masst ii, \V. N,. F,iii Fall \on Aiiophthalinia liuplex

rongcniU postcriiT bei einem Xcugeboreiien, '1er nach

1 Vi MoD. starb. Jouro. f. Oob. u. Gyn. (Ruu.) S. 857.
— 3) Derselbe, Ein Pall tod Myxossrcoma eoUoMes
coogcnitum. Kliciidas. 'Ku>s.) p. 868. (Beiderseits

enfwiokt lte <wh in den ülutnei eine IVt wsp. 2 Faust
grosse (iesrhwillst, die die Geburt enchverte. Tod b«ld

nach der ticburt.)

liipinskij (1). Beide Zwillinge, weiblichen Cio-

srlilechts, sind am Stcmum 7 cm weit Tervseiueii

;

der eine hat eine Qaaenscbartef der andere — nur ein»

gr>vssc Niere, einen nach innen rotirten Untenehenkel,
iitid .'in rinnr Hund fililt der Mit tiüiiip' r. I)ir Imtii

sind hinten verwach.sen ; die (i^ iiit.tlirn des 'J. Kindes

verkümmert. Der .«sonst doppelte Darmcanal i.st im
Jejuaaltbeil vcrscbmolsen. Beide baboa ein gemeio«

sames Ben mit einfidieni Atrium nnd mnogelliaft ge*

theiltem VentrUiel. Aus der i rsten Fnn ht münden in

das Atrium 2 Ilohlveuen, aus der zwritiii — eine.

Aus di'iii Atrium erhält der erste Zwilling eine Lungen-
arterie, die bald darauf sieh mit der aus dem Ventrikel

kommenden Aorta rereinigt; fOr die nreite Tradit «ot*

springen A. pulmenalis und Aorta verschmolzen au»

dfiii Atrium. Beidu haben nur eine A. umbilicalis,

ebeom nur eine Nabelrene. B. Cielul- (Parabad).

Hamburger, Ove, Ein Vall von Amoli«. Hoq».
Tid. R. 4. Bd. 2. p. 2.77.

£iu Kind, oa. 6 Wochen la frfib g^oran» lejgte

vollstlndiges Fehlen beider Oberextrcinititen , and
\' \\ d' Tj riit.Ti xlremitätcn fand sich nur die linke, sclir

rudimentär und verkürzt, 6 cm laug, mit einem Fusse,

der drei Stehen trug. Es lebt» 6 bis 7 Wochen.
8. B«rek.J

C. Onkologie.

I. Allgcmeiie Werke nmi AbkudliMgea.

I) Castueil, E., De la pathopcnio des Cancers.

8. Avcc pis. Paris, ."^oc. d'edit. scient. — 2) Cazin,
M.. Des urigines et des niüdcs de transmission rhi caueer.

8. Paris. ll>id. — Ji) t'larke, .1. .1., Can'cr, sarcuma,

and Otber morbid grovths, cons. in n lation to the

sporozoa. 8. London. — 4) Jooss, K., Ueber den Ur-
sprung de.s Pif^enfs in melanotiseben Tumoren, gr. 8.

Mit 1 Tat. (Med. Abhandlpn. I. Ifi.) München. —
5) Stratz, CIL, Oynäkoloffist'lic Anatomie. (11. Abtb.)

Die «ie.Hchwübte der Eicrtitocke. Mit 50 Aquarellen anf

14 Taf. u. 3 Holsschn. gr. 4. Berlin.

II. Allgemeine«.

1) Jooss, Karl, Ueher den I rsprun^ des Pigments

in melanotiseh' ti Tum-k u. Miimhi iif r med. Abhandl.
I, Heihc. — 2) Reinhaeh, Ti.. 1'. Vn r die Bildung des

Colloids in Strumen. Ziegler s Hi :;r. Bd, IG, S. 596.

(£ntstehuii<; des CoUoids durch das Zwischenstadium
der siet^elringähntiehen Zellen bindnreb ans einer De-
peniT.ili 'n normaler Epithelzell'-n. Audi können die

gi wiieh-rten Kpitbelien der Seliilddrii.senfollikel din-et

durch Verlust der Zellmembran und Metamorphose des

Zellenleibes zu ünnkömigem Kollikelinbalt werden; sel-

tener beobaebtete R. die Degeneration der Ihtitiielien

7M rolloidtröpfehen und zwar nur in Stnimen./ — 8)
Wassilii ff. A.. De roritrine de.") n^plaümes en g(n(t'

ral et du eaneer en parlictilier. Pni^a>-s med. No. 15 ff.

(Theoretisches über die Abbäugiskcit des malignen Cba-
racters der Tumoren von dem Grade der bSheren und
niederen Organisatioo des Mattergewobes, emlnyonaler
Typus etc.)

Den l'utcräucfauugea von Jooss (1) über die Pig-

mentbildung In melanotisehen Tumoren liegt

ausser den literariseben Uittheilungen ein Fall von mo-

lannti-elu ni .'^arcom der Adt rhaut zu (irunde, wi^leher

5 Jahre nach Enuclcation dta Auges mit dem Tode des

39jHbr. 1*at. endete. Bei der Section fand neb die

Lelirr 8 kg st! r:. iberall von melanotisehen KnStcben

durchsetzt, wi Ul.- i ln nvo wie der l'riniärtumor micro-

scopisch untersucht wurden. Das Melanin ist nach J.

ein Gemisch verschiedener Farbstoffe, wie namentlich

die spectrophotometriscbe Analyse eigiebi Das mela-

notischo Pigm-nt wird von dm < lesrhwiiNb.elli i) durch

metabolische Lcbeusprocessc gebildet, aber nicht aus

dem Hämoglobin der rothen Blutkörperchen, sondern

aus den Kiweis-skörpem Mwohl der r ithi-n Blutk.irper-

chen .ils dc> Blutplasin.i.s. wofür liLsondvrs ilrr ht>lie

Schwefelgehalt de« Pigment« .spricht, während der lusen-

gebalt sehr weehselnd ist und In llterem Pigmente

gänzlich fehlen kann. Sind also Blutungen erfolgt, so

finde t sich anfiinglieli aucli Hiimatin in den tieschwulst-

2elKn, allmiilig aber verschwindet der eisenhaltige Farb-

stoff mehr und mehr and gebt in die Umgebwlg dor

melanotisebon Zollen oder in die Blutb&lin über, irih-

rond eisenfreies Pigment allein surückbleibt.

III. Angeborene (ieiekwälite.

1) Frank, Kd., l eher einen F\ill von Tumor sa-

crali> cnngciiitus mit maligner Degeneration und Mcta-
.stasenbildung. Prager Wochcnsctu-. No. 2, (Teratom
ans der Regio glutaealis dextra bei einem SwSelientl.
Kinde esstirpirt, enthielt Cysten mit FlimnciWpitbd,
Fcffg*webe, Myxosarcom- und Muskelgewebe verscbie-
<it ',cr Strui tur; vnn seinem sarconiatösen .\ntheile aus
war eine Met.i>ta.se im Cavuin iseliii>-reetalc sin. ent-

standen.) — 2) Siegenbeek van lleukolom, Eeu
aangeboren balsgezwcl. Weckbl. van hei Nederl. T^dschr.
voor geneesk. 15. |.t. - 3) Ilraith, Mc., Notes on
a case of accessory thyreoid gland prnjrcting in the
mouth. Brit. med. Journ. Dec. 1. — 4) Märer, J.,

Ein Fall von Teratom der Stirn. Allgrm. Wiener med.
Zeitg. No. 88. (Der als Teratom beseichaete ey>tisebe
Tumor hatte sieb bei einem Kengeborenen am nasalen
Theile des Stirnbeins als kleines Gebilde ^^efundfi..

welches ;{ Tage später die Grösse einer Mannsfaust er-

reicht halte. Da sich Neuroglia- und Ganglienzellen
darin fanden, so dürfte es eine Encephalocele ge-
wesen sein. Das Kind ist 8 Tage nach der Exstirpation

gestorben.)

Zu den sehr seltenen augeborenon Geschwül-
sten der Hals- und Unterkiefergegend gehört

der von äiegenbeek van üeukclom (2) beschrie-

bene Fall eines Neugeborenon, dessen Geburt durah die

Geschwulst stark erschwert wurde. Von den Wangen

i_. kju,^L.u Ly Google
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nach abw<ii(>, lieu MuiiU und das Kinn umgreifend, hiug

ciD grooer Sack Ms lom SdwwrttoriwUe hiunoter,

welcher von Haut überzogen war. Die Präparation er-

cah. dass die Schilddrüse nicht in diu Geschwulst auf-

gegaiigua war, auch die Brustorgauc, uameutUch die

ThjnBos, ynarm in noraaler Lage tmd Giüsse Torbraden.

Der Tumor erwies sich als aus 2 Hälften bestehend mit

einem centralen Septum, enthielt solide und weiche

moUuscumartife Stellen; die leizteran vareo von sehr

stark erweiterten Lyoipkgefissen darekioeen,

bestanden aus loserem und derbcrom fibrilliirp;i Gewebe,

koautcQ aber nicht als Mgentliebe Lymphaugiombildung

angesehen werden. Da sieb in den derberen Kioiten

Epithelwucheniogen und Cysten fanden, so ist Verf. ge>

ueigt, diese soliden Al'M-hnitte auf nm' Wuehcnuig der

beiden Submajuilardrascu zurückzuführen und den Tu-

mor als MChondrft^fibrMftOfOHijatBdenonui lymphangiec-

tatieum eonfenitale iltndnianuB sabauudllaiium'* so

beaeichncn.

Mc. Ilraith (3) fand bei einem Ujähr. Mädchen

am Zungengrnnde einen kugeligen Tumor von der

Gri'sse einer kleinen Wollnuss, dem Foramen coeoun

entspn-'hinrl , dessi-n Sfruc-tur der .'^ehilddrOse

glich. Die Kutiitehuug wird auf angeborene Bildungs-

anonnUe des Dnetus thyrsihgloasns snttekgefubrt.

If. titfwit, IfiMMy ttrairNM« U§m»,

1) Beadles, Fibroma of tbe male breast Pathol.

Trannaet. V. 44. p. 124, — 2) Dalton. Norman,
Tuse of multiple papillomata of colon and n:ctum.

I'.it!inl. T!viti>:ict. Vol. 44. p. 85. (Multiple Kcctum-
poiypen bei einer 28 J. n. Frau exstirpirt; Tod; ausser

einigen Polypen im Rectum und Colon fand sich eine

dichte Gruppe im Coeeuoi}. — 8) Delorme» Sur les

osteomes, en partiealier sur les ost^mes du esvalicr.

Bull, de la soc. de Chir. X.X. 7. S. (Mittheilung

mehrerer Fälle von Reilknochen und Osteomen am
Ellenbogen z. Tb. durch Amputation abgetragen. D.

aoon>tirt die Tbeoirie der aOssifidrenden Myositis*.) —
4) Fräser, Speennea of osseoua tamoar of Ihe brain.

Glasgow Journ, N'iv. (Bei einer seit 16 Jahren an

epileptischer .Manie kranken Frau fand sieh bei der

Section Atrophie des rechten Stirnlappens; im linken

Sttnilain>en lag eine Höhle 2 ZoU Uag, V.t '^'OM

breit, UU Zoll tief, welche susaen von den Stirn-

Windungen über20;reii wurde, innen nahe an den Seh-

bflgel greti/te. Sic enthl> It ein gelapptes Knoclicnstück.

^'^t.Hmay. — .'») (linsherj;, Chorioiditis exsudativa

und mehrfach gestielte polypöse Granulatiousgeschwulst

der Aderbaut als Pseudogliom. Centralbl. f. Augh.
(Eine sehr seltene (iranulationsgcschwulst mit reich-

liehen RIcsenzellcn; Entstehung unbekannt.) 6)

Uaase, E. A., Beiträge zu den 0.steomen der Stim-
und Nasenhöhle. Diss. Göttiogen. (Auf operativem

Wege wurden bei zwei Patienten elfenbeinbarte Osteome
der Stirn- resp. Nasenhöhle entfernt, welche haupt-

ticiiNeb TOm Siebbeine ausgegangen sind.) — 7) Meyer,
Ueber l inen seltenen Fall von multipler symmctri-

s*hor l.ipomatose. Diss. Erlangen 189^. (Die ersten

Lipome wurden im Nacken bemerkt, die späteren ent-

wickelten sich symmetrisoh.) — 8) Pjre-Smitb, Pa-
pillomatous tnmonr of both OTaries. Patbol. Transaci
^ y) Shattock, Harn. G., .\ lar-'T'' s|iiTimrn of la-

mcllar or eorneal libroina. P.uhol. Trniisaei. Vol. 44.

p. 151. (Gros.ses kugliges Fibrom zwischen Blase und
Beetum eines Mannes mit hyalinen Umwandlungen.) —
10) Zeroni, W., Beilrag rar KeoAtoiss der Entstehung

und KntwickeluDg dvs Euchoudroms der Kuoeheu, Dis:>.

QSttingen. 1898.

' Die durch eines sehr imfroeUven Holss^itt «er-

anschauliehte centrale Knorpelinscl, welche Zefni (10)

oberhalb des Intermediiirkoorpels im Femur eines schwor

raebitisdien Kindes beselireibt, Itelert «Inen Beitrag für

die an ähnlichen Fällen gewonnene Lehre Virchow^s

über die Bildung der centralen Chondrome.

V. Angieae.

1) Bure k Ii ;i t ij . G.. Beitrag zur pathr.Ingiseli. n

Anatomie des eavcrn">eii .Angi^nis der l.elier. |)iss.

Wützburg. (Die Entwickcluug der Lcberangiomc wird

auf stattgfbabte Bltttungen, dnreh Traumen bedingt,

zurück IT'' führt.) — 2) Hauenschild. \V., l'eber zwei

selieiic l';illc' Vi-n .\ngionia arteriale raeemosum. Dis.s.

Wür/.buri;. ISltß. (l'iiir apfelgrosse Gesdjw.iUt s.-uss am
Daumenballen der Hand, im zweiten Falle sass der

Tamor am Halse zwischen den Mu-«k' In nahe der Sub-

mnxillardrüse.) — 8) Uektoen, L., Pedunculated Ea-
dothclioma of the tunica intima of the ba.silar artery.

Journ. of pathol. and baeter. Edinburgh and l.ond. n.

Nov. 1893. — 4) Klicn, R.. Lymphangioendothelii'nia

cavemosum haemorrhagicum. Hin Beitrai; zur Casuistik

der primären Seheidengeschwülste. Arch. f. Qynaekol.

Bd. 46. S. S93. (2 Poh-peo in der Scheide einer

^)C,'\:\hT. Frau, der Sfr.n 1nr nach Lymphangiome mit

Blutungen, auffallend war die Grös.se und Menge der

Endotbelieo.) — b) Museatello, G., Ucbcr das pri-

märe Angiom der wülkfirUehen Muskeln. Yirchow*s

AiehiT. Bd. 185. S. 877.

Als gestieltes Endotheliom besebreibt Hek-

toen (fi) einen winzigen Knoten, welcher im Lumen

der Ba-silararterie zufällig bei einer Sectinn gofun<len

wurde. Central ist ein verfetteter Kern, herum Spindel-

seilen aus der Intima berforgegangen ohne sonstige

Erkrankung der Arterie.

Die geringfügige Litteratur iibir .Vu^ionn' di r

Muskeln wird von Museatello (6) um drei Fälle

bereiebert: 1. ein proliltarirendes capilläres Angiom des

M. trapeziuü, 2. ein arterielles Angiom im QuadiicepSf

8. ein Tcnöses Angiom im Serratua anticus.

VI. IjHIC.

1) Lodc, A., Ein subseröscs Myom des lleum nebst

Bemerkungen über Darmniyome. Wien, klin \V. elnnM-hr.

Vll. No. 21. — 2) l^uaasdorf, H.. Fibromyom.» ui' ri.

Beitrag zu den Verlagerungen und Drueksympti m> n

eingekeilter Fibromyome. Diss. Greilswald. — 3)

Wolfensberger, K., Ueber ein Rhabdomyom der
Speiseröhre. Ziegler's Bdtf. Bd. XV. 8. 481.

Einen sehr seltenen BefUnd stellt das von Lode (1)

brscttriebene, m' lir als faustgr''isse snb seröse Myom
dar, welches bei einem GGjährigen Manne, von einer

Schlinge de» Jcjuoum ausgehend, gefunden wurde.

Der hSckrige Tumor war rechts mit der Darmbein»

Schaufel verwaeliscn. enthielt im InniTii nite und frische

Blutungen und verjauchte Stelleu nebst eingedicktem

Kotbe. Vit dem Darme hing der Tumor durch einen

kurzen, hohlen Hals znsammen, sodass es sieh um eine

.\rt von \Vandau.sstülpung handelt, wilohe durrh

Gescbwulstwuchcrnng der Ringmusculatur couiplicirt war.

Eine anscheinend in ihrer Art einsig dastehende

16»
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Ueobarlilung ist das von Wolfcnsberger (3) be-

schriebene Bhabdomjom der SpeiserSbre. Im

unt«rn Tbeile des Oesophagus faml sich bei der Ob-

duction eines 75 .lahre alten Mannes eine polvpösc

gestielte (.icsehwuUt, welctic bis zur Cardia binabhing,

und sieh In Fona conllttirter Knolleo in der oberbalb

p.>|pgeiieii Seilleimhaut auf eine gnls-ere Fläche aus-

dehnte. Hinter dem Magen lag eine kugelige Uescbvuht,

auseiieiocnd eine Lymphdrüseometastase. Die ver-

schiedenen Tumoren bestanden aus Spindelsellen und

Itun'l/^üen, welehc all'" reViergänpp tu qnerne^treift-'n

.Muskelfasern vom embryonalen Typuü erkennen licssen.

Viele Kellen enthielten Fetttropfchen; anscheinend

halten sie auch Olycogen enthalten. Den Ausgang

vermutliet W. in einem abgcspftiglen criilirvöiialni

Keime, die zur Begründung aufgeführten Data sind rein

speculativer Art.

Vif. Sareoae.

1) Adaiusohn, S,, Ueber Angiosarcome, speci' ll

über die der Niere. Diss. Wörtburg. 189S. — 2) A mann,
J. A., Ueber OTorialsarcome. Arch f. (lynaekol. Bd. 46.

8. Heft. — 8) Bdrard, ¥., Tumcur embr}onDaire du
muscle stri»'. Lyon Med. X.WII. .HC. (Iteeidivirendrs

ISarcom der Lumbargegeod, vicUeielit mit der Niere

xusammenhängend, bei einem Kinde von 2 Jahren, wird
cxstirj>irt, enthält junge queigestreifte Muslteifasem.) —
4) Brigidi, V. u. E. Piccoll, üeber die Adenia
Simplex und deren ncziehungen zur Thymu.shvperplasie.

Zicgler's Beitr. Bd. 16. S. 388. (Kin Fall' von an-

scheinend primärem „Lymphosarcoma thymicum" mit

allgemeber Ljrmphosüoomatosis ohne leukämische Blut-

verSndening. Baeteriologisehe Untersaehung erph
einen Staphylocoeriis, doch lassen die VfT. die Möglich-

keit zu, dass verschiedenartige Mierohcn das gleiche

Bild der .A denia" lienorrufen können.) — .'>) Cliaplin,

Lymphadcnoma of the lungs and other organs. Patbol.

Tnuuaet V. 44. Sp. 18. (Media.s(inalfs Lympho-
.s'arcom.) — 6) Coleman, W., Kndothelioma of the

tonsil. New- York med. Record. March 31. (Kin Tumor
der Tonsille, der raseh nach der Kiitferniing «in Ueeidiv

gemacht hatte, .seiner Structiir nach nicht als Carcinoru

aber auch nicht als Ly mphosareom zu bezeichnen

war.) — 7) Oottschalk, S., Das Sarcom derChorion-
zotten. Areb. f. Gynaekol. Bd. 46. S. 1. — Haake, K.,

Beitrag zur Kenntniss der Einlothilnetiliüdun^'eii.

Diss. Würzburg. 18!>3. (Harcom im Hecken.) — i*) Hansc-
mann, D., Adenomyxosarcom der Niere. Berl. klin.

Wochenscbr. No. 31. (Nierentumor bei einem Kinde
Ton einem Jahre und 8 Ifonaten. Metastmien in der
Leber, die Stnictur zeigt Schleiniii-wcbc, eij,'' nthüm-
liehe aciiiiisc Drüsengange, resp. Hirisch'-n suwir /.eilen-

reiche sarcomalöse Abschnitte, i 10) Ilaug, K.,

Mclanotische.s Ricsenzcllcnsarcum des Gehürgangs, der
Paukenbohle sowie der Pars squamosa des Schlafen-

beins. 7.iegler> Beitr. Bd. H;. S. 500. — 11) Herrick,
.L H. u. L. Ilektocn. A casc of Myeloma. Med. iievrs

.'*e[ilbr. (Hr.iiiketi;,'-' scliirhle u. .*^eelionsberieht eines

jeiHT seltenen l'iill'.' v^n geiieralisirtcr Sarcuniatosis im
ga;i,'. Ii lüiiicheiisy >tein ohne einen primären .Ausgangs-

herd. Die 40j. Frau hatte nicht au Leukämie ge-

litten.) — 12).Iabr, Ein Fall von rascher Rückbildung
vi>n Fare.imen nach kiin.sllielier Fn'ilig- Iiurt. Centralbl.

f. (iynakol. Nu. '2'.\. (Kinc in der .Achselhöhle zuerst

Ijcobachtete sarcom atö.>e Geschwulst, die an-

scheinend multiple Metastasen gemacht hatte, bildete
sieh nach der Entbindung schnell surQck; die

Frau sl.arb trotzdem bald, eine Aunii.'irnng der klinischen

Befunde durch die Section ist nicht erfolgt.) — Mi)

Kaposi, Zur Nomenelatur des idiopatbiscbea Pig-

meiilsareoms-Kaposi. WiiMi. med. \Vi.eh( ii>elii it! .N". 2'2

u. 23. (Besprechung multipler durch Hhitungeii und

FigmeatbilduDgeu complicirtcr Hauisarcome.) - 14)

Kirchner, H., Kin Fall von Sarcom der Tibia. Diss.

Wiirzburg. — ITi) Klicn, Ein Fall von Deciduo-sar-

eoina uteri git,'ant<»-cellulare. Arch. f. «lynaekol.

11.1. 47, .'».'. It'.i Kruhl, G., Ein Brümg zur

Kehre von den Miseligeschwülsten der ' »lirspeicheldrüse.

Diss. Würzburg. 18!»H, (Chond.'-..ray!so.sarcom). —
17) Krüger, F., Die j^mäien Bind^ewebsgeschwüistc
des Magendarmranals. Diss. Berlin. (Besdxreibung

ciii'S gru»en ulcerirten Magentumors: Rundzellensar-

com; an einer Beilie von Lileraturangaben wird eine

Zusainmens(ellung der .^Symptome versucht.) — 18) Lang,
(f., Monographie du chlotoma. Arch. ain. de m^.
Jan. Ferr. etc. — 19) Heigs, A. und G.B. de Schwei-
nitz, Haund cetled snrcoma of the anterior mediasli-

nuiii: Kxtensive met.ist.isis, ineluding tlio tirain, hoth

choroid coats, oculo- motur. and oplie iktm s ;iii'1 > \ti rn.il

ocular muscles. Americ. Joum. August — 20) Mortou,
Ch. A., Sareoma of the Peritoneum, iaradiag the colon

from without, and caiising fatal perforatiOD. Pathol.

Tr.insact. V. 44. p. 82. 21) Moty. Kote sur la

pathi-giiiie du sarcMme. H.ill. de Ii J-n'. <!' Th'r. p.

749. (.Im Blute von i) Sareunikranken fand M. 1 1 mal
Reinculturen eines Microben, der sich schwer färben

lilsst, aber in gewöhnlicher Bouillon cultivirt werden
kann. Verf. nimmt an. d.ass alle an Sarcomen leidenden

IVisoiim diese .Microciieeen im Blute beherbergen.) —
22) Müllcr.A.. Kin Beitrag zur .\ctiologie des Lympho-
sarcoms. Diss. Zürich. (Complicirter Fall tOn MamOM»
aareom und Miliartuberculose. Das exstirpirte Sarcom
hatte ReeidiTC var Folge Tom Character der Lympho-
sarcome mit partieller Vcrküsung, Riesenzcllen, Tuh.-

Bacilkn. Die späteren Met.isiasen waren nicht verkäst,

dagegen fand sich Miliartuberculose bei der Section.

Die Aetiologie der Sareome bleibt aweifelhaft.) — 23)

Penrose, r. 6., Sareoma of tbe kidney witb loose

masses in the bladder. Pathol. Transact. V. 44 \>. 9(n.

— 24) I'ick. L., Zur Histogenese und t'lassilic.iti. n

di r (iebrinnuttersarcomc. Arch. f. «lynäkol. Hd. 48.

Heft 1. — 25) Derselbe, Ueber Sarcome des l.terus

und der Vafdaa im Kindesalter und das primäre Schei-

densarcom der Erwachsenen. Ebendaselbst Bd. 46.

S. 191. — 26) Riederer. J., Anatomisch-histolrtgischo

Unlersuehuiigen über einen Fall von Utenissarei'in. Di-s.

Zürich. — 27) Hol leston, H. D., Sareoma of the Oeso-

phagus, with secondary growths in bone. Pathol. Trans-
act. V. 44. p. 65. (Aussehen» Strictur im unteren
Thcile des Oesophagus und Ülceration entsprechen

ganz dem Bilde eines Carcinoms, der Bau war der eines

Kund ze 1 Icn sarco m s.) — 28) .Schumann, C, Bei-

trag zur Pathologie der Halsgeschwülste, Diss. Wüns-
burg. (Rundzellensarcom der Tonsille.) — 29) Schwer-
tassek,F.. Sareomatose Degeneration einer mit einem
Teratom cmibinirten Ovariencyste. Ein Beitrag zur

Histogenese der ."^^areomc. .Archiv für (iyniikol. Bd. 47.

Heft 'A. — 30) Tuja. F., Hevue generale des tumeurs

vraies et primitives du mcdiastin. Gaa. d. hopitaux.

Jnly. (Patbologiadi« Anatomie, Symptomatologie und
Behandlung der verschiedenen im vorderen Mediastinum

vorkommenden (iesebwulsie.) — .Sl) Turner, F. C,
Medullary .Sareoma of both ovaries and of the Perito-

neum in a child aged 6. Pathol. Transact. V. 44.

p. 110. (ttrosscs Kundzellensarcom umgab Coecum und
Anfangstbeil des Colons; es bleibt daher zweifelhaft, wo
der Primärtumor .sa.s.s.) — .H2) Virchow. K., Mela-
notiMlii' .^|iiiidclzellensarco!he. Herl, klin. Wochenschr.

No. 44. (Der Primärtumnr war vom Handrücken cx-

stirpirt, bei der Section eines 50j. Mannes fand sich

ein grosser melanotiscber Tumor der Achselbühlc und
mnltiple brustwarsenübnliche Metastasen in der

Haut swiseben Achsel und Brust. Metastasen der PI* ura

und der Leber vervolUtändigeu das Bild des äusserst

malignen Spindelsellensarcons.) — SS) Voigt, M.,
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Zur Kenntniss des Endothelioma ovarii. Arch. f. Gy-
u.ik<>\. Bd. 47. Heft 3. ~ ?A) Whitr. llal.-, Cn.wth

• 1 tho iiie'lia>.tiiium implicatiug Ihe lieait and (i[><'ir!ng

iuto both, Ihe Oesophagus and aorta. I'athol. traii^.tct.

V. 44. p. 14. (Die Aorto ww an «iner Stolle voo dem
Tumor dnrdnraehMD und hatte in demselben eine bran-
digtj Hohle hergestellt, metastatische Knolen im Herzen,

grosse Ulceration des Oesophagus. (Ru n d zcl 1 en.sa r-

com.) 85) Williams, J. W., Beiträge zur Hi-stologie

und Uistogeneae des Uteruasarconu. Prager Zeitscbr.

XV. 8. 14 t. (Bin Myona aareomatodee uteri. Sareoma
muecs.TP uteri et niyoniata titeri. Melniio-Sarenma cor-

p'>ris et rvieis uteri.) — 36) Worhcr, K., Kin Kall

Vüti .'^arenitia tonsillac. Diss. Wümburg. — 37) Metz,
R., Zur Histologie und Histogencso der metastatischen

Leberljmphome. Diai. Hi^le. (Eine Trennung der

weichen Lymphosarcome von den derberen ist nicht

statthaft, da die eine Form sieh aus der anderen ent-

Tsiekelt. Trotz des iiu hrfaeh l>eselirieh>'iien Vorkommeri>
von Fieber währead der En tWickelung der Lympbosar-
rome ist üe Nator der ( iesehwflist« fticht in pansitinm
Wucberuogen zu suchen.)

Kein Abschnitt der palholoRisebcn Anatomie ist in

den letzten 2 Jahren so vielseitig und gründlich bear-

beitet verdeo, wie die sareomatSsen Gesebwfilste

des Uterus. Die Casubtik ist ausserordentlieh ver-

mehrt worden imd die m u hinziikoiiitnenilen F.illf er-

fordern deswegen eine Unterbriogung in Special tnchcr,

vie das früher mit gleicher Schärfe nicht mSglioh war.

Die 8 Mittheilungen von Williams (85) bebandeln

vorzugsweise den Uebt rgang einfaebcr Myome in Sar-

comwuchcruug, wobei er aber ciu directes Hervorgehen

TOS SarMBuellen ans glatten HusikelMlIen in Abrede

stellt. In seinem zwciteti Falle waren mehrere Myome

im Uterus vorhanden, welche ebenso von dem .Sarconi

dnrchwuchert wurden, wie die L'teruswand selbst Der

dritte Tumor isteinSpiBdelaoIlensareom mit vielen

Riese n ze 1 1 e ri , wi Ichc p lblieh-brauiK s Pigment ent-

halten und dadurch die meianotiscbe Farbe bedingen.

Das von Qotiscbalk (7) bescbriebeue Sareom
der ChorioBsotien war bei einer 42jähr. Frau nach

einem Aborte unter dem Bilde profuser l'tenublutungen

in die Erscheinung getreten. Mehrfach vorgenommene

Auskratzungen, später, als septisehes Fieber hinzu-

gekommen war, die T<italexstirpatii.n des Uterus hatten

nur vorüb'Ti^ehfn'li II Krfol^: die Patientin starb. Bei

derSectiou fand sich ein grosser Tumor vonplaceuta-

ihnliehem GefQge in der r. Niere, ein Knoten in der

mis, multiple Met-istasen in beiden Lungen; die in der

Epikrisc erwähnte Gehirnmetastasc ist aus klini.schcn

ErscheinuDgcD erächlosseo, die k>ectioii der Kopfbühle

ist nicht gemacht Der Utenis entb&H nur an der

Placentarstelle eine zottige Geschwulst, weiche tief in

die Muskellagen hineinragt, nirgend.s wie die Trauben-

mole auf dem Durchschnitt scbleimbaltigc Bläschen

Migt Die Gesdiwuhit bestdit «u Placcntanotten,

«eiche direet in die d>g''n'Tirten Zotten übergeben,

deren Epitbelien durch ihren auffallenden Cbromatin-

gdialt lebhaft gegen die centralen Z^n des Slromaa

abstedien. Die Zotten «fand geffssloe and gehen daher

vielfaoh degenerative Veränderungen ein, nnr die jüng-

sten Tbeile der Geschwulst zeigen vSUig erhaltene

Stmetnr. Das Bndriagen der wnchemden Zotten in

Venen und Arterien unter Bildung von BlutiSumen

erklSrt die Neigung des Tumors zu Blutungen und zu

metastatiaeber Verbreitung duroh die Blutbahn. Auch
die Driisi n der .'«ebleimhaul w rden von den malignen

Zotten durchwuchert und ebenso die Muscularis. —
In den Metastasen kehrt die Adinlichkeit des Baues

mit Plaeentargewcbc wieder, nur bestehen die Zotten

hier nur aus Kpithel/apfiii fhiie Stroma im Innern:

die Bildung von Yacuolen und Bluträumen gleicht dem

PrimSrtumor, dem anch ihre destruhfende Art desWachs-

thutns ent.sprieht.

Der Besehreibung folgi n sehr ausführliehe Vergleiehe

der bisher bekannten lucalen deslruirenden Bbusenmolcn,

fötalen und deeidualen Wueberungen unter einander

und mit dem mitgetheilten Falle, aus denen G. folgert,

dass ein ganz gleieharliger Fall, bei w< lelieni zuriiek-

gebliebene L'horionzotten eine cxccssive Keru\ergri>ssc-

rung und Wucherung ihrer Epithelien nnd gleichseitig

eine als sareoniatiis bezeichnete Zellenvi rm- hrung ihres

Slromas erfahren haben, bisher noch nicht beschrieben

sei. Hierin liegt das Verdienstliebe dieser Hitthcilung,

welches durch die hypotbetiscben Ausblicke auf die

Theorie der bMsartigen (iesi-liwiilstc im allgemeinen nur

abgeschwächt wird, denn „erhöhter Wacbstbumslrieb*

ist nur ein andres Wort aber keine Erklimng für die

in ihrem Wesen unbekannte .Malignitat derGeschwülste".

Der bei einer '27jahr. Frau b> il>aelit' te Fall von

Deciduo-sarcoma uteri, welchen klien (15) mit-

theilt, sehliesst sich eng an die Beolkaehtnngen von

Sänger an. Es war eine Blasenmole voraufg<gaiigen,

etwa 8 Monate si)äter battr sieb ein maligner Tumor

entwickelt, der Metastasen in den Lungen und den Tod

bedingt hatte. Der als Angiosareom gedeutete Seheiden-

tumor erwies sich als regionäre Meta-ta- 1 5 plaeen*

taren Sareums des Uterus. Das (ieseliwul>tgcwebe war

.schwammig, von vielen Blutgefäi^en dureliüctzt und ent-

hielt reichliche Blutungen. Das Genutwerk nrisehen

den Bluträiimen bestand 1) au.s specifischen grossen

keulenriinnigeu Sarcomzellen, '2i aus kleinen Rundzellen,

3) aus Spindelzellen, 4) Zügen glatter MnakelfascrD.

Unter den grossen speeilisehen Zellen der ersten Gruppe

sind als Unterarten zu untoneheiden .a) d' <ndua;ihnlirhe

polymorph« Gebilde und b) eine Art Riesenzelien, welche

theila durch dne VeigrSsserang der decidnalen Elemente

entstehen, tbeils aber aus Bindegewebs£asem resp. Zöllen

aus glatten Muskelfasern abgeleit-t werden; line

Deutung, wclehe Uel aui Grund eigner Beobachtungen

nur bestätigen kann. Ob die Riesensellen auch aus

(iefissendothelien hervorgehen, bleibt zweifelhaft. —
Das Gerüstwerk i-'t aus Hlutgefissen geViild- t. di'' I.ü' kcn

sind die ursprünglichen Gefässlumina, in welche die

Gescbwnlstsellen eingedrungen sind. Bei der regioniren

und entferntem Hetistax-nbildung sii.i! nur die unter

1) erwähnten grossen Zellen bclheiligt, d- reu Wueheruiig

und Vordringen in Blut- und Lympbgefässe die secundöre

Gesohwulstbilduttg einleitet.

Auch der Fall von Sareoma uteri, welchen

Biederer (26) besehreibt, ist unter Anziehung der in

den letzten Jahren lebhaft discutirten Beobachtungen

aber deeiduaabnliehe Zellen und die Unterschiede

xwfaichen Sareom und Carrinom des Uterus unter
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Uibberl'a Lcituüg bearbeitet worden. Ks hniuielt mcIi

um einen nifäHigen Seetionsbefund, einen kugeligen,

Buebeinend von dt>r Sohlciiii!i,iut rtusgegnafenen Knoten,

Ai:T aus Spinflchcll'-n bestand und iny\omat<i>.o Stellen

eotbicit. In das Sarcomgewebe eingestn-ut fand<!n »ich

Kiesenxelleo, «elehe mit Dedduaiellen Aehnlielilcelt

besassen. Die etvns bypoUictische Deutung eines

Knotens von der .Stnietur eines C.incröids muss im

Ürigiuale nachgesehen werden. Mctaäta!«eu fanden

sicli nicht.

Das von Pifk ('i')) bi'srhrielM'nt' Sarrom Tterus

und der Scheide ist bei einem «'jährigen Kinde suerst

als ein aus der äcbeide hcnrortretender Wulst beob-

Mhtet and paitiell eistii]iirt «Ofden. Als die kleine

Patirtitin 4 Monate später in die R •lianiiliiiig dor

Klinik von Landau kam, war der Tumor bcrei tu durch

Ausfiillung des ganten Beekeof Inopenbet. Aus dem
Sectionsbefundc giiit lienor. dass die breite Basis der

tra u b e Ii f ü rni i gc II und zotti<.'iii WiK-h'^rnni;

aus der hinteren Wand der Cervicalportion hervorge-

vachaen ist, nnd diesen Thetl gloekenförmii; erweitert

bat; audi auf die Scheide ist die Neubildtiii>; iiluTge-

gangen. und hat hier /ahln iche papilDire und gelappte

Tumoren hervorgebracht, die von einfachem oder ge-

sehiebtetem platten oder cj-lindrisdien Bpilfael Aber*

sogen sind. Abgesehen von umfänglicher NeorOM ent-

hält der Tumor hauptsächlich Spindelzellcn, faserige

Stellen von loserer und festerer Textur, keine

quergestreiften MuaikelbaDdel. Der Fall bat viele

Achnlichkcit mit den bisher hei Kindern und Er-

wachsenen beobachteten trauben förmigen ütcrussarcomen

Wtnüber Ausführliches im Original enthalten ist.

Der Ton Piek (24) beadiriebene Fall ist ein

Ul 1- ru ^in vm ni , welebcs .•ine sarcuniatüve Wuelierung

seiner Muskelzelien erfahren bat und in Form von

Lappen und Trauben !n den ütenuieaoal bineinge-

gewuchert ist. Von den traubigen Geschwülsten der

Scheide und des Utcrusbalses unterscheidet sieh der

Fall durch seine Entstehung aus der eigentlichen

Utemswaad, vihrend jene von der Sdileimbant aus-

geben.

Die Gruppe 'b r A ripjiosnreome wird in immer

weitere Unterablheilungen zerlegt« je oacbdem die Gc-

schwulsbellen von der Adventitia oder den p^moa-
lären Lymphendotholieo kleiner BlutgirftoO oder von

dem Endothel der Intima capillarcr Blutgef;isse oder

endlich von den LympbgefässcndothcUen abstammen.

Amann (S) flteilt 5 eigene Beobaebtongen mit, -welche

Beispiele für diese 3 Unterarten darbieten, welche als

Pcrithelionia. Endotheüoma (intra-) vascularc und Endo-

thelioma lymphaticum beuauut werden. Unter sich sind

die 5 Fülle ausaerordentlieb vencbieden: 1) Der erste

ein faustgrosser derber Knoten im r. Ovarium eines

2f>j. Miideliens zeigt unf'T der Kapvl Proliferation der

Adventitia mittclgrosscr (jeftiisc. 2} Der zweite bctrilVt

d<9pel8eitige muWtoenlire Ovarialkystome einer 64j.

Frau mit einer Metastase im Magen. Die Cystcnrdume

sind Ton mehrfach geschichteten länglichen fast spin-

delfönnigen Zellen ausgekleidet, welche dimct in mark-

srhwammartig auHsebende Oescbwulstgebiete übergeben

;

diese k't/.teren sehen zwar sehr krebsartig aus, bestehen

aber ans gewueberten Endotbelzellen von Lympbge-

fdsscn. Ausgang auch dieser Geschwülste sind die .\d-

venlitiaz»-llen rnittelgro'^ser (Jefässe. 3/ Do|>pelseitige

Solide UvarialtunKircn einer 4äJ. Frau, die 1 1 mal ge-

boren hatte; wiederum krebsShnlicbe Stmetur beider

Ovarien hier bedingt durch Proliferation der Capillar-

endothelicn. 4) Eine entzündlich veränderte libro^e

birnfonuige Ovarialgeschwulst bei einer 24 j. Schwan-

geren ist ebenfalls von CapiUarendothelien ausgegangen.

5) Von diesem grossen Abdominaltumor e:i,i-> Tjihr.

Kindes ist überhaupt liein besonderes Orgau als Mutter-

gewebe IMgesteUt» aoodern mir Bieroseopiseh die Ent*

stebuDg AUS LjmpbgefSssendoflielieB angegeben.

Die durch - ine Reihe von Nummern fortlaufende

Monographie der Cblorome oder Chlorusarcome
von Lang (18) erSrtert die Natur dieser Tumoren unter

dem (ie-icbtspunkte einer nach Actiologie, Structur und

cheitiisehen Eigen thiimliehkeif':'n zusammengehörigen

barcomgruppe, wenngleich der klinische Verlauf grosse

Yersebiedeabeiten darbietet. Namen^idi die griine

Farbe erfüllt den Verf. wegen ihrer Aehnlichkeit mit

Bacterienpigmenten mit der Hoffnung auf Ergründniig

der parasitären Entstehung dieser Geschwulste. Deo

14 eitirten Fällen fOgt L. einen neuen binao.

Bei einem Ifijibr. ITädchen wurde das linke Ova-

rium , welches in eine mannskopfirrosse solide Ge-

schwulst umgewandelt war, exstirpirt. Die Gescbwul.st

lag swiseben den Blittem dee IwaiteB Mattenbaades,

ein Verhalten, welches Voigt (.S3) aus einer angeborenen

Verlagerung erklärt. Dem Baue nach handelt es sich

um eine grössere Anzahl von Knollen, die von derbem

Bfodegewebe umgeben sind, mieroaeqrfseb drOseoiba'

liebe S5ellens(ängn enthalten, deren .\u.sgang auf eine

Wnobemng der Lymphgefässendothelien surüekgefflbrt

wird. Da aasRerdem viete byaline Zflge and Sliänge

vorkommen, so sebeint der Taau>r deijenigea Sar-
cmgruppe anzugehören, welche friilü r viel-

fach als Cylindrom bezeichnet wünien ist.

Bei ciuer 4'Jjähr. Frau wurde ein complicirtcr

grosser Tomor des reebten sowie eme Dennoidejste des

linken Eierstockes esstiriiirt. Sehw ertassek (29) be-

schreibt den grossen Tumor als eine Complication eines

einfochen Kystoms mit DermoVdcystcn und einer sarco-

matSsen Entartni^f in den Stiddenwandungen. Den
.'\usgaiig bilden di>- Wandungen kleiner Blut-

gefä.sse, durch deren sehr zcUcnreiche Wucherungen

üebergänge von Rundsetlen su Spindelzellen ond snm
Alveolarsarcom entstanden sind: e-> seblicsst sich somtt

auch dii ser Fall den Angiosarcomen des Eierstockes an.

Meigs und Schweinitz (19) beobachteteo bei

einem Sljibr. Manne ein Saroom im vorderen Medta-

Stinam, welehes augenscheinlich von der Thymusdrüse

aasgegangen ist. AulTallcnd sind die zahlreichen Me-

tastasen, von denen namentlich die Ituudzelleninfiltra-

tionen im Sehnerven, in der Adeibaat and in den

Angenmaskeln dandi Abbildungen hcrvoigeboben sind.

Der von Adamsohn (1) beschriebene wallnuss-

grosse Nicrcutumor enthält ausser sehr reichlichen

Blui^Hssen and fi1uti5amcn Fettgewebe und Spindel*
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Mltod. fil tfcgt die Möglichkeit vor, dan der csvotbSm

Tumor aas einea iinprfingUcbea Lipom der Niere defa

entwickelt Iiat, letrterea aoll dann aareomatSa entartet

sciu.

[D Rasch, C. Ein Fall von primSr.VeDtrikeliareora.

Uosp. Tid. K. 4. Üd. J. p. 849.

Eine Söjahrig. Frau, die acht Monate anScbmeneaim

Unterleibe md Rrbreebea geUtteii batto, aeigte bei der

.^tM'tioii eine !iandtel!ergios',c nicht ulcorirtc Infiltration

aiu Vorderraode des Ventrikels; ähnliche Infiltrationen

fanden sieh in den Ovarieo, Ttabeo, Uterus; soirobl in

der Mueoea der Gedänne als in der Serosa sasscn zahl*

reii-lie kli-inf Knoten. Microscopiscli zeigten

»ich die Ucschwübtti wie Kundzellensarcomc gebaut.

8. Itoreli.]
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(Careinoiu im Kopte de.-, Panereas bei einer 5t)jährigfU

ictcrischen Frau, welche nielit an Diabetes gelitten

hatte.) — 24) Kummer u. Duce liier, Inoculation

d*un eaneroide: du eonde h la lAyre inferieurc. Rev.
med. Suissc rom. No. 11. — 2.5) Maas. Demonstra-

tion eines Ocsophaguscarcinoms. Berl. klin. Wehsehr.

No. 47. — 2C) Mcfarland, J., The etiology of carei-

nom.i. Med. ncws. April. — 27) .May et, Note sur

la transmis.sibilite du Cancer de riiomme au rat blane.

Le mercredi m^. November. — 28) B o i n e t , Exp^rienccs

sur la transmissibilite du cancer de Phomme aux ani-

maux. Ibid. (Die beid>ii Mittheilungen enthalten so

zweifelhafte Angaben über die Krfolge der Uebertragnng

von Krebspnmsiten aufRatten, dass daraus keine sieheren

Schlüsse gesogen «erden kdunen.) — 2t)) Merx. J.,

Papillom und Caroinom. Diss. Wfirsburg. (I'apillärer

Hauttumor, in der Tiefe Krebsstruetur.) 30).Miehel-
sohn, H., Ein Fall von primärem Sareucareiiium drs

Panereas. Ebcnd. — 31) Munn, Patholopy of cancer.

Med. and tmg. Beporter. No. 8. — 83) Nepveu, G.,

Parasitea dans le eaneer. Compt rend. de Pacad. des

Sc. 1S!1'.' I. T. 23. (Die hier positiv behaupteten para-

sitären Vorgänge in Krebszi-Uen sollen in einer hier

angekündigt' !! ausführliehen Arbeit bewiesen werden.) —
83) Derselbe, Dasselbe. Arch. do med. exper. No. 1.

p. SO. — 34) Neugebaucr, F., Uebor ein psammSses
Carcinom der weiblichen Brustdrüse. Langenbeck'^
Arch. Hd. 48. — 85) van Ni essen , Der Krebsern ger.

Ce!,tr,i!b:. f. d. med. Wiss-n-M-h. .\m. -JL : A iN . Ku-m

Uteruscareinomc gelang es dem Verf., den Krebserreger

zu cultiviren, der in Zukunft Canccroni^'ces beissen

wird.) — 86) Olivier, Etüde sur Is devcImiBement
du Cancer pancreatiquo. Zi.gicr's Beitr. Bd. XV.
.S. 351. (3 Falle v iii i>riniäp rM Panereaskrcbs. Es

k.ann auch ein nicht exuleerirlos Carcinom des Duode-

nums auf d.as Panereas übergreifen; in solchem Falle

ist mit dem Microscope der Primärsitx zu ermitteln.)

— 87) Perrr. K. G., Papilloroa ef the dnodenum.
Pathol. Transaet. V. 44. p. 84. — 38) Petri. B.,

Ein Fall von Mammacarcinom mit seltenen Mctast.xsen

in Lungen und Gehirn. Di.ssertation. Gn ifswald. (Die

multiplen im Luugengewebe sitzenden Krebsknoten bil-

deten durch centrale Fettmetamorphose tiefe narbige

Einziehungen, von den multiplen Knoten im Gehirn ist

einer in eine taubencigrossc Cyste umgewandelt.) — 89)

Power, D^Arojr, An espeii'mental investigation inlo
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the catuation of Cancer. Brit. med. Journ. Sept. —
40) Pye- Smith, Papillomatous tumour of bolh ovaries.

I'athol. Transact. Vol. 44. p. 1 1 1. — 41) Sasso , K,
Ostiti.s carciiioiiiatosa bei

<

'.irciiii>iii ili-r I'r">t,iia.

genbeck'a Arch. Bd. 4{j. S. h'X\. (U» i eimm <;i lahr.

MmuM Krells der Prostata mit diffusi r krebsi-

fer Darebvncheraii(grou«r Skel e t a b s c h n i 1 1 e,

eeken, Femnr, vShrend die inneren Or^.iDe, ah|;eschen

von Lymphdrüsen des Bcckons, kei ir M iH^t.isrn ent-

halten.) 42) .Seitz, K., Uebor Carcinom rlcr Nit-ro.

Diss. ^Viir/^nl^J,^ — 48) Shattoclt, .Sam., Oii canrer.

Laaoet. U^y 19. — ü) Steinhaus, J., Ueber dit-

parasitSre Aetiologie des Cnrcinoms. Centralbl. f. allg.

Pathol. und palh. Anat. Hd. V. fI)or |i.irasit.'irt; Oha-
racter d'T Carcinomc ist bisher nicht en»i'-sen.) —
4ä; .lohn so n, Kayniond. Tumours of tlic breast; Cli-

nicai lecture. Lancct June 9. 16. 28. — 46) Hib-
bert, Careinom und Taberoolose. MQneb. Wodiensebr.
No. 17. — 47) Derselbe, Die neueren l.'iilersuchungen

übiT Krebsparasiten. Ociitsehe med. Wnehensehr.
No. l.'i. I I.itriaturaiigabe.) 4Si Wasili<ff, A.. De
r>irig;iiie des in 'iplasmes en gem ral et du eaiieer eri

partieulier. I'n jrn s nu dieal. No. 2'_*. 49; Zinn,
W., Demonstration eines CylindcrepithelcaFcinom» des
Dickdarms. Münchener Wocbensobr. No. 37.

Die Literatur, web-lie Adler (1) aus d-r Pis-

cuuisiou über die parasitäre Natur vonZcUvuein-
seblSssen besonders bei Careinomen anfDhrt, betrSgt

bereits S4 Ahh.iii'ilungen. Ks gebt daraus liervT, dass

die Differenziruii^ der fra^lieln u tii lahii' ilureh Fär-

bungen nicht zuiu Ziele führt, und da^s wir durch die

Beaeiehnang derselben als Coeddien and ihren Ver-

gleich mit bekaiinii n Psorospcrmienarteo Ober ihre

Natur und Ib deut uig keinen Aufsehluss zu erwarten

haben. Hätte mau, wie es liu».sc mit den vou ihm

bescIuiebeDen Zelleaeinsdilfissen (Saoebaronyoosis) go«

tbao hat, Culturen angelegt, und dann die Classifici-

rung und Urbertragung vergenommen, 80 würden wir

vielleicht veiter gekommen sein.

Naeh einer BrortemoK der in den lotsten seeha

Jahren erscbienenOD Mittheilungen über Krebspara-

siten sowie unter Beriick«icbtiguog der älteren und

neneren üebertraguugsvcrsuehe auf MeosehMi und
Tbiere, kommt Cira.sset (14) zn dem Ergebnisse, daw
irgend welche positii'cn Beweise für die parasitire Nator

des Krebses nicht erbracht sind.

In der Frage nach der Genese der Gareinome
nimmt Nepren (SS) den Standpunkt ein. 'las.^ die

Neubildung wesentlich in einer Wucherung der Kpi-

thclieu und Lyupbenduthelicu beruht, dass diese aber

vielleiobt dureb Baeteiien, Amöben, Sporosoen ete. an*

geregt werde. Die zahlreichen Abbildungen bleiben

bei dem Gedanken stehen, dass die Zellcnein-

sohlSsse sich nicht wohl als Producte normaler oder

pathologisoher Kcmthellang deuten lassen, and daher

parasitärer Natur seien.

Ueidcmann (17) crijrtert zunächst die Vorstadicu

der kleinzelligen Infiltration und weist darin

nach, dass hier Kern- und SSellfonnen aur Beobaehtung

kMiiimcn, die weder als eingewanderte Leucoeylen noch

.als Bindegewebskörpercbcn im gewöhnlichen äinne ge-

deutet werden kSnnen, sondern hSchstens dem ent-

spri-ihcii, w.is gi'leg'-ntlieh als Ki rnrcst bei Narbcn-

bilduog beüclirieben ist Femer wird unter «ertlicher

AnfOhrung aus Cobnheim*s Werken nachgewteaeo,

dass alle bisher gemachten .\ugabcn über Lcucocyten-

wanderung bei C'areinonieu nur begründet sind auf die

morphologiM'hc Aehnlichkeit zwischen den mehrkeruigen

Zellen des Blutes und den ihnllehea b der Zone der

kleinzelligen Intiltratir.n liei Krebsbildung. N^^eh keine

Kritik ist bisher der vom Itcf. schon vor Jahren hen'ur-

gehobenen logischen Forderung gerecht geworden, nach-

zuweinen, dass anasehliessUeb dem Leueoertea der Zer-

fall der K-Tustibstan/, in iiMlynuelfäre Formen r^ikomme,

denn nur dann dürfte der Scbluss gerechtfertigt sein,

dass diese Zellformen ein Bewds für die Abstamrauag

der Zellen aus dem Blute sind. Da nun wiederholt in

d''ni .Atlas des Hef. bewiesen ist, ebenso wie hier von

Ii., dass auch grö.ssere tiewebszellen »owie Epithelien

eine Veriuiderang des Kernes tu gelappten oder klee-

blattälinliehen Formen erfahren können, so wäre es an
dir Zeit, ctidlich einmal die blosse Fonn'^n'ilinliehki'it

als Bcwcismillel für die .Vbstammung aufzugebeu, da

eine irrige Stdilussfolgwung dadurch, dass sie immer
wieder vorgebracht wird, an Richtigkeit nicht gewinnt.

.\ni schlagendsten aber hat H. die Deutung von

Hanse mann zuriickgcwicscn, nach welcher das Her-
vortreten sahlreieher Bindegewebakorper»
eben auf einem Schwunde der Interccllular-

substauz und einem Näherrücken der im Normal-

zustände getrennten Bindcgewebskörpercheo beruhen

soll. Ein einfacher mathematisdier Beweis eij^bt, daas

dort, wo die reichlichen Kerne liegen, die Ititereellular-

substanz nicht geschwunden, sondern aufgequollen ist,

dass also die BindegewebskSrperehen bei diesem Pro>

cesse nicht /usaiiunengerückt, sondern auseinander-

gedrängt sind, und da trotzdem sehr viel zahlreichere

Bindegewcbskemc an solohen Stellen auf gleichem

Räume YOrhanden dnd, Kernfheiinngen hier aber ent-

sebiedcn nicht beobachtet werden, so bleibt schlechter-

dings nichts anderes übrig, als das .Auftreten der Kerne

mit dem Auf^uellungsprocesse im derben Bindegewebe

in «inen untrennbaren Zusantmenbang tu bringen,

glflicbgQltiib in welcher Form mau sich die Kerne

wälirend des Ruhezustandes vorstellen will. Um das

Bingeständniss, dasa Nucleinsäure oder Chromatinsub-

atans bei allen kidnxelligen Inliltntionen in grosser

M>-ngc neugebildet werden mus.s, sind auch die im

Berliner pathologischen Institute angestellten Unter-

sudiungen ron Tamagiwa nicht hinausgefcomment es

handelt sieb nur um die Frage, ob diese Chromatin-

bildung notliwcndig an die Gestalt einer permanenten

Kemform gebunden ist, oder ob sie nicht, wie Ref.

meint, in Zellenauslaufem und in Faterbindein auf-

treten kann, welche im Ruhesustande nichts von dieser

Chromatinsubstanz enthalten.

Der erste Fall von Siegeubeck van Ueukclom
(19) ist ein primäres Lcbcreareinom, in einer

chrriMtlsdien Leber entstanden; die LeberMllen bilden

die Matrix für die Krebszellen, vi'lf.uli finden sirh

atypische tialleogänge, im 2. Falle besteht Cirrhosr

mit neugebildeten Qallengängen ; im rechten Leberlappen

ein primäres Careinom, veldies ebenfalls aus

Lebenellen hervorgegangen ist, und SchlSuchc bildet,

Digiti? rd I y Google



Qrawitb, pAtnoLooisoire Anatomib, Tbratologib und Onkolooik. 248

die aber nieht Gallcng.ing^epiUiel enthalten; im 8. Falle

ist Dcben CLrrhose mit wenig neugcbildeten Gallen»

pHngcn oinc ü\d\s rein adenomatöse, theils krebsige

Geschwulst vorhanden.

Bemericenswerth ist, dass die Lebenelleo succesnre

in den malignen Wueherungsprocess eintreten , dass

niso fortwährend neue Bexirlte gewissemiMsen primäre

Geschwulstheerde bilden.

Das psammSse Careinom der Mamma and

doiflev Ifetastasen in den Lymphdrüsen, welches Neo-
Rebauer (84) beschreibt, licss seinen Gehalt an con-

centriscben Körperchen von kohlens. Kalke weder

doreh besondere Hirte noeh doidi Kairsehen beim

Durchschneiden erkennen; erüt die microseopische l'nter-

suchung ergab, wie die ähnliehen Befunde an Ovarial-

krebsen, eine Kalkabi>cheidung in degencrirton Epithcl-

xellen des «Adeooearoinoms*.
f"ne 73j:ibrigo Frau litt an einem exulfC-rirlen

Cancroid der linken Ellenbogcngegciid. Dasselbe wurde

mit gutem Heilerfolge exstirpirt; 2 Monate daraufstellte

sich die Frau mit einem Caneroid der i^e vor, wel-

ches ebenfalls entfernt vrnrdt\ Die Meinung von

Kummer und Ducellier (24) geht dahin, dass beim

Verbinden des linken Ellenbogens die rechte Hand der

Kranken mit Krebspartikeln infioirt worden sei,

und diese auf die Lippe übertragen habe.

Der von L. Frankel (11) als „Careinom des

Uterus vom Epithel der Chorionzotten aus-

gehend" besehriobene Fall stimmt in vielen Einael-

!:''it» n mit der im Abschnitt Sarcomc rcferirten Beob-

achtung von Gottschalk übercin. Ein 25jäbriges

Mädchen in Greifswald litt an Schmerzeu des Unter«

Idbes und Uteruablutangen, es wurde eine Blasenmole

aii«gestos^en ; fast 2 Jahre später nötliii^ton mehrere

Tumoren des Uterus und der Uvaheti zur Operation.

Jedes Ovufnm ist in eine mnltUoetttlre Cystengesdiwulst

umgewandelt, der.Uteras «ntbUt einen Tumor von pla-

eentarem Gefüge, von welchem ein grosser Theil mit

der Hand entfernt wird. Die microseopische Unter-

suebuaf der weidien, mit Blutgerinnseln untermisebten

placentaren Wucherung des Uterus ergiebt Qesdiwulst-

pewebe aus auffallend grossen Zellen zusammengesetzt,

daneben eigenthäroliche, an dieCarcinomzelleneinschlüssc

erinnenide Gebilde iweifelhafler Natur, so dass die Dia-

gnose anfangs auf Sarcoma deeiduo-cellulare gestellt

wurde. Die Kranke starb, Hie Scetion ivcnntc nur selir

unvoilstiiudig ausgefiiiirt werden, sie ergab ausser der

malignen GMohwnlst des Uterus Knoten in den breiten

Mitt. rbändem usd in der Milz, die ebenfalls wie Pla-

centa aussahen. Die genaue Untersuehung der Primär-

geschwuist sowie der Metastasen führte zu der Deutung,

daas dar tuaawwdantliehe GbrmnatiaraQbthnm dw
Kerne, das Auftret*>n zahlreicher Vaciiolen. die NVi|,nin^

za Blntoagan, die Anordnung der grossen Zellen zu

Balken und Netsen einen Ausgang vom Epithel der

Cbeiionaotten annehmen Uessen. Da eine Stromabildung

fehlte, so konnte der Tumor als Candnom dtt Cborion-

epithelien bezeichnet werden.

IX. AdeaoMe.

1) Fink, 1'., Multiple A'irnrnne im Miij.t<iarai als

Ursache für t'areinom. Dissert. Greifswald. 2. Aug.
(Klinische Beobachtung eines 19jährigen Mannes, der
an multiplen s. Th. krebsigen Polypen des Mastdarms
litt. Hie später ausgeführte ."^'ection hat auch im Diek-

darm his zum t'oecum zahlreiclte Polypen ergeben unJ
(iruppen von sulehen Neubildung<Mi im Mag-n. Das
Becken war von Krebsmasae ausgefüllt.) — 2) Froh-
mann, J., Ueber das Leberadenom mit Bemerkungen
über Theilungsvorgänge an den Leberzellen. Dissi^rt.

Königsberg. — 3) Hertel, R., Histologisches über
.'^tnima parenchymatös.!. Dis-ert. Würzburg. 1830.

(Nimmt eine Metapla-ic von I.yinphgcfiissendothelien in

epitheliale Drüsenschlauciie an.) — 4) Hitzig, Th.,

Beiträge zur Uistologic und Histogencse der Struma.
V. tangenboek's Arrh. Bd. 47. S. 464. — 5) Kür-
steincr,W., Adenom der Milchdrüse n>it eylindrisehcm

und gcsehichtelcm , zum Theil verhorntem Epithel.

Virchow's Arch. Bd. 136. S. 802. — G) Lubarsch,
0., Beiträge zur Histologie der von Mebenniercnkeimen
ausgehenden NiercnKcsehwulste. Ebendas. Bd. 185.

S. 140. — 7; Derselbe, I'eher die Ahst-imniung ge-

wisser Nicrcngesehwüisle von cmbrj'onal abge.^prengten

Nebeunierenkeimcn. Ebendas. Bd. 137. S. 191. ^Ant-

wort auf Dr. Sudeck'a Erwiderung in Bd. 136. S. 2»ä.)
— 8) Morau, H., Reeberehes expMmentale« va la

transmissibilite de certains ni'oplasmes (''pitheliomas

cylindrii|ues). Arch. experiment. No. ."). — Uj.'^udeck,

Zur Lehre von den abernrten Neliennicrcngesehwülsten

in der Niere. Virchow's Archiv. Bd. 136. S. 293.

(Erwiderung auf Lubarsch's .\rbeit über dasselbe Thema
in diesem Archiv. Bd. 13.').) — 10) Warrington,
Uaward, Note on a casc of adenunia of the breast which

after nine years devetoped Carcinoma. The lanoet May.

Von erheblicher Bedeutung für die kuuntniss der

Entstdiuog und Verbreitung epitbelialmr Gesebwfliste

sind Morau*8 (8) von Erfolg gekrönte Ueber*

tragungen einer adenomatösen (ieseliwulst von

einer weissen Maus auf zahlreiche andere weisse

Mluse. Der Primärtnmor war in der Aebselböhle einer

weissen Maus zufällig gefunden worden, er nthieU Züge

von cylindrischen Zellen in regelmässige, durch librüses

Gewebe begrenzte Abthcilungen getheilt. Der Tumor

wurde eatiipirt, unter aseptiseben Cautelen in einem

Mörser zerkleinert Und den Nachkommen der i»rim5r

erkrankten Maus sowie vielen anderen Thiercu subcutan

mit einer Spritze inocnlirt. Namentlich b« den Nach-

kommen der ersten weissen Maus, aber auch bei aahl-

reiehen nieht verwandten wi N^n Mäusen entwickelten

sich vom 3. Monate au grosse iieschwulstberde von rein

epitbelialer, oft papillärer Structur, welche Metastasen

verursachten und gleich bösartigen Tumoren den Tod

an Marasmus herlieifiihi ten. Ueherfragungen auf andere

Tbierarteu, sowie Implungeu von Thiereu mit epilhelialun

(iesdiwttlstpartilieln vom Menschen blieben ohne Erfolg.

Frohmann 00 tbeili Krankengeschichte, Sections-

>ii f'ind und histolflgiacbo Untersuchung eines Falles von

multiplen Adenoroknoten der Leber mit, der

sich bd einem 87jährigen Schiffer ereignet bai Naeb

voraufgegangener chronischer Cirrhose haben sich mul-

tiple, geschwuls-t.artige Wneherun^'sli' nl- . \on den Let»er-

zellen ausgehend, gebildet, welche wie diese eine reihen-

lärmige Anordnung innebalten und durcb ebenso reiben-

förmig angeordnete Capillaren von einander getrennt
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werden. Der b9«artigc Characler dieser Advnomlinoten

erfab lieh aiu multiplBD Metastasen in Plenra und

Lung-n, wvlfli-' nachweislich durch KinsiliIi'ppMnL' \an

Leberzellen in die Lungenartcrio und FortWucherung

derselben «ntatanden waren. Eine Literaturüberricbt

uml Krürtening Aber die amitotischen /«ellenthcilungen

int Lfhcrgcwcbc, sowie über d;i.s Hervur^^flieii v^n

(iailengungen aus Leb«r2«llen ist der Ueacbrcibuug an-

gefügt. '

Die Arbeit von Lübars ob (6) bringt zuerst die

Beüchretbung eims Falles vimi echter Neben

-

nierengeüchvulst, welcher alle chanictcri.'^tiMchen

Eigenactaiflen der Kebennierenzellen, namenttleh Fett-

und <ilyco^'engehaU darbietet. Alsdann fclj^'in n ^ !ir' re

drf Nitre .iii;.'chririge Tunior- n, welche sirli ib.ii bisher

in der Literatur bekauuteti und als Abkünunliuge vom

Nebennieren^ebe ged«ut«ten sogenannten Strumen an»

reihen. 'Zur Entscheidung der Fragi', die bekanntlich

inzwiscliea in Zweifel gezogen iht, ob nämlich die Ge-

wSobse vom Nebennierengowebe oder vom Gewebe der

Niere selbst ibren Ausgang genommen beben, wurden

erstens alle grub anatomis'-hen Fi/i-nthüniüchkriten

hervorgehoben, nämlich ihre Lage unter der Kapsel, ihr

Auftreten in multipi n Knoten, fliie »ebon in den

frisdieaten Knoten auffallende AebnUebkeit mit Neben-

nicrengcwebe, ihre weiche Con^isfcnz und ihr l^]>[iiger

Auftiau, ibre Neigung zu Degenerationen und Erweichun-

gen, ihre Hetastasenbtldung, ihre Durchwaehsung in das

Venensystem. Dann folgt eine kritische Besprechung,

und dritti.'ns giebt L. eine Reihe v<in F.irhuiigsmethoden

au für den Nachweis von (ilycogen in den Geweben.

Er kommt zu dem Eigebnisse, dass neben dem Fett-

gehalt aueb das Gljcogen der /.eilen eine so ausge-

sprochene l'eberfinstimmung mit dem N'rrhalten von

Nebenuierenzellen und eine so bestimniU; Verschieden-

beit von den Nierenepithelien leigt, dass die erhobenen

Zweifel als unbegriiiidet betrachtet werden müssen.

Die Folemik, welche sich zwischen L. und ."sudeck

(8) fortspinnt und namentlich die papillären Tumoren

dieser Art tum Gegenstände bat, ist neeh Ansieht des

Ref. zu Gunsten von L. als erlediget zu betrachten.

Die durch drei Tafeln illustrirten Untersuchungen

über die Kntstchung der ächilddrüsentumoren von

liitsig (4) riebten ^di mehrfBch gegen die von W5lf>
Icr gegrbenc« Darstellungen. Nach IL ist die Struma

nicht etwa in ihrer Anlage bereits b-n d> r Entwickelung

vorgebildet, sondern sie beginnt mit einer Veränderung

oder, wie H. es beieidinet, mit einer DÜterensirung in

gewissen zunächst klein« n Absehnitfen normaler Fjii-

'Uielicn, welche sieh durch stärkere Kernfarbuug und

Foraveränderung kundgicbt, und dieser Differenzirungs-

proeese greift allmilig weiter um sieh und Twdringt

durch Wucherungsvorgänge das Nachbargewebe. Im

Weaentlicben Icebrt U. also zu der vonVirchow gege-

benen Darstellnng zurüok, wenngleich er nieht wie

Virchow die Anfiiuge der Knotcnbilduog in einem

Aussprossen und • iner Veiä»telung der normalen Epi-

thelschläuche erblickt.

X. Cysten, lermelde, Teralemr.

1) Calbet, J. B., Conthbution ä l'etudc des tu-

meurs eongvnitales d'origioe pammtaire de Is rt^on
sacro-i^Kccygienne. Th«'se. Paris. 2;rhibr'-?,

A., Kuide annt.mK.-pathologiiiui' d'un cns d'^ pitlu liuini

adamantin. .\n h. de im d. exp< r. Nu. 1. p. 1*18

(Histologische Beschreibung eioea aus Zahukeimen hervor-

gegangenen Ktefertumors. Trigcr des kindskopfgros.<ien

Gewiichs. s war ein .Wjiihr. Mauii.) — 8) Dmocbowskf

,

7.. und \V. .lanewski. Ein seltener Fall von totaler

cystischi r Fnt uiung der l.eher. Ziegb-rs Heitr. Bd. 16.

102. 4i IKifmokl. Verlauf eines Falles von Sleiss-

teratL.ni. Wien. klin. Wochenschr. No. 21. (Tydllick

verlaufene Operation eines doppeltlauatgrossen Teratoms
am Stfissbein eines Kindes; an der Oescbwiilst waren
/.w<'i Dt rniiiide und ein festen r Thi il zu unterscheiden,

im letzteren Nervensubstanz, < I inglicnzellcn, Fiiiüielien

vom Typus der ßceherzel'.' n, so dass das <i.inze als

eingeschlossener Fötus gedeutet wird.) — 5) König,
F., Beitrag zur Anatomie der Dermoid- und Atbertnn-

Cysten der Haut. Langi;iibeck's Arch. Bd. 48. (Bei

einigen Dermoiden enthalt die Innenfläche einen braii-

nen Fleck; hier fehlt das EpitbeL es ist eine Binde-

gewebswucbemng mit Riesensellen vorbanden, letz-

tere aollen Fett, Haare, Bint ete. aufnehmen.) — C)

Massin, W. N., Rin Fall von angeborenem Fpitheliom,

enistanden aus dem Schmclzurg.-in. Virchow"s Arch.

Bd. 13G. .S. 32S. — 7) Kenggli, K., Leber multiple

Cysten der Milz. Diss. Zürich. (Verf. lilsst die mul-

tiplen Cysten der Milz, welche von cubischem Kpithel

ausgikleidet sind, weder aus Blut- noch aus Lymph-
gef.is>en, sondern aus abgeschnürten Thcilen des Peri-

toneums hervoiiiehcii.) — 8) Kut:;e, IL. r.ipillirfriiifs

Atherom des Rückens mit zahlreichen Kiesenzellen.

Virchow'b Arch. Bd. 136. S. 528. (Die Abstammung
der Riesenxelleo ist nicht ermittelt, tde enthalten Par-
tikel von Atherominhalt eingeschlossen.) — 9)Sehooh,
A.. Uebi'r einen congenitalcn, zahnbaltigcn Tumor der

Unterlippe. Diss. Zürich. 1S93. — 10) Zatti. C,
Dei tumori epiteliali e specialmente della crista multo-

loculari di origini dentaiia. II policlinieo. 15. Agesto.

Die Dissertation von Calbet (1) beqirieht die

angeborenen Dermoide und andere f>eschwülste

der Kreuzbeingegend, wobei besonders bei den

später zur Eutwickeliuig gekommenen Dennoide3r8tett

Gewieht auf die diagnoetuehea und operativen Geeielite-

punkte gelegt ist. C. kommt zu dem Ergebnis», dass

die grosse Mehrheit aller angeborenen Geschwülste der

Kreusbeingogcnd, weleibe unter den vecsddedeneten Be-

zeiebnnngea in der Literatur bekannt sind, in ein und

dieselbe Gnippe geh<"tren und als verkümmerte parasi-

täre £mbr}-o-Anlagen lu deuten seien. Sie haben drei

PrSdilectionstitellen, welche der Hiufigkmt naeb mnd:

die Vorderlläche des Kreuzbeines und ^teissbeines, die

.'^t'-i-'sbeinspitze und die hintere Fläche des Kreuzbeine«.

Bei aller Verschiedenheit dc6 Aussehens bietet die

Struetur viel Uebereinstinunendes, es finden sieh üeber-

gängo von den einfachsten zu den complicirtesten. Die

Arbeit enthält III Ein/clf-ille, weloho meist sebr aus-

führlich beschrieben sind.

ISnen Fall von Kystom des Unterkiefers,

welcher vom Zahnepithcl ausgegangen ist. beschreibt

Zatti (10) von einer .'»Sjährigcn Frau. I>ii" mierosco-

pische Untersuchung ergiebt dieselben Epitbelionualionen

und cystisdie Umwandlungen, welche diesen Tumoren

regelmissig eigen ist. In der Literatttmisammenstel-
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luiig vermissen wir eioen der üLtui>teii rulitig gedeu-

teten Fälle di««er Art, der 1874 von Broealke be-

schrieben ist.

Während die aus den Resten des Sehmclzorganes

henrorgegaugeuen KiefergeschwüUtt; (Kystome)
j^wShnlieh tat Zeit oder nach der Pubertät tw Bnt-

wiekiliinjr kuinineii, so beschreibt Massin (6) zwei

kleinere Tutnorcn dieser Art, welche hei einem \eii-

gcborenen exstirpirt, worden sind. Von den cyütiäcben

KieCtrgeeebwttlsten ist dieser Fall total verMhiedeo, es

finden sich weder . Cylindercpithelien noch cy.>>tisehe

Käiime, sodass die AusgoDgastelle nicht eU sicher-

ge:>tellt gelten kann.

Der von Sehoch (9) beschriebene angeborene
Tumor sass an der Unterlippe eines neugeborenen

Mädchens in der Mittellinie und auch in Her Mitte

awiscben Lippensaum und Kinnspitze. Er ist von Haut

Oberzogen, diiunter Fettgewebe, in der Mitte enthilt

er einen Baeleniabn mit Schmelzüberzug und Dentin,

auaaerdem melirerc weitere Zahnanlagen und Km^ehi-n-

gewebe. \Vahri>chciQiich handelt es sich nicht um einen

inclodirten mdten Foetns, soodem un eine loeale Ent-

vieltetangsstfimag bei der Bitdnag des UnteiUefm.

Eine sehr figentliümlirlip als Fihro-Adeno-
Kystom der Leber beaeichnet« totale cjrstische De*

generation der Leber baaehreiben Dmoehovski und
Janowaki (S). Bei der Seetion einer 48jähr. Frau,

welche an eiiii r-i Tumor abdominis gelitten ha(t-', fand

sich die Leber enorm vergrüssert, von rechts nach links

40, Too hinten naeh von in sagittaltr Riohtiing 88 cm,

Höhe 18 cm, Gewicht 10 850 g. Yen Lebeigewebe sind

ntir minimale Reste erhalten, das ganze Organ ist aus

Qrsten zusammengesetzt, deren Grösse vom eben Er-

kembarsn bis sa der eioes Kindako^aa veehseli Die

Cysten sind durch Wucherung und Erweiterung neu-

gcliildeter riallengängc entstanden, von Platten und

Cytiudcrepiüicl ausgekleidet; ausserhalb der Cysten i&t

da« Organ toa Bindegewebsri^ «le bei Gfarrliose doreb*

sogen. Too Flinaierepifkel ist niehta erwihat, Uber-

haupt wird die Frage einer congcuitalen ätiiruug nicht

discotirt, obwohl beiderseitiger Hydrops rennm ejrstieus

dieselbe sehr nahe legi

[Perman, S. Ein Fall von eystSsem Saerocoeey-

geal-Teratom nebst einigen Worten über die (i'-nnse

dieser Geschwülste. Warfvingc-FcstAchriK. S. 1 Ij.

Waise, 5 Monate alt, in der rechten Glutcalgegend
eine ii1<erall durcbHebemende Gesehwulst, un^a'fiihr kinds-

kopfgrohs. 37 em im Umkreia, 15 cm lang von oben
nach uiitMi mni 9 em breit. Vun ihrem Stiele aus
wölbt sich die Geschwulst scbwammTormig aoa naeh
oben und unten, aber nicht medial und lateral. Die
Haut darüber ist überall vcrsehiebbar, glänzend und
dünn. Die Geschwulst hat eine gleiehniiissige Wölbung
mit Ausnahme von naeli üben, wo eine ungeHihr hühncrei-

groase und gleich darunter eine wallnussgrosse, stärkere

Ausbuchtung sieh vorfindei Die Haut Ober diesen Aus-
buehtnnfjen ist noch dünner wie anderswo. Bei der

Palpatinii wild die (iesehwulst gespannt, el.islisch ge-

fiihlt. Beim Druck wird sie nieht Ciirajirimirt. noch

wird die grosse Fontanelle gespannt, noch zeigt d.is

Kind irgend eine Unruhe. Ueberall matter Percussions-

ton. Keine Parese der Kxtremitiiten. Durch Hectal-

untersuchung wurde- constalirt. dass die Geschwulst
sicli liii'lit liiii li i'Im ti itii l<!';iiirri Ilr' ken auf der Vorder-

seite des lleiligenbenis erstreekte. Vier Punctionen mit

AttSSapfung von je fiCX), 300 und 2 mal .'i.'iO ccm roth-

ß)1b«r, etwas trüber Flüssigkeit Ezstiipation. Kein
efeet in den Wirbelbögen. Die grdsste Masse der Oc-

schwulstwand bestand aus Neurogliagewebe ohne mark-
haltige Xerveuräden. Die saeroeoccygeulen Teratome
theilt P. ein in: 1) Einfache Dermoideysten, 2) CystSse

Teratome, von während des Foetallebens normnl vor*

kommenden Bildungen herrQhrend, 8) snsammengesetzte
Teratome (zusammengesetzte Dermoideysten [von Berg-
mann], Cystosareome). P. nimmt an, da-ss die (iivschwulst

von einem abnormen Zurückbleiben und Entwiekelung
der coccygealeu MeduUarreste herrührt, und die kleinen

Cysten von den Yaeaolenbildungen in den Wänden dieser

Ausserdem zeigt der Fall , dass nur eine einzige von
diesen fiifalen .Anlagen in einer abnormen Weise rtick-

^t-itiHi^' srin und i-ntwickelt werden kann. Die be-

treffenden cyst'isen Bildungen können entweder eiufach

.als angeborene Sacralgcschwiilste oder als Theile von
Mischgeschwüisten auftreten. P. bcharrt auf dem ecto«

dermalen Ursprung der Keurogliazellcn.

A. Fr. StimA (Stockholm).]
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A. Pflanzliche Parasiten.

L 8pdl|llie.

1. Allgemeine Werke und Abhandlungen.

1) Abel,P., Tascheiilnich für den bactcriologischfii

Pr.utik.inti n. ß. Aull. gr. 10. Wiirzburg. — 2) Arbeiten
auf dem Gebiete der juilhnlog. .\riatoiuie u. Bacteriologie

MM dem paUl.>anatom. l!i->titut zu Tübingen, herau.s|{.

von BauDtKarten. Ii. Bd. 1. H. gr. 8. Braunschweig.— 8) Arbeiten aus dem bacteriologischen Institut der
technischen Huclischule zu Karlsruhe. Hrsg. v. Klein
u. Migula. 1. Bd. 1. H, gr. 8. M. 2 Taf. Karls-
rühr. - 4) Ball, M. V., Esseutials of bactcriolog}-.

2. ed. illustr. 8. Ijondon. — 5) Fraeokel und
Pfeiffer, Hieropbotographiscber Atlas der Baeterien-
kaode. 2. Aufl. 9. u. 10. Lfg. Mit 10 Taf. Berlin. -

6) Gerzelic, Nik., Uober Parasiti.smus u. KrankheiLs-
Krreger, deren Aufenthaltsorte, .Ansteckungsveiso etc.

gr. 8. — 7) Guermonprez etB^eue, ActtnO'mycosc.
16. Paris. — 8) Grasset, Les vieux doipies ebrontqnes
devant la pathologie mieiobieiuie. 8. Fans. - 1' II • i m

.

L., Lehrbuch der bacteriologischcn üntcrMi niui^^ und
l)i.ij2:rinstik. M. Alili, und S Taf. gr. S. .'Stuttgart. ~
iO) Hofmeister, Frz.. Ueber Miemorganisnien im I rin

gesunderMeascheu. (S. A.) gr.8. Berlin. — ll)Jahres-
boricht über die Fortacbritte in der Lehre von den

1
.iLhtigenen Keroorgamsmen. Hrsg. von Baumgarten.

8. .lahrg. 1892. 1. Abth. gr. S. Braunschweig. —
12) Johne, Allen i Bactirien. Vortrag, gr.8. Dresden.— 13) Ilzerott. (J.. Bacterienkunde. 12. M. 48 Abb.
Leipzig. — 14) Middendorpf, Ii. W., Es siebt keine
wahren Taberkelbaeillen und die sogen. Tabertcelbacitlen
sind nicht die Ursache der Tuberculose. ^;r. S. (ironiiipm.
— 15) Poncet, Les inicrobes de« eaux uiiueralcs de
\ ichy. Aseptie des eauz nioerales. 8. At. 26 pis.

Paris.

2. Allgemeines.

1) Ali Ciiheii. Ch. uod W. I'ffelie. Ki.ii .ipiril-

bacil, in \erl)aiid bcsehuuwd met bot vraagstuk der
pol) mi rphie. Weekbl. van het n< derl. Tijdschr. voor
Ueneesk. No. 17. — 2) Art au lt. St., Rcchercbes bac-
t^riologiques, mycologi(]ue.s, zoologiques et medicales sur
l'oeuf de poulc et ses agents d'infection. Thrse. Pari'*.

1893. — 8) Courmont, J. et .1. Nicolas, De Tinlluence
de ccrtains microbens aerobies sur la conservation et la

T^'tation des aoa^robiens. Arcb. de pb}*»«!. norm, et
pathol. No. 8. — 4) Ducamp, Streptothrix Foentert
rencontre dans une eau d*a!imentation. Montpellier

med. T. III. No. 25. ((\ilturen des Strept. Foersteri,

Infectionsversuelie an Kaninchen blieben ohne Erfolg.) —
S) Derselbe, Aperen snria mierobiologie. Montpellier

M.'d. III. p. Ü?'' Kmmerich, R. u. K. Weibe!,
l'eber eine duri ii H.n it ri' U erii ugtc Seuche unler den

Forellen. Areh. {. Hvg. Bd. .\.\1. II. 1. (Fine zur

Laichzeit bei den Forellen epidi mi.sch auftretende Fu-
ninculose, mit Ausgang in tödt liehe Pjrimie, benrorge-

rufen durch eine bestimmte Bacterietiart, welche u'ch

auf künstlichem Nährboden bei Brutteinperatur nicht

züchten Hess.) — 7) Esmarch. E. von, UebcrSonncn-
desinfection. Zeitscbr, f. Uyg. Bd. XVI. S. 257. —
8) Ettlinger, C, Btade sur le pisssge des microbes

pathogcnes dans le sang. These. Paris. 1898. —
9) Filipowski, M. J., Snr rb^moglobine et ses dirirds

comme railieu de cuUure pour les microln s pathogenes.

Arch. de seien. Ii!i>l. de S1. Petersb. Toni. III. No. 1. •—

(Die Untersudiungrii v. n 1 b viehen sich wesentlich

aofCuIturen der InfluenzabAcilien auf Hämoglobin- und
OxyhSaiogIobin15sung«n. Die Arbeit enthllt eine An-
i:»l e über die Darstellung reiner Hämnglobinlösungen
und hebt die Vr^rtheile dieser Cultnrmethode gegenüber

den Culturen auf Hiimatin hervor.) — 10) (Joddall.
E. , Übser^ations upon the paÜiology of othaematoma.
Journ. of mental .sciences. Oct. Dublin. (Die Be-

deutung der Bactericnbefunde in der blutig-serösen

Flüssigkeit von Otbaeniatonien bedarf weiterer ünter-
sneliungeii.) — 11) (ioriiii, ('.. Sopra una nuo\a cla.se

di baeteri coagulanti del latic. liiorn. dclla reale .soc.

ital. d'igicne. No. 4. — 12) lirigoriew, A.W., Ver-

^eicbeode Studien über die Zersetzung des Hühner-
eiweisses durch Vibrionen. Arob. f. Hyg. Bd. XXT. R. 9.

1.*?) llerriiheiscr, Untersuchungen ülier den Niilir-

werth des sterilisirten Glaskörpers für einige pathogene

Bacterienarten. Prager Wocheuschrift. No. 22. (Die

meisten patbogcuen Bacterien gedeihen im Ulaskdrper-
NShrboden sehlcehter als inBoaiuon.)— 14) Kedrowskf,
W,, l'cb«r zwei Buttcrsäure producircndc Bacterien-

arteii. Zeitschr. f. Ilyg. Bd. XVL H. 3. -- 15) Kila-
salo, S., The bacillus of bubonic plagiie. Laneet. Au^.
2b. (Eine in China aufgetretene epidemische Krankheit,

als deren Erreger ein Bacillus in dieser voittufigen Ifit-

tbeitung besehriehen wird.) — IH) Macfadyen, A. u.

F. Blaxall, Tlicrniophilic liueteria. Brit. med. Journ.
.^"i |it. 17,1 Marcliioli, Sullc proprict.'i biologiehe e

patogcneiiehc dei microorganismi. Gaz. Lombarda. 34,
— 18) Nagel, W., Zum Stand der Leptothrixlrage,

Diss. Halle. (Literaturübersicht. Verf. hält daran fest,

daas Leptotibrix eino selbständuce Pflnnt seL) —
19) Neumann, 0., Bdtrilge zur Biologie anaEroblotiseh
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warlist^iuJer ga><bildcn<lcr Bait.ricnartcD. .'^i</mii;sbtr.

<I. Wien. Acad. .1. Wissunsdi. Bd. ( II. H. III. .\hlli. 3.

— 20) Oppler. B., Leber Sarcina ventriculi. Miincb.

Wocbcnschr. Xo. 2'J. (in Ciilturmedieo lassen sich 5
nach Farben verschiedene Sarcincarten untersebeidcD,

die niei.stcn wachsen nur auf alk. oder neutralem NSbr-
l>"deri.) - 'Jl) Rotccr. II., Aetion des bautcs preshions

Sur ijuclijues liacteries. Comptes read. No. 2.3. (.Sleige-

ning des Luftdruckes wf 1000—3000 kg pro cbcm be-

einfluaste die Eitercocce» und ebnunogcne tfacterien fast

I2:ar nicht; nicht sporeobildende Milzbnndbaeterien er-

luhren eine gewisse .Vbsehwächiing.) 22) Salus, H.,

I'eber einen Fall von Grünf;irliuiip d' s .'^t\i!i!i's dureli

1. n Bacillus pyocyancus. Prag. im d. \\ i ii. i , I r. Xl.X.

No. 83. — 23) ächimmelbuscb, Die Aufnahme bac-

t4>Heller Keime ron frieeben blutenden Wunden aus.

R rl. Vlin. Wirhensehr. No. (Die Resorption von

ii.acterien durch blutende Wunden gelit aus.-jerordentlieh

schnell nach der Verletzung vor sich, wie ja auch die

Fettresorption bei Knochenbrücben nahezu momentan
der Qneteebnng folgt). ~ S4) Sommsrufa, Ueber
Ftoffwechselproducte von Mieroorgani.smcn. Zeitsehr. f.

Ilyg. XVIIl. 3. (Handelt über die Fähigkeit einig-r

p-ithögener Bact<-rien, Fette zu ^[Mltrii - 2.'») Teissier,
i'. J., £tude des proprietes chi(iiiiog> nes permanentes
OU ftuDttltatives de certains microbes pnthogenes du sapra-

pbytes enltiv^ snr Talbumine de l'oeuf coagule. Arch.

de m6d. eip6r. No. 1. p. 816. (Gekochtes Eiwciss ist

ein guter Nährboden für gelben Traubeneoceus und B.

prodigiosus, befördert auch die Farbstoffbildung der
Typhna-, Rote-, Dlpbtiierie- und Cboleimbaeillen.)

In seiner 838 Seiten langen, durch mehrere Tafeln

illijstrirten Di^se^tation behandelt Artault (2) die

Frage, wie und durch welche niederen Organis-

men Hftbaereier infieirt werden kSnnen. AI»

congenitale Veruna-inigungen beschreibt er g'-nauer den

Hergang innerhalb der Cloake, bevor die Fisehale ge-

bildet ist, als secundäre lufection das Eindringen durch

die fertiga Sdud«. Sehr aablreiehe Sebiraraelarten, Hefen

und Bacterien werden beschrieben, woraus sieh ergiebt,

da.ss rohes Hübncrriweiss od- r liigelb ein hliehst unzu-

verlässiger Nährboden ist, wenn es sieh um die Uer-

stetlung Ten Reinenltoren pathogener Bacterien bandelt

Dagegen sind sterilisirte Eier für manche Zweeke vor-

süglich brauchbar, wenn man weisses und gelbes gründ-

lieh vermiaebt hat Das rohe Ei hält A. für einen viel-

Tcrsprechenden Mihrimdea fOr Btutpanaiten, d» es die

rothen Hhitkörperehen sehr gut conservirt.

Die Abhandlung von Ettlinger (8) enthält eine

groasa Zahl von Beobachtungen Ober das Vorkommen
Ton Bacterien im Blute bei Puerperalfieber,
anderem Kiterfieber, Typhu-.. Tiiberculose u. s. w.

Im Allgemeinen i^t Verf. der Meinung, daas das Auf-

treten der Hieroben im Blute als eine Complieation an*

ansehen ist, da das Fi' her und andere Begleiterschei-

nungen der Infectionsk rankheit auch auftiefen können,

ohne dafis die Bacterien ins Blut gelangen und nament-

lich kann bei Biterfiebem der Tod durch Auibabme

toxischer Substanaen erfolgen, ohne dass vorher Bac-

terien im Blute nachweisbar gewesen sind. Ist das

letzlere der Fall, so ist die Prognose äusserst ungünstig.

Bei Heasdiea und bei Versuchsthieren kommt für die

Beurtbeiinng wesentlich in Betracht, in welchem firadc

der Organismus für die pathogene Bacterienart empfäng-

lich ist, da x. B. eine üeneralisation bei Diphtherie für

den Heaseben fiheihaupt nicht vorkommt

Die Versuche, welche Esmarch(7) angestellt bat,

um pathogene Baoterien, woldie in Betten/ Klei«

dungsstiirken, Fellen, M'dieln vorhanden waren, durch

blosse Wirkung der .Sonnenstrahlen abzufiidteii,

ergaben zwar für die Dipbtberiebacillou einige po.siiive

Ergebnisse, erwiesen ideh aber gegenüber Eitercoeeen

und anderen entweder als wirkun;:s!os oder mindestens

als ganz unsicher und dah r praktisch unbrauchbar.

In Wasser, welches l'cpton und Kochsalz enthält,

kommen Sfters Spirillen rar Entwickelung, von denen

Ali Cohen und Uffelie (1) mittheilen, das.s sie, auf

festen Nährboden übcrtra^ren, unter der Form gerader

Bacillen erscheinen, während diese letzteren auf flussi-

gem Nährboden wiederum die Baeillenferm annehmen;

es scheint demnach eine FMenmorphie vorzuliegen.

Im Erdboden, im Themscwas.->er, im Themseschlamm,

im Strassenstaube fanden Macfadycn und Blaxall

(16) Baeterien, meist sporenbildende, welche erst bei

einer Temperatur von über 40 Grad ZU wachsen be-

ginnen und am besten bei 60—65^ C. gedeihen. Da
ibnliehe Wirme in England niemals «tr^dit vtrd, ao

nehmen die Verff. an, dass solebe Baeterien vorwiegend

da zur Entwickelung kommen, wo Fermentbildung na-

mentlich in feuchtem Ueu oder Dung unter Zersetzung

von Cellulese au Stande kommt
Einen Fall von Grünfärbung de.s Darminbaltes

beschreibt Salus (22). Als Ursache ergab sich die An-

wesenheit des Bacillus p^'oc^ ancus; über die Ent-

stehung liast sieh Sidmts aiebt aussagen, da der

Danninhalt aus einer eiternden Damfistel gewonnen war.

Technik.

1) Ball, M. V., A new culture medium tat the

bacillus of diphtheria and other bacteria. Med. Newa.
— 2) Runge, Die Geissein der Bacterien. Münehcner
Wochenschr. N". 48. (Referat.) — 3) Hank in. Au
OCCOUiit of bacteriological observations in an iiidiaa

dairj-. Brit. med. Journ. Jan. 27. (Wasser- und Milcb-

untersuchung auf Baeterien in einer Militairstation In-

diens.) — 4) Herrnheiser, Untersuchungen über den
Nährwerth des sterili-sirten Glaskörpers für einige patho-

gene llaetirii-narten. Pr.i^;er Wt«eheiischr. No. 23. 24.

(Choleravibrioncn und Diphtheriebacillen wachsen im
sterilisirten tilaskörper besser als in Bouillon.) — 5)

Hewlett, B. T., Notes on tbe cultivation of the te-

taaus baeillus and other bacteriological methods. Tbe
Lancet July. (Pie fevhnisehen Anweisungen bezichen

sich auf das Cultivir-^n von Tctauusbaeillen in Was.scr-

stoff; Culturen anaerober Baeterien in den Tiefen einer

Agarscbicbt Agarplattenculturcn, Färbung von Sarcine

und Aseussporen, FSrbtug von ActinomTees.) — 6)
Körber, B., Studit n ülu r die Vertheilung der Bacte-

riencolonien in Fsnianh"s(ln ii Hollröhrchcn. Zeitsehr.

f. Hyg. Bd. XVI. S. ."ii:}. ;l)i. \ n •ht ilung gelingt

besser mit der Centrifuge als mit der Hand.) — 7) Lan-
douzy, Teehnique de Teiamen bacterio.scopique, son

degre de cortitude; comment on lit un tubc de culture;

ineidenfs du traitement par Ic senim: la li< vre ortii'c.

»iaz. des hupit. p. 1891. N^. 147. — S, Leoni, 0., •~ur

le-> agcnts .spi'cilinucs et pathog> iies du vacein. Kcv.

dhygi.ue. T. XVI. p. »il»2. - 9) Mie. <i.. Eine Modi-

tication des WolfibügelVbcn Colonien- Zählapparates.
Hygien. Rundschau. No. 7. (Das Netz wird In eine

srliw;u/c *il.l^y)lat^l eingeschnitten, auf w lehr die Pl.iltc

mit der Uclatinescbicht und den Colouiun aufgelegt

wird.) — 10) Oblmaeher, Detaiied directionN fot a

^ kj d by Google
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.sin»|.lil"n.<l mrllio'l of prc|i.iriii<r Lofllli-r'-s blood-seruin
int'iimiti for «liplittuTin rulturcs. Mfii Nfw^. March. 31.

(Zuerst Coagulatioii, dann äterilisiruog.) — U) Ricb-
niond, .1., The staining of the flagellft of baeteri».

Brit. med. .lourn. April 28. — 12'* Smith. L., .\ not.?

on a ncw mcthod of preparinp culturf- media. Iltidem.

June 2. 'Kiwi'is^s mit 40 pi"t. Walser vermischt, durch
Mousselin tilirirt, Zusatz von 1 pCt. .Soda uud bi» aum
Festwerden gekocht)

Anstatt des Blutserums wendet Ball (1) sur

Ciiltur Ton Diphtheriebacillen Blut an, welches noch

vor der Gerinnung sofort nachdi^ni fs dt ni Thierc ent-

nommeo ist, in Reagensgläser gtfulit und in .schräger

Lage Ober einem kochenden Wasserbade sur Coagolation

gebraobt ist. Die Masüc sieht schwarzbraun wie Choco-

lade aus und eignet sich, veno das Blut vüllig erstarrt

ist, SU Atts.strichcul(uren.

Die sflbon an anderen Stellen verSflSsntUehten und
von mehreren Unt.T^ucherii bestiitiplen Ergebnisse

Leoui's (8) über die beeile Fockenlyuiphc gipfeln

darin, daas die direet« Uebertragung der Lxmphe von

Mensch zu Mensch oder von Thier zu Mensch eben-

so die Gefahr einer gleichzeitigen Mitiibcrimpfuiii^

von infectiüseu Bactcricn mit »ich bringt, wie die Be-

nutsung frisch gewonnener consenrirter Lymphe. Erst

wenn die in Glycerin aufbewahrte Lymphe 1— 4 Monate

alt geworden ist. kann m.in sicher sein, d.iss alle frem-

den Keime in ihr abgesturbea sind, und dass die reine

spedfische Vaocinenwirkong an der ImpbteUe sieh ent-

wickeln wird.

[Bujwid, 0.. Ucber Urin-Agar als Nährboden für

Diphtheriebacillen. (iazeta leliarska.

Entgegen der Ansicht von K. Schluffcr ist Bujwid
zu der I cberzeugung gelangt, dass l'rin-Agar als Nähr-
boden für Diphtheriebacillen dem Glyccrin-Agar und
Serum bedeutend nachsteht Droba (Kral(au).J

3. SpocIcUcr Theil.

a) Tubercnlose.

1) Fyffo, K., The effcot of creosotc on the rini-

lence of llic t'ibi r'-l'- l<;vil'us. Brit. med. jf^urn. (A'er-

suche über Cre>>M:'t Wirkung auf Tubcrkelbacillon .in

M. erschweinehcn angestellt ; bei Darreichnng durch den
Mund soll eine Abscbwächung der Tubercu lose entstan-

den sein.) — 2) Heydemnnn, Ludw., Beitrag snr
Histogenrse der Ilonihauttuberkel. Iljss. (ireif^wald,

4. .hili. — 3) Hof mann, K. v., Zur Keniitiiiss der

Kiweisskürper in ilen Tubcrkelbaeillen. Wiener med.
Wochcnschr. No. 88. (Ans den Tuberkelbacillen er-

hielt T. Hoflnann € Arten von Eiweissköipem: 1. in

W,T>srr bisliches Eiwriss; in verdünnten Säuren lös-

liches ((ilobuliii); in verdiiiinten Alkalien 'ü Formen,
je nachdem a'i durch Neiitr.ilisirung. b) durch Ansäuern,
e) durch Aleohol gcfdiU wurde; 2. unlösliches durch
langen Kochen gewonnenes Albnminat). — 4) Katseher,
Ein Beitrag zur Kenntni^^s der bacillriren l'sendohibercu-

lose der Nagethiere. Zeitschr. f. Hyg. Bd. .Will.

5. 327. — h) Masur, A.. Zur Keniitniss von rler Wir-
kung todter Tuberkelbacillen. Ziegb r s Beitr. Bd. 16.
•'S. 25fi. (Bei intravenöser Injeetion rufen die abge-
tüdteten Bacillen locale cntsündlicbe Processe in Lungen
Nieren, Gefassen henw, welehe weder verkäsen, noch
sich ausbreiten.) — 6) Miller, A n^^te r<ii lulioreic

bacilli in bou.He dust. Brit. Journ. Jan. 13. (Nach-
weis von Tub. B. im Staube beruht nur auf FSrbung

von l)eckgl.n>priiparaten.) — 7) I'roskaucr, B. und

Beek, .M., Beiträge zur Ernahrungspbvsi.ilogic des

Tuberkelbacillus. Zcitachr. f. Hyg. Bd. XVIIL S. 128.

— 8) Pantinf, Sergio, Einige nen« FIHe von Ge*
flügnl-Tuhfrculose hei Menschen und Säugcthieren. l).

med. Worhenschr. No. 3.'). (Ks kommen bei Menschen
und .'^.iugethirren Erknukutig- ii vom T\pus der Ge-

flügel-Tubercalose vor. Eine strenge Trennung zweier

Arten von Tuberenlose ISsst sieb nicht durchfObren.)
- '^"< ^^ehmorl uud Kockel, Die Tuberculose der

mensehliehen Plaeenta und ihre Beziehungen zur con-

genitalen Infeetion mit Tuberculose. Ziegler* .s lie tr

Bd. IC. 818. (8 Fälle von Tuberculose der
Plaeenta, durch welche der l'ebertritt von Tuberkel-

bacillen in da.s Blut des Fötus erklärt wird. Trotsdem
licssen sieh mit dem Einbringen von Orgnnstflcken der

menschliehen Früchte in die Bauchhöhle von Thier''n

nur in einem Falle Tub. Bac. nachweisen: tuberculose

Herde f.iiideii sich bei ktinsm Fötus, veriiuitblich weil

die Menge der Bacillen sn fering oder die fiedinguBfen

für die Ansiedlang im FStns ang6tt8% waren.) — lO)

Schweinitz, E. \ , The attenuated bacillus tul)ercu-

losis its use in producing immuuity to tuberculo>is in

guinea pigs. Med. news Dec s Die am Meerschweinchen

beobaobtete relative Schutzkraft durch Iigection abge-

sehwiehter Cultnren ISsst nodi keine allgenein gQltigen

Schlüsse zu.) — 11) Stratiss, .T.. Sur la pr-sence du
baeille de la tuberculose dans les cavili's nasales de

l'hümme saiti. Bull, de l'.nead. X.XXll. 27. - Ii'.

Derselbe, Dasselbe. Arch. de med. exp t. T. VI.

p. 6.^3. (Dnreb Uebertragung von Nasenschleim ge-

.sunder Pen>onen, welche in Krankensilen staubige Luft
geathmct hatten, in die Bauchhöhlen von Thieren wur-
di'ii Tnl'Tk' Ii iiichgewiesen.) - 13) Walther,
H.. Eine ('oiitroUintersuchung der Jani'schen Arbeit

„Uohcr das Vorkommen von Tuberkelbacillen im ge-

sunden Gcnitalapparat bei Lungensebwindsacbf. (Veri.

fand im normalen Genitnh^pan^ phthiriseher Mnis^n
keine Tuberkelbadllea.)

L. Heyderaann (S) impfte kleine Mengen rein

coltivirteTTuberkelb.aeillen oentral in die Hornhaut von

Kaninchen und beobachtete von 20 Minuten bis 24

Stunden in kur/on, später längeren Zwischenräumen die

eingetretenen GewebsverindeningeB. Dieselben be*

gannen iVs Standen nach dem Eingriffe mit der Bil-

dung von Chromatin.<«ubstanz in den Homhautzellen,

auch zwischen ihnen fanden sich anfangs kleine, später

gi^saere (^reraatinflgnren, nadi 4 Stnndcw war der

ganze Wundrand von kleinen Rnndzelleii eingenemnien,

in der Peripherie hatten die HomhautzcUcu ihre gu-

wohnliche Form, bei Gentiana-Eoflinlltbung nahmen nor

die im Wandgebiete gelegenen blaue, die entfernteren

p tbc Kernftirbung nii. Hiese Reaction stellte aber nicht

den Anfang der Tuberkelknülchen dar, sie trat auch an

aseptischen Wunden ein, nnd 46 Standen splter waren

die mit Bacillen intieirten Wunden ebenso wie die nicht

inficirten geheilt, ohne dass die Selcnigerisse irgendwie

injicirt gewesen wären. I^st 10 Tage nach der Impfung

begann die eigentliche Tnberkelbildnng, welche von

ihren ersten Anfängen .m bis zur Verkäsung und Ge-

fissbilduni; verfolgt wurde. Die Bilder unterschieden

sich ganz erheblich von den Vorgängen der impfreaction

und ebenso von den EntaSndttngspreeeasen, welche bei

der Einbringung von kfusigen Gewebsstäcken in die

vordere Augenkamnier von Baumgarten beschrieben

und von Heydemann bestätigt worden sind. Die

Histiogenese des Tuberkels führt also sehen an
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eio uaU (lemsclbua Gewebe sur Aulätcllung mehrerer

Schemato tob wweniUch Tefaehiedeoen QewebneMtioneni

je nach dem Infectionsmodus, um wie viel mehr miM
lücsf Hiätiogeuese abweichende Resultat'^ <ribcn. wenn

die oatüriiche oder künatliche Infection sich im gcHiäs-

haltlfen Gewebe aodeiw Organe abspielt Daria stimmt

lleydcmann mit Virchow's und Baumgarten's
i)arst«llung iibcrcin, dass da.s Hornhautgcwcbc die Zollen

im Begiuue der WuudreactioD ebenso als beim Beginn

derTabeifcel oline BetbeiHfang von weissen Blk. liefnri

In :iiivführlichf^r Kritik widerlegt H. die Ton Leber
TOrgebrachlcn Argumente für die entgegengesetzte An-

nahme, indem er nachweist, dass diese Grunde sieb

etneiwita auf die Aebntidikeit der Itleinea Zellen mit

Leucocytcn .strit/t n, alsdann mag der Prnress aiirh t-iin'

aseptische Wunde .sein, die Form entscheidet für die

Herkunft der Zellen am dem Blute; andreneits werden

von Leber grn-.s>- protoplasmareiche, mit langen Aus-

läufern versehene Zellen v<in vierfaehcr Grösse der im

iilutc vorkommenden für Leucoc^'ten erklärt, weun der

Pnwen der Entafindung angehört Die Fähigkeit, Chro-

malin zu bilden, kommt nicht nur den Kernen der llorn-

haiitzclli-a, sondern auch deren Ausläufern und den Bc-

greuzuDgea drr [jamclica zu, weiche im nilienden Zu-

stand« keine KemUrtinng annehmen; die Zahl der Ge-

websiellen vermehrt sich a1s. > mit zunehmende Qnellung

der Lamellen, ihre Form i>l abhängig von dem Pro-

ces»e, der die Steigerung der Safttttrürnung hervorge-

rufea hat.

Die Verbreitung der Tu bcr k e Ib ae il 1 e n in der

Luft von Ivrankcnsälcn, welche mit Schwindsiiehligen

belegt sind, wurde von Straus (11) dadurch dircct er-

wieaen, da» er von Pefienen, welobe kOnere od«r

iängero Zeit in diesen Krankensälen venneilt hatten,

Inhalt der Nasenhöhle eutnahm und Meerschweinchen

in die BaoeUiSMe flbertnig. Bei diesen erzielte er

auter 29 Versuchen 9 Fälle, in welchen aadi dnigea

Wochen tubcrculiisc Ib-rde in der Bancbholile ent-

standen waren, 13 Thiere blieben gesund, 7 gingen an

acuter Peritonitis ni Grunde.

Als Bacillus pseudotuberculüsis murium
b»'Z''ichnct Kutscher (4) eine anscheinend neue Ba-

cilleuart, welche er bei einer spontan gestorbenen Maus

in ErkranlningriierdeQ der Lunge fand. Der Baeillua

gleicht einlgermasscn dem der Diphtherie, ist aber für

Meerschweinchen, Kaninchen, Tauben etc. ganz wirkungs-

los und bringt nur bei Mäusen und auch bei diesen

nur bei Einipiitiung in Baneb- oder Brusthöhle oder

Mossriiaufnahme nüt der Athmungsluft Tuberkeln ähn-

liche £utsüodangdMrde hervor.

b) l.epra.

1, I.ie, H. 1'., Zur pathologiseheii Anatomie der
1. I»r.i. Areh. f. Dermatol. u. ^Syphilis. XXIX. 8. —
'2) i'ctriui, Le bacilie dans la leprc sysUimatiaöe oer*
veuse. Ann. de dermat. et de syphil. Bd. Y. No. 12.

(Bespricht das Vorkommen mmi Bactericn bei der Lepra
anästhetica sowoiil in Lepraknoten als in der If.iul in

Veaicntorblaseu und im kreisenden J'.lutr. FmuT DifTe-

rentialdiagoose zwischen dieser Form der Lepra und
der SyrinfOflgjelie.} — ft) Slater, Ch., Bake, B., tn-

oculation experimcuts showing the nature r.f the pul-

monary lesioae io leprosy. Pathol. Transaet. V. 44.

8.
171. (Die von einem Icprakraiiken Menschen auf

[eersehweineben übertragenen Impfungen mit krankem
Lutig'^iigewebe braebtfu eine eehtc Tub'-n'ulose hervor,

also handelte es sich nicht um eine leprose Lun>
genphtbise.)

In der Streitfrage, ob die Leprabaoillen in den
Nerven frei in Lymphbahnen oder in Zellen einge*

schlössen liegen, entscheidet sieh Lte (1) für dir b t/fere

ältere Deutung. Als Unterschiede zwischen Tuberculosc

und Lepra werden für die erstere die Biesensellen und

Verkiisiing. für die letztere die .braunen Elemente* .

oder „gli>l)i" hervorgchnlicn. Dirse (ilubi können von

der Grösse eines Zellenkcrnes bis zur zehnfachen Grösse

einer Zelle sdiwanken, ^ bestehen ans kernigen Ba<

cillenhaufen. Wahrscheinlich bedeutet der Zerfall der

Bacillen in Körner ein Absterben. Ob die Vacuolen

ein schleimiges Abscheidungsproduct der Bacillen sind,

ist nieht sicher an entsehtiden.

c) TypbuB und Baeterium eoli commaa«.

1 ) B 1t r 0 w , W.. Ui ber das Verhalten einiger patho-

gcner Microorganisincn im Was.ser. Diss. Dorpat. (Cho-

len- und Typhusbacillen gehen nach einiger Zeit im
Wasser au Grunde, die Kälte wirkt weniger auf die

Typbus- als auf die Cholerabacterien.) — 2) Chiari,
H., V'-hrr das Vorkommen von Ts pbusbacilleti in der

Gallenblase bei Typhus abdominalis. Zt^clir. f. Heilkd,

Prag. XV. S. 199. — 8) Darling, i: A . The ba-

cillus coli communis. Boston .lourn. No. 2U u. 21.

(Zusammenfassende Beaefareibuog der Morphologie,

Wacbstbumsformen und Formcnentwickclung des b. c.)

— 4; ULTini, C, Sopra uu nuovo critcrio diagnostieo

del baeillo del tifo. Giom. dclla reale soe. ital. d'igiene.

No. 7. — 5) Fisenti, 6. und Biancbi-Mariotti,
Del rapporti del ^B. ooK communis* eelln mfeiiene ti-

fosa. Arch. per le sei'-nz- mediche. Vol. XVIII. No. 6.

— C)Sittinann und Barl iw. l'tlier einen Befund
von Bai-teriutn coli eoinmiine im !i lifiid(;n Blute. Dtseh.

Archiv f. klin. .Med. 52. 3 u. 4. (Bei einem 3äjähhgea
an jauchiger HIa.senentsündung und eitriger Pyelone«

Sbritts grätorbenen Manne gingen in Culturen, welche

em Blute entnommen waren, reichliche Colonieen des

BaeCui iuni coli auf.) — 7) t o c e k I i n , M., Hceherches
-wr !a mobilit'.- i-i les cils de fjuclques repnisentants
du ijpe des coli baeilles. Mitth. aus Kliniken und
med. lostit. d. Schweiz. I. Reihe. €. Heft — 8) Ury,
J., Ueber die Schwankungen des Baet. eoli eomm. in

morphologischer und culturcllir Beziehung. l'nter-

suchungen über seine Ideniiiät mit dem Diplobacillus

Friedliinder, mit dem Bacillus des .Abdominalt)-phus.

Arch. f. exper. Pathol. 84. S. 464. (Keine Identität

troti vieler üebereinstimmungen.) — 9) Villinger, A.,

Ueber die Vi^ränderung einiger Li'benseip.»n.sehaften des

Baeterium C'di commune durch iiussrre Kitiflüsse. Arrhiv

für Hyg. Bd. XXI. Heft 2. (Hei Zusatz von Carixd

und ähnlichen Substansen au der Nährgelatine wuchs
Baeterium coli mit veikQmmertan Formen und ver-

lor seine Fähigkeit anr Indolbildung, wurde aber nicht
dem Typbnsbacillus gleich.)

Die unter Tavel's Leitung gearbeitete Untersuchung

überBacterlvm ooli «ommune von Stoecklin (7)

kommt zu dem Eigebnisae, daas unter diesem Namen
nii'?it eine einzelne Racterienart, sondern eine gauzo

Gruppe zusammengefasst wird, welche die beiden ge-

meinsamen Eigenschaften besitst, die Gelatine nieht au
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verRQsüigen und sich nicht nach der Gram'scheo Me-

thode XU fSrbcn. Er besehreibt ans dieser Gruppe geis-

seltrap'-ndc und rlahcr in we jj^-i fip Arten, die etwa *'i

und unbewegliche, die ^ » der ÜL-.samnttmenge ausmachen,

wobei natürlich Sehvankungen vorkommen. Alle geissei-

fDhrenden xeigten sehr lebhafte Bewegungen, die Giliein

Hessen sich nach Loeffler's FiirVmng sehr dcullich

macheu, wie iu den beigcfDgtca Fbotogrammen dargc-

siellt M. Durch diese Uethode wurden unter 17 Darm-
liai-tcri' I) 14 sehorfgetrennto Unterarten als zur Gruppe

der Colonbacterif n zugcliiirig t-rkannt.

Eiue sjsti malische Untersuchung der Ci allen

•

blasen von Typhu^U-ichcn führt«; Cbiari (2) zu dem

Sigebniss, dass in einer grossen Zahl solcher Fälle

Typhosh af i 11 (• n im Inhalte vorhanden waren, oft

in grosser Menge, und mehrmals konnten die Tjrpbus-

badllen als die Ursache von Gallenbtaaenentzfindung

nachgewiesen werden. Aus den Mesenterialdriisen

konnte in 0 von !i riilN ti nur B. typlii, «nnmal nur

B. coli couiui. cultivtrt werdt-u; die Milz enthielt unter

11 Fällen 8 mal B. typhi: in der Leber wurden bei

5 Fällen 8 mal B. typhi nachgewiesen. Die Frage,

auf welchem Wei/o dl-- Bacillen in die (iallenblase

gelangen, bleibt unentäcbieden, dagegen scheint ihre

Vermehrung inneriialb der Galle siehergestellt su sein«

d) Cholera.

1) Bi n 1 toi n, L'eber die spccilischc Virulenz

des ChoUrabaeillu». Berl. klin. Wochenschr. No. 28.

(Die Virulenz, rlcr Cholerabaeillen ist abhängig Tod der
chemischen Zusammensetzung des Nährbodens, nament-
lich Phosphatzusatz und Vorhandensein von Nitraten

sieigert -i' ). - '2' Crai^;. Tli. f., The trausiuission «d

the chölera spirillum by the alimentary ermtenls and
intestinal dejccta of the commiin hoiisi-rly. New-York
med. Record. (Fliegen, weictic mit alten Cholcraculturen
gefüttert wurden, starben nicht davon (in 8 Tagen);
aus ihrem Darminhalt erliiilt \'erf. in ("uituren die

echten Vibrionen). — 8) Cramer, Iv. Dif Zusammen-
setzung der Cholerabaeillen verschiedener l'roveniena

auf Nährmaterial von verscbiedener Zusammensctsnng.
Mnnob. med. Woehenschr. No. 84. — 4) Diatroptoff,
P., Znr Frage über die Baetcriologio der Cholera.

D. med, Wochenschr. 3». .\ug. — h) Dreyfus, R.,

Deber die ,Schwankung< n in der Vimlenz des Bactc-

rium coli commune. Arcb. f. exper. Pathol. XXXIV.
S. 463. (Die Baeilten ans normalem Darm und nach
Ricinusgaben erwiesen sich als wenig virulent im Ver-
gleich mit ("nituren, die v>>n cholera.-ihnlichen Darm-
erk rankutii,'rn iK-rrührtrh). n Klsrn r, .M., Unter-

suchungen zur i'latteudiognose des (.'hüleravibrio. Arch.

f. Hyg.Bd. XXI. Hft. S. — 7) Derselbe, Zur Platten-

diagnoao des Cbolerabacillus. tlygien. Rundschau
No. 7. — 8 dosin, B., l'eber Links-Milchsäure bildende

Vibrionen. Anh. i. Hyg. Bd. .XXI. Hfl. >. (Acht von

Cholerakranken oder aus Cholera verdächtigem Wasser
cultivirtc Commab.icillen bildeten alle in zucker-

haltiger Pcpt< Iii siing Links-Milchsäure, die Menge der
Milchsäure eMs|,rirht dem Grade der Vhrulens.) —
0) Derselbi', /ersetziiii[;en zuekerhaltigen Niihrmate-

riales durch den Vihrii» cholerae asiaticae. Kuch'.s Arch.
f. Hyg. X.XII. I. (Kingrhcnde Angaben über die Miieh»
säureliildung und ihre Abhängigkeit vom Zuckergehalte
des .Nährbodens; Ober flüchtige Säuren, Ersafs des
ZHckers durch K..hU-h> dratr- etc.). — 10) (Minther, C,
Ueber einen neuen, im Erdboden gefundi-nen Comma-
^<aclilus. Hyg. Rundschau. No. 16. (Vibrio terrigenns!)

— 11) Haan u. Huysse. Het coaguleeren van melk

dcvir cholera bacterien. Weckbl. Nedcrl. Tndsehr.

geneeskunde ,No. 7. (Wenngleich die ("hglerabacillen

in (iclatinc eiu Enzym liefern mögen, welches die

Milch zur Gerinnung brinet, so wird dieses beim

Warbsen der Bacillen in der Milch selbst jedenfsUs

nicht gebildet). — 12) Haminerl, II., Ueber die in

rohen Kiern durch d.xs W'aehslhum von t holt ravibrioneri

ln rvorgiTufcii'-ti N'erai deriingen, Zeitschr. f. Hvg.

Bd. XVII. S. 153. — 18) fiellin. D., Das Veriialtea

der Cholerabaeillen in aSroben und anaeroben Culturen.

Arch. f. Hyg. Bd. XXI. Hft. 3. (Bildung v-n sal-

petcriger ."^aurc durch die Uholeraviliriunen, bei Zu-

tritt und Abschluss von Luft.) — 13) Hesse, W.,

Ueber die Beziehungen zwischen Kuhmilch und Cholera-

baeillen. Zeitschr. f. Hyg. Bd. XVIL Rft i. — 16)

Hueppe, F. u. A. Fajans, Ueber CultuiWi ha
Hühnerei und über .AiiaetMliiuse der Cholembacterien.

Arch. f. Hyg. Bd. '.'0. S. :?7--' - \C,) Issaef. Unter-

suchungen über die künstliche Immunität gegen (.'holera.

Zeitsehr. f. Hyg. Bd. XVI. S. 287. — 17) Kempncr,
W., Ueber Schwefelwaascr&tofIbilduDg des Cboleravibrio

im Hühnerei. Arch. f. Hyg. Bd. XXI. Hft. 3. — 18)

Kolle, Beiträge zu il' ii etpt'rinieiit« IIlii Cliolerastudieii

an Meerschweinchen. Zeitschr. f. Hyg. Bd. XVI. 320.

— 1!>> Leo, H. u. H. Sondermaun, Zur BioKgie

der Cholerabaeillen. Zeitschr. LUyg. Bd. XVI. S. .'»od.

(Die VerT. empfehlen Verrache cur Abtödtung r)er

('hol' raliacillen in Erkrankungsfiillen mit Darreichung

von Boraxbisungen zu machen.) — 20) Ne isser. M.,

Ueber einen neuen Wasser-Vibrio, der die Nitrosaindol-

Beaction liefert Diss. Beriin. Sept. 1893. (Bei Labo-
ratoriumsnntersnehnnf in Beriin sufällig angetroffener

Coinmabaeillus mit tiejsseln, der Ind'dreaction giebt,

sich in (i> latineculturen aber sicher von den Cholera-

baeillen unterscheiden liisst. Sonst ist dieser H. Bero-

linensis im Berliner Leitungswasser nicht gefunden

worden.) — 21) Pfeiffer, R. u. Issaeff, Ueber die

speeifische Bedeutung der Choleraimmunität. Zeitschr.

f. Hyg. Bd. XVII. S. 3.55. — 22) Pfeiffer, R., Studium
zur VliL.ler.iaetitdogie. Zi-iLsehr. f. Hyg. Hd. XVI. S. 2«?*.

(Kritik über ziihlreiehi- Artaii'H dieses Gebietes, deren

kurze Wiedergabe unm öglich ist.) 23) Pfuhl, Ueber
das Vorkommen des Vibrio Melschnikovi (Gamateia) in

einem "iffentliehcn Wasserlauf. Zeitschr. f. Hyg. Bd.
XVII. Hft. 2. (I'f. fand im Wa.sser des N,.rdh;'if-ns zu

Berliu den Vibrio MetsehnikolT, ein Heiund. d(.r für die

Untersuchung der Wasserläufe auf Cholerabaeillen zu
beachten ist) — 24) Bichmond, J., Notes on patho-
gcnic spirilla. Laneet Sept. 99. (Die in Lissabon ge-

fundenen Commabacillen scheinen i chte Cholerabaeillen

zu sein.) — 25) Weibel, E., Untersuchungen über
die lufectiusität des Choleravibrio und über sein Ver-

häitniss xum Vibrio Metschnikowü. Arch. f. Hvg.
Bd. XXI. Hft. 1. — 96) Weiss, Ueber das Veriialten

der Cheileraerreger bei niedriger Temperatur: Zeit.sclir.

f. Hyg IM. XVlll. Hft. 3. (Bestätigt frühere Angaben,
nach <!< M ii riMl- rabarterien nach wenig Tagen durch
Krostwirkung abgetödtet werden, in Bouillon erhalten
sie sieh circa 3 Wochen lang lebensfähig, am sehnelisten

sterben sie in reinen Faeces ab: Uebartragung von
Cholera durch Eis erscheint als ausgeschlossen.) — 27)
Wertiii k' . U. Beitrag zur Kcnntniss der im Fluss-
w.asser vorki^mnienden Vibrionenarten. Arch. f. Ilytr.

Bd. XXI. Hit. 2. (Besehreibung zweier aot Elbwass« i

gesüebtetor Commabacillen, Untencbeiduanmerkinalo
derselben von den Cholerabaeterien.) — 98) Wilm,
Ui 1m r die Kinwanderiing von Choleravibrionen ins

Hühnerei. H\g. Rundschau. Nn. 22. (Sterilisirte Hühner-
eier, welche einige Zeit hindurch in Wasser gelegen
hatten, welches Choleravibrionen enthielt, oder in Säge-
spänen oder Häeksel verpackt waren, nachdem die
V"'rpackung mit vibriom tihaltig' m W.isser angefenchtct
war, zeigten schon nach 24 Stunden im Innern der
Schale und im Giweiss selbst ConunabaciUen. Die
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I^Imm derselben wurde durch Tultur im Ki gc-

steigfrt.) — 2a) Zenthoefer, Lieber das Verhalten
der Choleraculturen in Htthoerriern. Zdtsebr. f. Hyg.
Bd. XTL S. 862.

El»ner (7) hat eine Onlatiucmischung heigestellt,

wtichf (lis 7.U vW)"* C. verträgt ohne flüssig zvi werden,

uud daher schon nach 9— 10 Stunden Colonien der

ClioleniMeiUen zur Entwiokltmg bringt, wie aie bei

ca. in* C. erat Tid^ftter zu sehen sind. Das Rccept

ist: 1 LitPr Was."icr, 260 g (lel.nfine, 10 Liebigs

Fleischcxtract, 10 g Pepton, 5 g Kochsalz; itii Wasser-

Imd« «nribvt bis cur LSrang, Znnti vnn Soda snr

alkalischen Heaetion und 1 Eiweisi. Kochcn bei 100° C.

1 Stunde, filtriren durch Fliesspapier bei cnrärmten»

Trichter; diese couceothrte (ielatine wird sterilisirt wie

gewübnUehe 10 proe.

Zur schnellen Unterscheidung der etwa in den Stuhl-

gängen vorhandenen Cholerabacillen von anderen

im Dame vorkommenden Bacterienarten benutzte Els-

er (6) eine SOproe. Geltfine, welebe eine Erwini|fing

auf 86* verfrägf, und fand, dass hv\ dieser Temperatur

schon nach 10 Stunden das Wachstbum der Comma-

bidllen so weit vorgewArilkwi war« das» rie leicbt von

anderen unterschieden werden konnten.

Die Versuche von Hüppe und Fajane (15) ver-

folgen das Ziel, die ursprüngliche K och 'sobe Annahme
einer anf annSrobiotischem Waobsthnra im Darm
bwohcnden Wirkung der Cholerabacillen als die

richtige zu bestätigen. Streitobjoct sind die ICrgebnisse,

«eiche beim Cultiviren der Cholerabacillen in Hühner-

eiern gewonnen worden sbd; da die Eiersehoie fflir den

Durchtritt von Sauerstoff durcbläs<<ig ist, so ist daraus

geschlossen worden, dass im Innern des Eies cultivirte

CommabaciUen unter den Bedingungen des freien Luft-

mbrittee waebeen. Diee ist naeh H. md P. nicht rieb-

tig, da ga.sometri.sche Analysen ergaben, dass die

wuchernden Bacillen im Ei den Sauerstoff verbrauchen,

dass also trotz der Durch Uis»igkeit der Eierschale für

LafI kc^no Oxydation wie bei frdem Lufbmtritt erlblgt

Deshalb erhalten sich auch die Cholerabacillen iin Ei

viel länger lebensfähig und virulent, als in offenen der

Luft ausgesetsten Culturen. Die Abnahme des Sauer-

stoffii trots der Pwmeabflittt der Baehate erUtrt lidi

durch den eigenartigen Stoffwechsel im Ei, bei welchem

die Gase zunehmen, obgleich der Sauerstoff abnimmt,

„der mderrtnd, den der Lnftsnienloffbd der DiAiaion

im 15i findet, wächst gans enorm*. Aneh podtiT konnte

'i IS anai'r"be Wachstliiim von rhii!**r.TCultnriMi im

Wasserstoffstrome nachgewiesen werden, woraus zu

sdiliessen ist, dasa anter den Ibnlieben Wacbatboms-

bedingangcn im Darme ebenfalls auaerobkrtaaelM V«r-

mehrung der Cholerabacillen stattfindet.

In dem Streite über die Schwcf elwasserstoff-
bildnng der CboleraTibrionen in frischen Hüb-
nereit-rn stellt sich Hammerl (12), der unter C.

Frankel gearbeitet hat, gepenülur l'füiffer auf den

Standpunkt, du&s eine Verunrcujiguug der Culturen

doreh andere BaeUlen nidii beaondem {n*s Gewicht

falle, und dass die Verschiedenheiten in den Zersetzungs-

VuiYängen bedingt würden durch die Menge der in das

JatmalMfIclM 4«r giMMaiHtt Utdkin. 1«M. M. I.

Ei hineingebracht' II r,,rnmabacillen ; vor -\lleni geben

Choleraliacillen verschiedener Herkunft völlig unternn»

ander abweichende ilesultate.

Betreue der Cttltnr von Cholerabaeterien in

Hühnereiern fand Zenthöfer (S9)« daae diasd Uü-

croben selbst nicht so vielen Schwefelwa-sscrstoff ent-

wickeln, dass derselbe durch den Geruchssinn oder die

Bildung von Schwefelqoeekdlber anf der Sehale sich

verratben hätte. Das Eigelb hatte seine Farbe behal-

ten, das Eiwci.ss war leicht getrübt und verflüssigt, in

den Fällen, in welchen reichlicherer Schwefelwasscrstoll

voibanden war, ergaben sieh Verunreinigungen dnreh

andere Bacterien, zu deren Feststellung Plattenenltnron

nicht als ausreichend betrachtet werden können.

In der Frage, ob sich rohe Hühnereier eignen,

um darin Reinealtnrea von Cholerabacillen an»

zulegen, und deren Stoffwecb.sclproductc zu beurtheilen,

tritt Kempner (17) völlig auf die Seite von Hüppe
und bestätigt die starke Schwefeiwasserstoffbildung,

welche trots fbrtwihrender DUKuion doreh die ESschale

im Innern vor sich geht; auch hält Verf. eine Verun-

reinigung der Hier unter den von ihm besdiriebenen

Cantelen fSr ausgeschlossen.

Die Versuche von Kolle (18) sollen daau dienen,

um die Angabc von Hüppe zu widerlegen, nach wel-

cher bei Einspritzung von Kommabacillen in das Blut

oder in die BancUifihle der Uebertritt derselben in den

Darm für das Auftreten einer Krankheit entscheidend

sei. K. betont zuerst die Möglichkeit einer Darmver-

letzuug durch die Spritze, fand aber, dass auch bei

Yerraddung dieeea teebniaehen F^lera in SO pCt der

Versuchstliiere geringe Mengen von Cholerabaeterien im

Dann vorhanden waren. Da.sselbe fand sieli auch, wenn

statt in die Bauchhöhle die Einspritzung in die Brust-

b9hle unter die Haut odw dhreet in die Blntbahn ge-

macht war. Unentschieden lä-sst er. ob aus dem Blute

ein wirklicher Uebertritt in das Darmlumeu stattfindet,

oder ob sie sich nur im Blute der Darmschleimbaut

vorfinden. JedenfiUla ist das Vorkommen der Vibrionen

im Darm nach K. nur bei Anwendung sehr grosser

Mengen zu erwarten, für welche die bacterienfeiudlicheu

Faetoren bei dem Versucbsthiere nicht ausreichend sind.

Bei Anwendung geringerer Mengen gelii^ es mit Giolera-

bacilleo vom l^auchfelle aus bei Meerschweinchen eine

tSdtÜehe Krankheit hervominifen, ohne dass im Blute

nnd anderen Orgauen VerSaderungen efatreteiL Diesen

Intoxicationsprocess hilt X. fOr dn Analogen dea Sta*

dium algidum der Cholera,

Die Untersuchungen, welche lssaeff(16)aufKoch's

InatitDt fiber die kfinstliebe Immunitit von Heer-

aehweineben gegen Choleravibriouen und Cho-

leragift angestellt hat, ergaben zunächst das merkwür-

dige Resultat, dass kleine Mengen von menschlichem

Blutserum« gteidigtlltig, ob gesoaden oder kranken

Personen entnommen, in die Bavehhdhlc von Meer-

schweinchen eingeführt einen gewissen Schutz gegen

spätere Choleraiufection verleiben. Dasselbe Ergebnus

hatte die in die Banebbthle anagelBhrte fiinspritsnng

von Harn, Bouillon, Lösung von Nucleinsäure und Tuber-

culin, ja, bei Anwendung grösserer Dosen wurde auch
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bei .siilM-i|t.i!i<-r Kiiispritzunir ein vorülK'rgehon<l< r Schul/

gegen tutitlicbf Daseu festgestellt. Bei künstlicher Im-

munisinuig von Meersebweinehen besebräokte sieh diese

immer auf citio Widcrstaitiislaliigkeit i^egcn die leben*

den Cholcrabacillen, t ine Iiniminitat g< gon die (.'holera-

toxiae wurde nichi erreicht. Da^ Blut solcher iinniu-

nisirten Meencbweinchen erreichte «tarken Impbcbats

und im gcwis'ifn Sinne aiieh heilende F.igciischalt. Kl>ciiso

verhiilt .sieh das Blut von Meuschen, jedoch tritt die

immuniüircude Wirkung bei Mcenichwciachen erat ein«

Reihe von Tagen, bei lleniicheQ erst gegen End« der

dritten Woeli- narli d'-r Krkrankung lierv.ir. und liört

nach 2—3 Monaten wieder vollkomiueu auf. Die Xellcn-

reaetion spielt im Schutiprocesse des Orgaoisnius die

Haaptrolle, ausaeidem Hegen aber wahiseheinitrh noch

andere wiricsame FaefAP ii da1" i vor.

Die Arbeit von I' fei f fe r und I >sae I f f.?! < iilli ili

eine Nachprüfung der Versuehsergcbuisbe, welche C.

Fr&nkel, Klein und Sobernheim über die Imniani-

«rung von Meerschweinchen mitsicthcilt haben. Narh

diesen sollte die Vorimpfung mit Baelerium coli, l'ro-

teua, Typhus und Pyocyaueus eine i;chutzwirkuug gegen

spStore Cbolerainfeetion bevirlten« wrodureh dann be-

iriesen wäre, da.-s es sieh hierbei nicht um - ir:i'n spe-

dßschen, nur den Cbolcrabaciilcn zukomuiendcn Impf-

sdrats handelte, sondern am eine, sahlreieben BaeteriMi

eigene Ptomambildung. Pf. und I. bestätigen, dass

allerdiiifrs Meerschweinchen durch die Behandlung mit

den besagten Bacterienarten gegen eine spät«r beige-

brachte tSdtlidie Ikaia von Komraabaeillen gsiehtttat

Verden können, dass dieser Schutz aber bereits am
zweiten Tage seine Hrih<> »Trcieht hat und nur so lange

anhält, wie in der Bauchii<<hlc Keizungsvorgänge durch

die Vorimpfong sieh abspielen. Sind diese verachwnn-

den, so hört auch, etwa vinn lO. Tag-- ah. die Si liul.'

Wirkung auf, am \'). ist sie völlig erloschen und ist iu

Folge dessen principiell verschieden von der specifiscben

ImoMtnitat, trelehe bei den Thienn dtirofa Commabadl-

len eraielt werden kann. Da nun auch das ."^i rum nor-

maler Thiere eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen

tSdUiebe Oioleradosen herroniift^ so endieinen hier-

durch die Angaben Franke Ts als widerlegt; nadi

welchen die V^rimpfung mit anden-n Racterieiiirift' n /n

dieser Wirkung nolbweudig sein sollte. Eine allgemeine

Baeterienimntnnitiit in Frankera Sinne ist daniaoh ala

ausgeschlossen zu betrachten und nur durch qMoiliaehe

Imnmuisirung eine Widerstandsfähigkeit gegen die spo-

cilische Bacterienart zu erzielen. Dieses £rgebniss dient

aar Grandlage weiterer Versaehe, welche gegen die An>

aebauung von 'iamaleia und Anderen gerichtet .sind,

nach welchen d- r Vibrio Metschnikofl und andere Wasser-

bactcrien mehr oder minder identisch mit den Koch-

aehen Kemmabadllen sein sollen. Bin ron Pfuhl im

Nonlhafcn Berlins gefundener Vibrio, der mit dem Ga-

maleia's identisch sein soll, wurde zu Inimunisirungs-

versuchen benutzt, wobei sich herausstellte, dass eine

VerimpAing mit Koeb'aehen Kommabadllen ebensowenig

eine Immunität für den Nurdhafenbacillus bewirkte, wie

umgekobrt, so dass dieser Weg ein weiteres bestimmtes

Unteneheidangamerkaml al^ebt,.obmu ea inavdieU

liafli ii l'allcn tni( den echl'-n ('hi<lcrabaeillen oder mit

ähnliehen zu thun hat. Betreffs der Choleraimmonität

hat aieh eifeben, dass in der BanebilQaaifkeit immuner

Thiere die Kommabacillen einem schnellen Untergange

entgegengehen. da.ss dersel!)" abf-r nicht durch Ueber-

tragung wirklicher bacterientüdtender Substanzen zu er-

klären ist, sondern daas eine gewiaae ümiBmmnng dnidi

das Serum immuner Thiere hervorgebracht wird, welche

nunmehr den Organismus des geimpften Thieres be-

ffihigt, der Tinileuten Bacterien Herr zu werden. Wenn
es neh also nicht um sogenannte Antiköfper handeln

kann, «.i, jsf andererseits nicht kurz zu erklären, wie

die besagte l'mstimmung xu Stande kommt, und nur

darauf wird hingewiesen, dasa die Seruraviifauig er-

heblich verschieden ist, je nachdem lebendes oder tot-

her bei 70" M. rili>irti s Serum zur Verwendung kommt.

Erneute Versuche, welche Hesse (14) über das

Verhalten von Cholerabaeillen in Kuhmilch anstellte,

ergaben, da.ss frische, rohe Kubmilch kein Nährboden

für Ki.mmab.ii'Üli ii isi . lia^s ii:escll)eii \ielmehr bei

Zimmertemperatur nach 12, bei Brüttemperatur bereits

nach 8 Standen in der Mildi absterben; diese Abtöd-

lung tritt ein, bevor die Jlileh sauer geworden od. r

danh Milchbacterien verändert ist: sie wird durch Kr-

hitzen der Milch auf 100" sofort aufgehoben, und seheiut

daher auf einer eigenthOmliebeo i^wirkung der leben-

den Milch zu beruhen. Milch, welche 3 Stunden lang

dem strömenden Dampfe ausgesetzt gewesen ist, erreicht

dadurch einen Säuregrad, weicher den Commabacillen

das Waebstbum unmgglich macht Dagegen ist IBleh

ein guter Nährboden, wenn sie kürzere Zeit bis zu

Vit Standen gekocht wurde, unter dieser Bedingung

hSrt erst mK der stibkeren ahmbildnng die Yenadt*

rung der Cholerabaeillen auf. Hieraus folgt, daaa man
bei < iiöh razeitcn und ebenso dem Typhusbaeillus gegen-

über rohe Milch als unverdächtig betrachten kann.

Die im hyt^enisdien Institute an Mfinehen ange-

stellten Untersuchungen von Weibcl (25) ergeben zwar

nicht mit Sicherheit, dass der Vibrio Metsehnikoff

eine Abart der Cholerabaeillen ist, jedenfalls neigt

Verf. dieser AufCuaung in hohem Grade lu. Wenn aneb

hypothetisch gehalten, so drückt er doch seine Zweifel

ui>. dn^s die ('hirli-rribaclerif ii allemal in unverändert" r

jb urm und physiologischer W irkung ausserhalb des Kör-

pers vorkommen und daas daher viellddit manehe bis»

her von ihnen verschiedene, in Wasser lebende Vibrio-

nen uut«r geeigneten Bedingungen zu Cboleraerregem

werden könnten.

[Kouthaler, S., Chemisch - bactetiologisGhe Ter-

gleichende Untersuehnngen über das Veihlltniss des
Massauer Cholerabacillus zu Mesohnikoff's Vibrio

und Koch 's Kommabacillus. Gazeta lekarska. 19. 20.

Sl. SS.

Um den biologischen Unterschied zwischen den ge-

nannten Microorganismen festzustellen, führte H. aus-

führliche Untersuchungen über den Einfluss derselben

auf die Zenetmng von fiiweias und Zucker, im Labora-

torium des PrefaWOW Neneki in Petersburg aus. Das

Resultat ist folgende«: Unter den Zersetxungsproducten

des Eiweisses, welche unter dm Einftnase deeVasaauer
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Cholerabadlliu entstehen, tritt Indol und Scatol in

grosserer Menge «nf, als unter dem Bnaiwe der Cnl-

tiircn von Koch's Kommabacillus uud Mctschnikoffs

Vibrio; überdies bildet der Massauer Cbolerabacillus

EMigsiure, M/s Vibrio Battersinre, Koeb^s Komma-
baeillus .Spuren von Fettsäuron. Bei. der Zersetzung

von Zucker dagüg<»n bildt:;i der Massauer Tliolcra-

bacillus und Kommabacillus optisch indifferente Milch-

sinre, hingegen bildet Hetsehnikofrs Vibrio keine

Milchsäure, sondern nur bedeutende Mengen von Fett-

säuren. Ks besteht also in den Zcrsetzunpsproducten

des Eiweisses zwischen den beiden CholerabaciUea nur

ein quantitatiTflr Untersehied; im Allgemeinen zeraetrt

der IhHauer Cbolerabacillus den Nährboden, auf vel-

chem er sich entwickelt viel .schnellfr als Koch's

kouimubacilluä. Kr^'Diiki (Krakau).J

e) M i Izbrand.

l) Burri, Ueber einen milzbrandähnlichen Bacillus

aus südamericanischem Futtermehl. Hygien. Rundsch.
No. 8. (Nicht pntbogene, schon durch die Beweglich-

keit leicht vom Milzbrand zu unterscheidende Bacillen).

— "il Vi in Diiripern, Uebcr die Hemmung rlcr Milz-

braridiiifertion durch Friedlaender'schc Bactcrien im
Kaninchenorganisnnis. Zeitscbr. für Hyg. Bd. XVIII.

S. 177. — 8) Haasc, It., Die Miltbranderkrankung
mit besonderer Berficksichti^rting des Anthrax intestinalis.

Di-ssi'rt Wiirzburg. (Kin 52 jähriger Mann hatte

sich beim Addeckcn eines milzbrandigen Cadavers am
Vorderarm infieirt, ging an Milsbrand zu Grunde, in

Dfian- und Diokdann fanden rieh venchoifte hamorr-
bagiseh infiitrirte Stellen, Bacillen im Blute nod
in den Lymphi^urisson l — 4) Krumliholz, Zur Pa-
thologie des mrn^cbiit'hen Dann-Milzbrandes. Zi''t;ler's

Britr. Bd. .\VI. J^. 240. (Sectionsbcfund '/j .Stunde

nach dem Tode aufgenommen, ergiebt, da^s die Milz-

brandbaeillen Tom Darm ans ins Blut eingedrungen
find.) — 5) Pinna. Sul poteri' atfenuanti' '!i'll'ac<iua

di m-ire. Arch. it-il. di «lin. ineii. .X.X.XUl. fMeer-

w.xsser wirkt nur langsai:> uml luiv.illstati'lig zerstörend

auf MiUbraadbaciilcn. Thierversuche ergaben Absterben
nach ca. S6 Tagen).

Schattenfrok (5) stellte Bacterienproteine tron

mehrenn Baetarien (Pneumobaoillas, Bhinoeoleiom,

Pyocyaneus) her, und erzeugte durch deren Itijecti' ii

bei gesunden und rotskranken Meerschweinchen
Fieber. Die Wirkung war gana denjenigen gleich,

welche durch M a 1 1 e i n hervorgerufen wird ; die Mallcm-

wirkung ist demnach keine specifische Reaction auf

itotzkrankheit, nur leiden kranke Thiere starker an der

PMiemvergiftuDg als gesunde. Tberapentisohe Erfolge

worden weder durch MallcVn noch durch Bactcrien-

proteVne an rotskraoken Mecncbweinchen beobachtet.

g) Tetanus.

1) Fränkel, C, Beitrage zur Keautniss des Bac-
terienwachsthums auf eiwcissfrcicn Nährlösongcn. Hy
gtenisebe Kundschau No. 17. (Tetanna- wid Diph-
theriebaeillen gedeihen nicht auf demwn üsehinslcr
ang'-cebencii eiwei.vslosen Nrihrli ulf-n, dagttgen wachsen
soletie Baeterien, „deren Wirkung weniger in der .Vas-

schcidung toxischer Substanzen, als vielmehr auf reiner

Proteinlösung beruht", wie Cholera, Bota, Tuberkel-
baeillen, B. coli ebenso gut und bilden atdf eiweiss-

frcicm .'"ubstrat ebenso toxisches Tuben'ulin und
MalIcin wie auf eiweissbalügem.) — 2) Frolhing-
ham, L.. The cnitiration of tbe tetanua baeillos.

Americ. Joum. May.

Das von Frothingham (2) angegebene Cultur-

verfahren soll dazu dienen die Tetanusbacillen
von den mit ihnen zugleich waebeenden andern Mi«

croben zu trennen. Eiter der Wunde, oder falls

kein solclier vorhanden, (iewebsstiickehen werd'>n in

alkalischer Buuiliun bei 'iH" zur Vermehrung gebracht,

bis ein dicker Nioderschlaf sieh gebildet hat, die BooUlon

einen stark fauligen (icruch verbreitet. Am besten

wird schon diese Cultur in Wasserstoffgas angestellt.

Wenn sich in dem Niederschlage Sporen des Tetanus-

baeUtna finden, ao genügt meistens eine '/«stOndige

Erwirmaog auf 80'^ C. , um alle übrigen Bacillen zu

vernichten, lu anerobeu Bouillonculturen wachsen als-

dann nur noeh die Tetanusbacillen.

0 Bot» und Sehveinecholera.

1) Ferrit r. ('ils vilir.itiles ft mouvements du
microbe de la pneumoenteritc infectieuse du porc ou
hog-fholera. Lyon med. 40. Oct. 7. — 2) Leredde,
E., Etüde sur Tanatomie pathologique de la morve.
Th^se. Paris. 1898. — (Zahlreiche RotzObertragnngen
auf Versuchsthiere lieferten das Material zu niicro-

scopischer Untersuchung acuter un<i ebf uiisehcr Hotz-

knoten; Vergleich mit den Befund' i. d. i bei Pferden

nad Eseln natürlich vorkommenden Kotzkrankheit.) —
8) Smith, T. , Modtfication , tcmporary and permanent
of tbe ph\ siological character of baeteria in mixed
eultures. Boston med. jouro. Vol. CXXX. No. 26.

Handelt über AhschwäcbuDg des Bacillua der Sdunint*
Cholera durch gleidiieitiges Wachsthum von Proteua
vulgaris in den Cultnren.) — 4) Sittmann, G., Bn
Fall vnn acuter R.'dzinfretion beim Menschen. Annal.
des städliscLeii Kraiikcnh.iusos in München. 18!I0—92.

^Krankengeschichte eines acuten Kotzfalles mit Fections-

befund ; während des Lebeos Bacillen im Blute.) — 5)
Schatten froh, Ueber die Wirkung von Baeterien-

protemen auf r<d?lir.inkc Meerschweinchen mit beson-

derer Berücksichtigung des Malleins. Zeiscbr. für Ilvg.

zvm. 8.

b) Pneumonie.

1; Brix, lieber einen neuen Vibrio aus .Sputum.

Uygicn. Rundschau No. 20. (In Pneumonie -Sputum
fand sich ein den Gtoleravibrionen sehr ähnlicher, aber
nicht pathogener Commabacillus, der mit den bisher

bekannten verglichen wird, mit keinem derselben völlig

übereinstimmt.) — 2) (irawitz, K. und W.Steffen,
Die Bedeutung des Speichels und Auswurfs für die

Biologie einiger Hacterien. Berl. klin. Wochenschr.
No. 18. — 8) Pane, N. , Ueber einige vom aeptiaohen

Spcichelbadllus ^iplococcus pneumoniae) unter beaen»
deren Lebensbedingungen angenommene EigenthQmlich-
keiten. Berl. klin. Wochenschr. No. lü. — 4) Pane,
.Suir azione reciproca del bacillo del carbonchio e del

(Uplobacillo pneumoniae. Arcb. itaL di elin. med.
XXXUI. 1. (Auf festen Cultnren gedeihen Milsbrand-

und die sogen. Pneumobacillen glciclimassi>.' gut neben
einander, weniger gut auf llüssigen .Niihinntteln; die

Virulenz bleibt unverändert. W erden le ide K.minchen
injicirt, so stirbt das Thier an Scpticbäroie; Meer-
schweinchen erleiden eine MisehInliBetion, bei wetdier
Milzbrand vorherrscht.) Steffen. W., Das mensch-
liche iäputum als Nährboden für Baoterien. Diss.

Berlin.

*_
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Kille H<hr WnurkeijÄwertlie Miuluiliiiig über Cul-

tarcn von Fn«ainonioeoeeen gebeo B. Ortwits
\ind Steffen ("J iii'Iftn früliere Uiif<:'rsiichungen

bestätigeil, nach tkwu «üim Diplococcen in niensch-

lichem Speichel cultivirt bald ihre Giftigkeit cinbiis:»ea

und dieser Erfahrung biosufUgen, dass die abgeschwicbten

Cocoen in st'-iili-irtrin ^].iittim m n f'nfitmODieknulken

8cbr srhncU ihre volle Virulciiz wieder erlangen. Dieser

Befund seigt zum ersten Hai« eine Zunahme der Viru-

lenz, welche ausserhalb des Thi(-rk<.q)crs in einem

künstlichen N";ihrtin'diiim i^i'voniini hihI ffni'T, '1.i-s

urst das Sputum dch au l'ueumouic kranki u Meuscbcn die

so häufig im Monde vorkommenden Diplococcen zu vi-

rulenten Mieroben umwandelt.

i) Diphtherie.

\) Abel, Hud., Zur Kiiintniss des Diphtberie-

bafillus. Nachweis von r)i]ilitlierit;barillen in den ersten

Wcgi a i-in« > DipbtliLTiereconvalesocntcn bis zum <'>'». Tagi'

nach Ablauf der liachenerkrankung. Be(il'.K-litiin>;> n

ttber Rhinitis fibrinosa dipbtherica. D. med. \\ <>chen-

Mhr. No. '6b. — 2) Bulloch nnd Schmor 1, Ueber
Lymphdriisencrkrankunjfen bei epidemischer Diphtherie.

ZirjrltM's Hritr. R.l. 1 H. S. •241 K-, M li-'int, dass
wiiiigc-r die HaeteriiTi selbst und zwar Diphtherie-

bacillen und Streptococcen als vielmehr deren Toiinc

die Lymphdrüsenentzündung hervorrufen.) — 3) Chap-
pell, W., Vezed questions in the bacteriologjr of diph-

theria. Nrw-Yiirk Ree. .\|)ril. (Ks ^,nelit klitiisehc

Diphtherie "hi) die Kltbs bolTler'seben Haeilli n, solche

mit diesen und Kefunde von Haeillen "hno das Krank-

heitsbild der Diphtherie.) — 4) Kutscher, Der Nach-
v«a der Dipfatheriebaeillen in den Lungen mehrerer
an Diphtherie verstorbener Kinder durch p;. f irbte Fchnilt-

prSparate. Zeitschr. f. Hyg, Rd Will, S. ir.7. -

.'>) Morse. .1. L . \ baeteridl'ijrical study of f<mr hundred
oaseji of inllammation of the ihroat, occurring in diph-

thwia and scorlet fever, with especial reference to pa-

thogenesis. Boston med. .lourn. No. 708. — 6) Vu-
eetic, N., Ein Fall von ausgedehnter Hautdipbtbcric.

Wien. all|;, imfl iiurjp V". .')l. (Rci einem .'» Mo-

nate alten Mädchen entwickelte sich eine j^rosse diph-

tberitiäche Entzündung au den Schamlippen und in der

Haut des Halses, sodass es aussah, als wenn das Kind
eine 5 cm breite weisse Cravatte umhabe; In den weissen
Schorfen fanden sich Dipbfheriebacillen.) 7) Wright,
J. Ii., Studies in the patholog}- of dipbtberia. Boston
med. Joum. Vol. CXXXI. No. 14 und 15.

Die zahlreichen bacterioldgibchen L'ntersuchungcu

bei Scharlach, Diphtherie und Misehinfaetionen lassen

sieh zu einem kurzen Resultate nicht zusammenCuscn,

da, wie Morse (5) .selbst betont, die bnctcriologische

Beobachtung allein ohne Zusammenhang mit den

kliniachen and den Seetionsbcfundcn keine sieheren

Schlüsse zulässt. T'nter den 40O Fällen fanden sieb

die Klebs-Lüffler'scben Diphtliericbacillen 239 mal; bei

801 lallen war kein Sebarlacbfieber zugegen. 186

Todesfälle ergeben eine Mortalitüt von H4 ,„. Von den

23y Kranken mit K.-L. Bacillen starben 41 " ,„ von

den 161 ohne Bacillen nur 23 Mit Scharlach cum-

plicirte F&lle ergaben Qesamrotsterblichkeit von S6 <>/o,

da\<Mi die Fülle mit Baeillen 41 */•• diejenigen ohne

Diphtheriebacillen 21 "
,,.

Die Mittbeilungen von Wright (7; eutliallvn lina

Scctionsergeboiss nebst baeterioiogischen Be-

"Sü TniBMsCIIE Parahitrk

fundcn von 14 Diphtberiefällcn, in welchen die

Diphtheriebacillen mit oder ohne Streptoeoeeen gefunden

wurden. IVmer worden S*> Thierver.suche an^'estellt,

um zu ermitteln, ob etwa die schweren Krankhcits-

Hille durch Bacterien von höherer Virulenz hervor-

gerufen würden als die leichteren. Es «gab sieh dabei

im fi.>ii/eti l iti negatives Re'.iiltat insoweit, nl* kein

durchgreifender l'uten>cbied in den Cultureu festgestellt

werden konnte, ob dieselben von leichteren oder von

schwereren Fällen stammten. Bei Uebcrtragung auf

Meerschweinchen erwirseti sieh l>iphtheriebaei!Ien alterer

Krankheitsfälle im (iau/eu aU weniger bösartig gegeu-

Ober den von frischen FSlIen stammenden. Doreh

langen Aufenth.tlt im Rachen oder in den Luftwegen

jreht die Virulenz nielit verlon-n, es gicbt aber Diph-

leriebaciUen von jedem Grade der Virolenz bis zu ganz

unachidlichen in den erkrankten Schleimhluten nnd
en l.isst sieh keine Beziehung nachweisen zwischen dem
• irade der Virulenz und dem Alter und Geschlecht der

Kranken.

[(iu ll.strand. .\llvar, Bactcrienfund beim Ulcus
rodens rorncac. Svenska läkaresällskapeta fSrehand-

lingar för den 11. Decembcr 1895. p. 289—290.
(Nach B. Santesson zeigte der gefundene Bacillus alle

die FiKeusrhafteii .)> s l.üfTler'Mhen DipbtbMiebacillus
mit Au.snahme der Virulenz.)

A. fr. IkM (Stockholm).]

k) Eiterung. Sepsis.

1) Arloing, Variations moiphologiquen et palho-

loeinucs de I'agent d'infection punilente. Lyon
tii' ii. N'i:. '.'H. ILmdelt von m"r|ihol.iL:isrlj, n rm-
Wandlungen d' r Streptococcusformen in Bacillen und
umgekehrt in C'ulturen, WOAIU dlo Frage abgeleitet

wird, ob man Bacillen aus Eiter cultivirt nicht als

modifieirte pyogenc Streptococcen ansehen mnss.) —
21 Rasenao, F., l eber eine im Fleisch gefundene
infeetiöse Bncterienart. Ein Beilrag zur Lehre von den
sog. Fleischvergiftungen. Areh. f. Hyg. Bd. XX. HfL S.
~ 3) ßoutron, A., Itecherches sur le micrococeos
tetragenus septicos et quelques espcees voisines. Th^
l'ari.s. 1S93. ~ 4) Bunge, Zur Aetiolngie der Üas-
phlegmnne Münch, med. W uclienschr. .\o. 46. (Neben
Staphyl ieoeceri, Streptococcen und Proteus fand B. in

einer Gasphlegmune das Bacterium colL welches er aU
die Ursache der Gasbildung betrachtet.) — 5) Ceppi,
Quelipies experience.« relatives ä l'action de certaincs

substances antiscptiqiies sur nn microbe de la suppu-
ration. ("orrcsp. Bl. f. Seliweizer Aerzte. l.S'J3. No. 23.

(Um mit 3 proc. Carbnlsiiure den Slapli. aureus sicher

zu tödten bedarf es 1 Minute Einwirkungszeit.) — 6)

Dncamp et Planchon, Sur un microbe de Feau des
fbntaines de Montpellier. Montpellier med. T. III.

Ne. 2.'). i'Rin dem R. fluoresccns liqucfacietis und dem
B. pyucyaneus nahestehender aerober, beweglicher,

schwer färbbarer, leicht zu eultivirendcr Microbe,

welcher, Kaninchen in die Blotbahn eingebracht, den
Tod ohne sichtbare Organericrankungen herbeifQhrt.) —
7 y Fisch i; r . F. u. E. Levy, Ueber die pathol'ipische

Anatomie und Bacteriologie der Lrmphangitis der K\-

tremil^iten. Deutsche Zeitschr. f. fchir. Bd. Hr.. (V. i

schiedene citererregende Bacterien, u. a. auch das B.
coli commone woraen als Ursadie acuter Lymphaugitis
gefunden. Das Lyinphgcfäss war regelmässig durch
einen Thrombus verschlossen, letzterer mit wechselndem
• ieiiilte ,in Microben: die Cmp-bung zeigte kleinzellige

Inliltration.) — S) Dieselben, l^cterioloffische Be
fnnde bei Osteomyelitis und Periostitis; vorkommen
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liv^ DipKicoccus pneumoniae Kränke! und des Strt pto-

coccus pyogenes. Ebendas. Bd. 3C. (Eine Scala der
Böaarti^eit lässl sieh niclit naeh der Art der Eiter-

erreger aofetellcn, in Strassburg kommt Stnph. aureus
seltener vor als albus: Befunde von niplocoecus
(Frankel) »ind bi>hi r bei Usteoinv eliti.s nur vereinzelt.)

— '.t; tirawitz, 1"., Beitrage zur Bacteriologie des

Blutes, nebst Bemerkungen über die durch Bacterien-

virkungen bedingten Yeiiinderungen der Blntniisehung.
ni.irit. -Ann. XX. .lahrg. 10) Beim. 1. . Ucber
Mreptocuroui longus pvolh^irakos. Minieh. med.
Wuelieioelir. No. 22. (^.*^treptocoe.eii liei l'leuritls;

Ueberimpfuug derselben auf Mäuse nebst Scctions-

befoaden bei letiteren.) — II) Janowski, W., Die
l^rs-iohcn der Eitening vom heutigen .'"tandpunkte der

Wishenschaft aus. Ziegler's Beitr. z. pathnl. Anat,

Bd. .\V. S. 12.H. - 12; Kessel, H.. Zur Frage der

Pathogenität de.s Bacillu» pvoevaueus für den Menschen.
Zeitschr. f. Hyg. Bd. XA'I. S. 368. (K. hebt die Oefiihr-

iiehkeit des Bac. p. bei Mittelohreiterungen im Kinde^
alter hervor, welche erheblich grösser ist, wie liei Er-

wachsenen.) — 13) K rannhals. H, l'eber l*y<'eya-

neusinfectir.nen. Deutseh. Zcibclir. f. Chir. Bd. 37.

(Casuistik mit IlinzufUgung einiger neuer Fälle von

Sepns dturcb B. pyoc.) — 14) Meweeney, K., On a

remukable chromogenic and pathogcnie baeillus,

perhaps identieal with B. chr»mo areniaticu- (»iaitier.)

The british med. joum. Octr. (Reincultur eines palho-

Snen Bacillus, welcher nebst vielen anderen Microben

dem Eane eines an BUaenentsUnduog leidenden
Mannes gefunden wurde.) — 15) Novy, F. G., Ein
neuer anaerober Bacillus des malignen Oedems. Zeitschr.

f. Hyg. Bd. XVII. Hfl. 2. — 16) Pfeiffer, R., Zu
der Arbeit von Professor Dr. F. G. Novv; Ein neuer

•oaerober Bacillus des malignen Oede'nu. Zeitschr.

f. Hff. Bd. Xm. Hft. 9. — 17) Beed, W., A brief

cnntribution to thc identitieation of .Streptococcus

{ivo^tenes with Streptococcus erj'sipela<o.s. Boston

med. joum. Vol. CXXXI. .\o. 14. — IS) .«lilber-

scbmidt, W.. Experimentelle Untersuchungen über
die bei der Entstdiung der Perforatlonsperitonitis

wirksamen Factoren des Darminbalts. Mittheil. a.

Klinik, u. med. Institui. d. Schweiz. I. Heihe. .*). HfU
— 19) Tavel. V.. ti. t». Lim/., l'. In r die Actio). igie

der Peritonitis, iüttheii. a. Kliniken u. med. Institut,

d. Sebtrds. I. Reibe. Bft. 1. — 20) Viqucrat, Der
Mieroeoccns totrannus als Eitererreger beim Menschen.
Zeitsebr. f. Hyg. XVm. 8. (Verf. empfleblt den eiler-

erregend Hier. tetr. als ein gefahrloses ableitendes
Mittel.)

J;tnow»ki(ll) bat sich der Mühe unterzogen auf

mehr als 200 Seiten eine Ueber>icht über die vcrsehi« -

deuen Abschnitte zu geben, welche die Lehre von der

Eiterung, spaeiell die Aetiologie der eitrigen Entaün-

dung in den 3 letzten Decennien durchlaufen hat.

Hchon der erste Satz bezeichnet die Eiterung als die

hucbste Potenz des ox^<udativcn Entzündungsprocesücs,

und ancb im Weiteren wird an lablreiehen Befunden

nachgewiesen, dass die Auffassung der Eiterung als

eines specitischen, eigenartigen, von den anderen Ent-

sfindungsfonnen wesentlich unterschiedenen Processes

ebenso nnhalibar geworden ist. wie die Annabno eines

sperifischen citererregenden Giftes. 886 Hnzelarbriten

sind von J. verwcrthet worden, so dass alle wichtigen

baeteriologjsehen Befunde Uber regelmässige und nur

gelegentliehe eiteremgeode Microorganismeo hier in

Öbersichtlicher Ordnung zu finden sind.

Die Arbeit von Tavel und Laaz (19) über die

Peritonitis enfbilt eine BmIm sehr TenehiedenarÜger

Fälle nebst eingehender bacteriolugischer Untersuchung

unter BrSrterung der allgemeinen pathologischen und

chirurgisehen Gesiobttipunkte. Was die Aetiologie an*

betrifft, s.i lint '-iiie g.'iian.- .N'.irliprOfdng der Experi-

mente in jeder Beziehung eine Bestattung dessen er-

gehen, was Ref. Ober diesen Punkt beobachtet und seil

ahren vertreten hat. Keine Bacterienart und kein

Ferment brachte für sich alli-in in die Banchhilhlc ein-

gespritzt, Peritonitis hervor, sobald dagegen durch che-

mische Wirkung eine Entsündung umgeleitet oder durch

Fremdkörper den Bacterien die Ansiedeluiig ermöglicht

w^irdc, entwickelte sieh das Bild dt r eiterigen Porito-

niiis. .So verschiedenartig die Mijgiicbkeiten für das

Hineingetaogen der Bacterien in die BauehhSbte sind,

!«) zeigen doch die Verff., da.ss sich alle klinischen Be-

obaehtungiii unter Zugnindelegung dieser Doppelwir-

kuug von Prädispositiou und nachtniglicher Bactcrien-

ansiedelung erkliien lassen.

Die Al>! nidluiig v-m .'*i I be rsch nii d t (18) berich-

tet über Experimente, welche über die Entstehung
der Peritonitis derart ausgeführt sind, dass 1. die

verschiedenen im Daraünhalte VMkommenden Bacterien

allein in die Baiichh''>hle eingeführt wurden : J. Tt xitie

allein; 3. Fermente; 4. feste Ki>rper. Dabei ergai' sich,

dass etnseln in die normale BauehbShIe cingcfiUirt

weder die Toxine tmd Fermente noch die fe.sten Be-

•laiidtlieile iler Faeres noch die verschiedenen patho-

gencn Bactcrienarteu genügten, um eine eiterige Peri-

tonitis henronumfen; die todtliche Peritonitis kann

entstehen, wenn in ein«' durch Toiioc, Fermente und
ganz spcciell durch feste Bestandtheile der Fäces prä-

disponirte Bauch hoble lebensfähige paüiogeuc Cr*

ganismendngefObrt werden. Es wirdalsodioTonWegaer
und dem Ref. constatirte Thatsache der Unschädliddimt

ziemlich grossen Mengen pathogener Microorganismcn

in der Peritonealhöhle auch durch diese Versuche be-

stStigt.

Die Untenucbungen von Basenau nehmen

ihren Ausgang von der practischcn Erfahrung, da'.s i«ft

Kühe, die an Puerperalfieber erkrankt sind,

kuia vor ihrem Tode gesehlacbtct und zur mensobliohen

Nahrung rervendet werden. In einem soleben Falle

ist eine genaue bact^riologische l'ntersnchung ange>(ollt.

welche eine Bacillusart in den Culturen ergeben

hat, die nicht nur bei sobeutaner und intraperitonealer

Einspritzung >ondeni auch bei Fütterungen Meer-

schweinchen. Ratten, Ziegen und Käll)er ti'dtefc. Es

wird darauf empfohlen, das Fleisch derart verdächtiger

Tbiere xunäehst an Deckglas- Trockeopriiparaten und
demniidi^i iiif

< 'ulf iiren 1" i Ziinmerteniperafur zu unter-

suchen und erst für den Hui'l' i freizugeben, wenn in

48 Stunden keine Colonien aufgegangen sind.

Ausser dem vonOaffky beschriebenen Tetragenus

cultivirte B'iutron weitere Microben von ähnlichem

Aussehen, welche sich aber in ihrem Wachsthum und

ihrer Viiuleu vesenttieb von dem erstgenannten, den

B. als Tetrsgenus septicus bezeichnet, unterschieden,

namentlich kommen ein goldgelber und ein in Culturen

weisser Tetrageuus vor, welche leicht mit dem septi-

aeben nrweebsdt Verden künnen. Letsterrr todtet bei

^ kj d by Google
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subcutaner Kinspritzung weisse Mäuse in 3 Tagen,

Mecrschireiuchen in 5 Tagen, KaniDcbea dagegen nicht.

Bei tSospritenof In die BanebbSble sterben MiaM naeb

84 Stunden, Mot rsrliw incfieii in weniger als 4 Tagen,

Kanineben nach einer Woche an Peritonitis. Dieser

Hierobe wird besonders häutig bei taberentSwn Men-

seben angetroffen, vihrend der albus bei nicht tuber*

culösen vorkommt. Au.s.serdem behandelt Verf. noch

den Tetrageous sabflariu von van Besser, den Tetra-

genos Taiialnlüi too Sternberg and Finlay, den

Tetr. mobilis Tentriculi von Mendosa und den Tetr.

concentricus von Schenk.

Die von E. Gravits (9) mitgetheilte Entnahme

grSeaerer Blutproben ans einer Amveue stur Anlegnng

von Platteneultoren lieferte diagnostische Anhaltspunkte

bei Fällen von ulceröser Endocarditis; die An-

wesenheit von eitererregenden Microben im Blute bei

Ausseblofls von Gewebseiterungen spricht für das Vor*

handcnsein einer ulcerösen Endocarditis: das Fehlen

bei wiederholter Blutentnahme gegen Klappenerkran-

kung. Bei Fällen von Sepsis, bei welchen diis Blut

Baetarien enfbidt, neigte sidi glelehieitig dne starte

und frühe Blutverdiinnung.

Novy (15) fand bei drei Meerschweinchen, welchen

er dne IHseli bereitet» Nneteinlösnng sabeatan einge>

spritzt hatte, dass alle drei Thierc inneriialb von S4

Stunden starben und dass ilir Tod durch ein malignes

Uedem bedingt war. Die bacteriologische Untersuchung

eigab als Ursaebe einen anaSroben Baeillns, welcher

mit sehr langen Geisscln versehen war und allen Vcr-

suchsthieren gegenüber einen hohen Tirad von Virulenz

darbot Die Verschiedenheit von dem bisher bekannten

Erreger der nuHgnen Oedens Ist genauer mitgetbellt

und führt den Verf. zu dem Vorschlage, seinen Miero»

ben als Oedembacillua II su beaeiehnen.

1) Actinomycosis und .'^accharomycosis.

1) Busse, 0., Lieber parasitäre Zelleinschlösse und
ihre Züchtung. Ccntralbl. f. Bacter, u. Parasitenkde.

Bd. 16. No. 4/5. — 2) Hewlett, B. T., On Madun
dtsease (njeetoma) of tte feot. Pattologle. transaet.

Vol. 44. p. 172. (Zwei Fälle von Madurafus.s ergaben
Microorganismen, welche gros.se Aehiiliclikeit mit dem
.Actinomyces zeigten; ein dritter lieferte andere Be-

funde.) — ii) Ransom, W. B., The prognosis and treat-

ment of actinomjroosis. Brit. Joom. Jan. 18. — 4)
T. Wistinghausen , Zur Casuistik der Actinomycose.

St. Petersb. Wochcnschr. No. 19. (Lungenactinomycose.)
— .')) Wolff, M., Demonstration von .\ctinomycose-

Sräparalen. Herl. klin. Wochcnschr. No. 12. (Nachdem
ie frühere!! Impfungen von rcincultivirtom .Vetino-
myces bei Tbieren nor locale Herde in dar Baoohhöble
erzeugt hatten, stellte H. Wolff eine Meeraebweinehen-
Icbcr vor, die einen uietastatischcu .-\ctiiiiini\c sknoten

enthielt. Eine allgemeine tSdtlichc Aetinomyrose ist bis-

her durch Impfung bei Thieren nicht gelungen.) — 6)
Zaufal, £., Actinomycosis des Mittelohis. Actinomy-
eotisebe Abacease in der Umgebung des Waraanfiurt-

saties. Prager med. Wodaensobr. Jabrg. XIX. No. 87.

Von einem Gewebsstücke, cm Periost der Tibla

exstirpirt. sollte die raiercirnpische Untersuchung ent-

scheiden, ob chronische Periostitis oder erweichte Sar-

eomwnebenmg Torliege. Busse (1) fand darin sahU

reiche Riesenwellen und in dieselben eingeschlossen,

sowie frei ansseAalb der Zellen liegend eine groaae

Hange bellglinaender KSipardMa, velebe am frisdien

Objectc nach Aufhellung dun h Natri nlauge von Kernen

und Zellen thieriscber Gewebe so verschieden waren,

dass ihre Natnr als paradtare nkdera Organiamen nicht

sweifelbaft sein l^onnte. Es gelang B., diese ovalen und

nmden, oft doppeltcontourirtcn Parasiten rein zu cul-

tiviren; sie vermebrt«n sich durch Knospung, bildeteo

Sprossreibände, erregt«n In xoekeriialtigen NihrlSsuugen

Alcoholgäbning und Abspaltung von CO2, wuchsen be-

sonders üppig auf Kartoffclschoibeii und boten noch

andere Uebereiustimmungen mit Hefe dar. Da bisher

Vertreter der Gruppe Saoebaromyees als Kranklieits-

erreger beim Menschen nicht bekannt sind, so iit die

Entdeckung B.'s von principieller Iledeutung. und es

gelang B., auch durch den Thierversuch die pathogenen

Elgensebaften dieser Hefeart festmstellen. Niebt nur

Stückchen des erkrankten Periostgewebes riefen, bei

Kunden in eine Periostwunde gebracht, Eiterung mit

Vermehrung der Hefezellen hervor, es gelang auch, durch

Uebertragung von Reincnltoren eitrige Entaflsdnoff su

I r/'-iigi'M, wobei bemerkcnswcrtli v.ir, •In-'- di'' in den

(Juitureri meist ruudon und ein/ach contourirtcn Uefe-

sellen sogleich wieder die ovale Gestalt, doppelten Con-

tour und atlrkeren Glans dar im Originalobject« beob-

achteten Zellcnein.schlusÄe annahmen. Weitere Mit-

theiluQgen über diesen als Saccharomycosis su

benennenden ehroniseben Eitern ngsproeess und

seine Verwandtschaft mit der Actinomycosis sind in-

zwischen in Virchow's Archiv publicirt und werden im

nächsten Berichte besprochen werden.

[Bonsdorff, Hj. von, Actinomycosis hominis. Ein
Beitrag zur Kennlniss des Vorkommnisses dieser Krank-
heit in FiiUand. Fiuska läkare.sellskapetsbaadlingar.

XXXVI. 4. p. •2,j3-298 u. p. 3!t5—44f,.

Nach i>iner in grösster Kürze gczciehncten D.irstt 1-

lung der bei einer actinomycotischen Infection vorkom-

menden krankhaften Veränderungen berichtet Verf. aus-

führlich Aber 18, bis sum geg«nw8rtigen Augenblieke

in Finland bcoliachtetc Kr.itikh' it^f'ille. Von diesen

gehören ll> zur (inijipe (icsiilits- und ll.ils.actinomy-

cosis, 1 zur Gruppe Primäre Lungen- und Htvi-tacti-

uomycosis, 7 zur Bauchactinomycosis (darin 2 Fälle

von Perityphlitis aotinomycotica einbegriffen). Von
diesen 18 Actinomyceskranken wurden 9 geheilt, 1 ver-

< schlechtert, 1 betindet sich noch in Behandlung, 7
starben.

Es scheint dem Verf., dass die operative Be-
handlung die suverlässigste und vielleicht die dniign
sichere aeif venigstens in allen den Fällen^ wo «a
Affeetioa tob irgend einem bartnäekigen Cbanetar ist

A. Fr. IklDl (StoeUMlm} ]

m) Schi III nie I p i I
/e.

1) ("ramor, F., Die Zus.imraensclzung der J-poren

von Penicillium glaucum und ihre Beziehung zu der

Widerstandsfähigkeit derselben gegen äussere EinflQsse.

Arch. i. Hyg. Bd. XX. H. 2. — S) Hars, C. 0., t&n
neuer Pilz im menschlichen Ohre. Deutsche Zeitschr.

f. Thiermed. 17. Supplcmenthcft. — 3) Uatch, W.
Keilli and Chi 1 de, .\ remarkable case of m3"CCtoma.

Lancet. Dec 1. (Klinische Beobachtung und Sections-

beftnid; die Myoeda batte am linken Bdu eine Sie*
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phaijtU--«is mit zahlreichen Eiterherden und r,>ni[ili-

drüseiii iteriintj in» Becken hco'orgerufen; die FadenpUze
sind <il\ cvriu-Agar gewachsen : Fructification nidlt

betchrieb«Q.) — A) H»a£, IL, Aspergillus nünsoens
in der PankeuhShle und dem Wanenfimnti. Ziegler's

Beitr. Bd. 15. 490. ^ r^) Kral, F., Ueber den IMe..-

nior|lllismii.> pathogener Hvphomveetcn. Arch. f. der-

matol. Syph. XXVII. Bd. 3. H. - 6) Leredde, Con-

tribiition k l'^tude hütologique du mjrcosu foosoide.

Annal. de deraatol. et de syphilifn'splHe. No. 5. —
7) Maefadyen, .\., Tho biolr>gy rtf the ringworm or-

j:arii-'«m. Hrit. med. .lourn. pl. (Trichophyton tousii-

I iiis \ernii--,igt <iolatitie/ - 8) Sabbsfis, Nature
des onychomycoseü, demontr^c par U oalture et les in-

ND TUIEKlbCHE PARASITK-N. 257

.M.ulation-. Tompt. rend. T. Ni>. S. (Onycho-

mj'cosis durch den Favu^pilz bedingt.)

Au.s pilzhaltigem Epithel, wo) eh' -- aus d^'m

tiehörgange cntkrut war, eultivirtc Harz (2) einen

Sebimmelpilx, den er als Toruto saechari hexeieh»

net. Er fand die Torula uti>pbila auf Hunde- und

Pierdeexerementen, auf feuchtgehaltencn Rinderknochen,

und da sie auch auf feuchtem IJeu, auf Brod etc. leicht

gedeiht, so ist ihre Uebertragung anf das Ohr leicht

rerstandlieh. Sie sebeiiit nur als Sebnaratscr daselbst

»Q leben.

B. TUeriflolie Paradton*

I. AlIgMMlm WtHit wU Albuilwigw.

D B^rengcr-Fcnand. I.. .1. B., Loeons elini«iues

sur les taeni.is dr l'homme. .\vee .jI üg. H. l'aris. —
'2'^ Hrauij. .M., Die thierisehen Parasiten de.s Menschen.
£in Handbuch für Studirende und Aerzto. Würzburg.— 8) Leuekart, Die Parasiten des Menschen und die

von ihnen herrührenden Krankheiten. 1. Bd. h. Lfg.

3. Aufl. n. S. Mit 118 Holzschnitten. Leipzig. — 4)

Peiper, E., Die Verbreitung der Echinococcen-Kraok-
heit in Voipomnem. gr. 8. Mit 1 Karte. Stutt^rt.— 5) Mesler und Peiper, Thierisebe Parasiten in

."^perielle l'athnlogie und Therapie. Herausg. v. Noth-
nagel. 2. Bd. — 6) Pintner. Tb., .«tudicn an Te-
trarfayncbcn, nebst Beobachtung* !! au andi n-n Haiid-

wOimem. 1. Mittheilung. S.-A. Ux.-6. Mit 4 laf.

Wien. — 7) Sammlung medieiniseher Abhandlungen.
No. I u. 2. gr. 8. Wien. - 8) Claus, Einge«(»de-
Würmer des Menschen. .Mit 52 Holzschn. 9) Sebau-
mann, O., Zur Kenntniss der sogenannten Botbrio*

oephalos-Anämie. gr. 8. Mit 2 färb. Taf. Berlin.

Entgegen dem Herkommen, nadi wi lehem Lehr-

hücher an dieser Stolle nur mit dem Tit< l ang'-/.- ig^i

werden, soll hier auf die zweite Autlagc des iiaud-

boebes Aber thierisebe Parasiten von Braun (S)

hingewiesen werden. Gegenfiber der ersten Auflage hat

B. zahlreiche Kürzungen vorgcuommen in den Ab-

schnitten, welche über die Krankbeitserscheiiuingeu han-

delten, «etebe durdi fUerieebe Parasiten bei Mensehen

her\orj:'Tiifen werden. Desto eingehender sind dalur

die zahlreichen neueren Arbeiten auf diesem Gebiete

behandelt «orden. Es ist für den Mediciner schlecht«

Un uamSgtkb, 4m gVMwe der nMersten Para«

siten, der PsorospermieOt Coecidien, Microsporidien,

Blutparasiten zu übemiwn, da eine grosse Ansah! von

Afbeften die Bntwkielungsrormen dieser Gebilde auf-

stellt, ohne dass das Hervorgehen der einen Form aus

der anderen mit Sicherheit i-rkannt worden wäre. Es

ist deswegen in hohem Grade nothweudig, dass B. vom

Standpunkte des Zoologen eine biufig bis ins Einzelne

gebende Kritik an dieser Literatur geübt hat, daher ist

an diesem Buche nicht allein der Theil lehrreich, der

das über thierisebe Parasiten Bekannt« und Sicher-

gestellte behandelt, «ondem mindestens ebenso der Ab-

»cbnitt, welcher auf die vielen UaaieherbelteB und LQeken

auäncriuam maebt»

11. Wirmer.

a) natulwiirmei-, K<'liiiioc(M-. <>ii.

1) Blanchard, R., Sur quelques Ccslodvs mon-
strneuse. Progr. m^d. July. (B. beschreibt Anomalie»
an Bandwürmern, und zwar eine Taenia -agiiiata ohiif

Kopf, deren lilieder sich der Kürze und Breite der

Bothriocephalusgliedcr annäherten : ferner da.s Vorkom-

men von sebwarsem Pigmente nicht nur am Kopfe, son-

dern auch am Beginne des Halses bei der Taenia sn-

ginat.i; eine Oraurirbung d»'s Handwurnu s duri'li i'ino

(^neeksilbereiir bedingt, die d^r Wirtli durehgemaeht

halte, in dem Bandwurms knnnten als Ursache </ueck-

silberverbinduQgeu nachgewiesen werden; Anomalien im
Rosteilum und in den Saugnäpfen, sowie an den Glie-

dern.) — 2) Böcklers, Ueber den Zusammenhang der

Vermehrung der eosinophilen Zellen im Blute mit dem
Vorkommen der Charcot'schen Krystall in il- ii F.-iccs

bei Wurmkrankcn. Münch, med. Worhenscbr. \o. 3.

(Ausscheidung der Charcot'sehen Kry.stalle mit den

Fäces ist hei Darmparasiten ein häufiger, venngleich

nicht absolut regelmässiger Befiind, ebenso die Vermeh-
rung der eiisinophil' U l?liitk-.rpnrehen. Bei erfolgreicher

Abtreibung verschwinden die Kr>-.stallc sofort, die

• sinophilen Blutkörperchen allni ilig.) — 8) Heyn, J.,

Kin Beitrag aur Lehre vom Muskcl-Echinoeoecus. Dtss.

Berlin. — 4) Lehmann, R., Ein weiterer Beitrag zur

Statistik de Echinococcus hominis in Pommern. Üiss.

tireifswald. — 5) Lewin, (J.. l'eber ( ystictreus cellu-

losae in der Haut des Menschen. Arch. f. I). rmat. u.

S^-ph. XXVI. — 6} Mader, J., Ein FaU von Bothho-
ccpbalus latus und Taenia solium bei demselben Kran-

ken. Wiener med. Blätter. No. 7. '16jähr. Mensch,

seit 4 Jaliren an Bandwurm leidend, der IVbertmirungs-

hergang für den Bothriocephilws lirss sieh ni' Lt rr-

mitteln.) — 7) Mangold, C, Mittheiluugcn über dA.s

Bandwurmmaterial der medicinischen Klinik in Tübingen.

Württemb. med. Corresp.-Blatt. Bd. 64. No. 88. --

S) Meyer. !{., Teber den Cysticercus eellulosa«- des

(lehirns. 10 in der Gottinger niedieinisehen hlinik

beobachtete Fälle. Diss. Gnttingen. — 9) l'ientka,

C, Statisti.seher Beitrag zur Verlireitnng der KehinO-

cocccnkrankheit. Biss. tireifswald. — 10) Potain,
Les Tacnia.s. L'union med. No. 24. 80. (Klinischr Sym-
ptome und Behandlung.)- 11; t n h bm d i f f, (i>rh.,

hie Differcntialdiagih'se der thierisetien l'ar.usiteneitr

und pflanzlichen ."^{nierj. Diss, Rostock. If^'.'S. —
l'J) Targett, J. 11., Ilydatids in bono. Brit med.

journ. Sept. (Kurzer Beriebt fiber Einsebmelzung des

Knochens bei Anveaenbrit von Ecbinoeoceusblasen.)

Lew in (5) berichtet über eine ganze Beihe eigener

BeobAchtungen von CysUcercen in der Haut, welche
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theils soi&lUge Befunde dnntellen, tlieils sn diagnosti-

schen Irrthümern geführt hatteu. theils zur Aufklärung

von Gehimkrankheitcn dienten, welche auf gleichzeitig

im Gehirn vorhandene Cyaticercen schliessen liessen.

Die Symptomatologie dieser GehinkranUieiten ist auf

Grund der bisher puMirirten, sowie dieser neuen Fille

vom Verf. zusammcugesitellt worden.

Drei Fille Ton Eehinococeen in denMuakeln
wurden ven Heyn (3) in der Bergui an n 'sehen KVnik

beobachti't. wmnit die Gesaramtzahl diesi-r Fälle sicli

auf 134 beliiuft. \'on diesen kommen auf die llaU-

mnskeln 6, Zungengegend 4, vordere Halsgegend 14,

Nacken, Schulterblatt. Bnistmuskeln, Vorderann, TOr-

dere Seiti- '\v% Obi-rscbcnkels je 4, Zwisi'henrippfnnms-

keln 2, Baui biuuskeln 5, Kücken- und Lende uuiuskelu

je 11. Aiillargegend 5, Oberarm 10, Regio iiiaca 7,

Glntealgcgend .*>, Inguinalgegend 3, innere Seite des

Obersebeiikcis 24. Kniekebb- 1. I nt- rschenkel 6.

Fremdkörper, weiche sich im Kiter eines peri-

nepbritiseben Abacesses fimden und rieh als lUoro-

sporcn (ZcUenkömer) von Pinns süvestris auswiesen,

g.-tben Stubbendorff (11) Veranlassung zu vergleichen-

den Studien über die Eier von losecten, Arthropoden

und Wflrmam mit ptanslioben Sporen von Aseomyeeten,

Hueorineen. T^tilagoarten etc. Di«' in Kürze nicht

wiederzugebenden Unterschiede beziehen sich auf Grösse,

Qestalt, FarbungsverraSgen, bewegungsfähigen lobalt

und Bebrütnngaresnltate.

[Krabbe, II., Ueber d.as Vorkommen von Band-
würmern in Dänemark. Hosp. K. 4. Bd. 2. p. 274.

(Nichts Neues.) 8. Btr^]

b) Rundwfinner.

Ascaris, Filarie.

1) Forbes, Notes on thc Guinea worm. Filaria

mediuensis, or Draeunculus; with a new Mcthod of

radical eure. I-ancet. Febr. 24. (Hesehreibui.g dc".

Wunnes, seiner Wanderung und örtlichen Eulzüudungcn
unter der Haut des Unlerschcnkels. Die Cur besteht

in Gaben von Schwefeiblumea durch mehrere Wochen
hindurch, die Thiere sollen hierbei absterben und ohne
operatives /.utliun versehwinden.) — 2) Maitland, J.

and l'atrick Manson, \ ca.se of (ilaria disease of the

lymphatics in wblcb n number of adult filariac werc

remeved from tbe arm. Biit med. Joum. April 21.

(In Madras beobachteter Fall von Lymphangitis des
.Xmis, 2 Stiieke wurden e\i"i']irt. das ein«' enthielt 7,

das andere 1 Exemplar ausgewachMner Filaria. Meh-
rere Holzschnitte der Parasiten.) — 3) Rändle, .1..

Tb» treatment of Guinea worm. Lancet. Jan. 20.

(Heblteig mit Caibolöl ermisebt soll alte 2 Stunden
als Umschlag anir^ wandt werden, um dm Wurm an die

Oberfläche zu iockeu, dann Extraction mit l'oget's Messer.)

c) Saugwürmer.

\ nch y lostomiasis und Distomum.

1) Atlas. Alb.. Ein Fall von Anchylostomum
duodenale. Allgem. Wiener med. Ztg. No. 27. (Im
Kohlenbergwerk zu Brennbera erkrankter Arbeiter* dessen
Krankengescbi^te unter Abbildung der Parasiten mit-
getheilt wird.) — 2) Sandwith, F. M., Observations
on four hundred eases of arichyIostomia.sis. The Lanect.
.luni. - 3) Wardcll Stiles, Notes on parasitcs.

Distouia (Mesogonimus) Westermanni. Discovery of a
parasite oi man, new to ttie nnited states. Bull, cf
J(dm Hopkins* boepital. May.

Die susammenfluaende Besprechung von Sandwith
(2) über die \ n c h y I o s t o m u m k r a n k h e i t beginnt mit

einer historischen Darstellung, welche auf die im

Papyrus Ebers mitgethcilte Krankheit im alten Egypten

surQekgehi. S., der aelbst in Egypten lebt, entiriekelt

nii^bt nur ein klinisches Bild von der Krankheit, er theilt

auch verschiedene Volksgebräuche mit, unter anderem

das Essein ven Brde, wodnich die Paraaiteneier über-

tragen werden. Im therapeutischen Tbeile bcriebtet er

über erfolgreiche Abtreibungen durrli Thymol, welches

er zu 4 g pro dosi anwandte, da geringe Mengen

wirkungslos bVeben. Die Terhütungsmaassregeln gipfeln

in Vorschlägen über l.atrir, i. uil igen ausserhalb der

Wohnst.Ttten, da sonst b' i d> r l iireinlicbkeit der FcUah

und der Wärme des Bodens eine Einschränkung der

AncbyiostomumkraalEbeit niebt tu erwarten Ist

Unter den Namen Distoma (Mesogonimus) Wester«

maiiiii, Gregarina pulmonal!« s. fusea, Bälz. Distoma

Uingeri, Cobbold, Distoma pulmonale Bälz, Mesogonimus

Weaternumni. Rail beechreibt Wardell Stiles (8)

einen Wurm, der auf Formosa b« ! Menschen i ndemiseb

ist, gelegentlich bei einem Tiger in .Xmsterdam, !>ei

einer Katze in Amerika und nunmehr auch bei einem

Mensoben in Amerika geAinden ist, weranf Verf. die

Acrzte uifmcrksam macht. D-^r Par.Tsit bewohnt die

kleinen Bronchien oder bronchiectatische Höhlen, ruft

Entzündung mit Bluthusten hervor, der alMV viele Jabre

wibren kann, ohne das Leben su bedrohen. Die im

^vtom voriModenen Eier sichern die Diagnose.

(1) Trirliinosis.

I) Finger, Trichioosis mit eigenartiger Locaii-

sation. Virchow's Aich. Bd. 187. S. 876. (Der Fall

ereignete sich bei einer Frau, verlief ebne Gastro-

Enteritis und trat unter dem Bilde einer heftigen
1 a ! en En t zü n d uug im Muscu ! US rectus cruris
auf, ohne dass andere Muskeln Symptome der Trichinen-

einwand'-ruiig darlioten. Das excidirte Muskelstück ent-

hielt sehr reichliche Trichinen; ein Jahr später war die

Wm ToUkmnmen gesund.)

o) Protozoen, Coccidien, Malariaparasiien.

1) Duria, Tuliio R,. l'^-lirr -las Vnrhandiüsi iii voi

Protozoen bei der Endometritis chronica glandularis.

Arch. f. Gynäk. Bd. 47. I. — 8) Orimm, F., üebcr

einen Leberabsecss und einen Lungenabscess mit Pro-

to2oen. Langenbcck's Arch. Bd. 48. S.478. — 8) Gurley,
K-, On thr i l i - ilication of the myxosporidia, a group

of protozoan jiai.isitrs infcsling fishes. Bulletin of thc

ü. S. fi-sh cominission for 1891. p. 407. (Die an Fischen

parasitär lebenden Myxospoiidien werden nach den vo^
handenen VeriSflinitliebungeB in Classen ansamnen-
gestellt.) — 4) Maggi, L., ImpOrtanza genorale dilla

proti.st«logia. Gaz. liOmbarda. Ifo. 48. (Be>])richt die

Bedeutung der Protisten im Allgemeinen, der Altm.inn-

scben Granula, Microsporidien, Pebrine etc) — 5) Han-
sen, Palriek, A clinieal leeture on tbe panaite of

malaria and ite demonstration. Lancet. Jan. 6.

In den ausgekratzten Gewebsfetzfn vom l'terus bei

Fällen von Endometritis proliferans fand Doria (1) frei-

liegend oder in Zellen emgeschlossen amöbenartige Ge-

bilde; ihre Natur als Amöben wurde an ftiadten Priipa-

raten durah Bewegungen eonstatirt, velehe in hingen-

Digitized by Google



Orawitz» PrLAüzuGm ünd thibri»chb Parasitkk. 269

dcD Tropfen au den fraglichen Körpereben wabrgeiioniuien

wurden. Ctolturan und U«b«irtngiiog«a vnrdflD nidit ge-

macht. Hcsotzt also, dan es wirklich lebende Amubi n

waren, so ist es doch noeh ein veiter Weg bis zum

Nachwciä«, dass die bekanntlich leiobt in Gescbwulst-

bildnng auanrtende Endometritia proUferaoa durdi ^ese

Piotozoen hprvorg(>rufen wird.

Grimm (2) operirte bei einer Frau, welche nie in

tropiiebeD Gegenden gelebt hatte, einen Leber-

abacesa, weldier adff reichliche, bewegliche Flagel*

taten enthielt; dieselben aind abgebildet Spftter wurde

bei derselben Frau ein Luuguuubhcc^s durcii Kippen

-

reseotion eiVffiiet, nnd obwohl der ffitor, der sieh hier-

aus entleerte, ebt-nso wie das Sputum sehr verscl\icdcn

von dem Eiter in der Leber aussah, so fanden »ich doch

auch hierin dieselben geiasvllührenden Protozoen. Ob-

gleich reidillehe Baeterien mgegen waren, so scheint

docli die Anwosrnlieit der Flagellaton Ton Xtiologiacher

Bedeutung ^c'm.

MittkoilungcD übcrCoccidieu etc.alaZeUeneioscblti.sse

a. unter dem Referate «Cardnome*.

Allgemeine Pathologie

bearbeitet von

Frof. Dr. 0. ISRAEL in Berlin und Prof. Dr. C. v. NOORDEN in Frankfurt «u M.

I. IlHieatik nid Senlctlk.

1) .Mih.uidliiDgcn über wichtige Capitd aus der

medicinischcn Pruxin. Hrsg. v. Eulenburg u. Schwalbe.

a, 16. Mit Fig. u. 1 Tat. Leipzig. — 2) Bruscbioi,
E. , Sulla perciMsione dei reni. Arcb. ital. di elin. med.
Vol. XX.MII. (Verf. tritt entschieden für die diagnosti-

sche Bedeutung der pcrcutorischcn I'iitcrsuchuiig der

Nierengegend ein.) ?>) Dornbliith, 0., Wörterbuch
der klinisciien Kunstausdrücke. 8. Leipzig. — 4)

Duchemin, E.. De la retention d'urine au cours de

la bleonorrbagie. 8. Paris. — 5) Edlefsen. G., Lehr-
buch der Diagnostik der inneren Krankheiten. 2. Abüi.

1. Thl. gr. 8. Mit 10 .Vbl.. Wien. — C) Graelzrr.
I... Medieiniiiche rebungshiieher. 7. Bd. (Ohren- und
N n-enkrankh. etc.) gr. S. 15a-stl. — 7) Derselbe,
Die therapentiscfae Praxis des Arstes bei 4dö Krank-
heitsformen. 8. Anfl. gr. 8. Neuwied. — 8) Roffer,
I. . Klinische Propädeutik. Ii' Graz. - 9) Klcm-
perer, (J., Grundriss der klinischen Diagnostik. 5. Aufl.
.H. Mit 68 Abb. Berlin. — 10) Krecke, Ueber die

Probepunction. Mündi. med. Wcbscbr. No. 46. —
11) Lexieon. diagnostiflebea. 57.-64. Lfg. Wien. —
12: Ncusscr, E. Uetnr Diagnostik und Therapie in

der innenn Medicin. gr. 8. Wien. — 13) Oliver,
.1.. The pbenomena concemed in thc production of ab-

dominal dropsy. The Lancct 24. Nov. (Theoretisches

Qber die Entstehung Ton Hydrops a.scites.) — 14) Pelle-
^'rini. T. , Appunti di semiotica raceolti neirarnio sco-

r,i>ti.-o 1892 93. Hif. medica. Oct. 189.3. — l')) Heal-

Kijc\ elopädif der gesammten Heilkunde. Hrsgcg. von

Eulenburg. 2. Aufl. 251.—260. Lfg. Lei.-8. 4. Er-

gSnsungsband. Mit Holzscbn. Wien. — 16) Real-Enoy-
elopidic der Heilkunde. 3. Aufl. 2.-38. Lfg. Wien.
— 17) Iteai Lciicon der niedicinischen Propädeutik.

Hrsgeg. \ III 'i.i'i. '23.—30, Lf^;. Wien. — Is; Kou\.
F. , Vade-mccum du praticiea diagnosüc et traitement

de* maladiea intamea. 16. Paris. — 19) Bosenbaob,

0., Welchen Nvtsen hat die Baeteriologie für die Dia-

gnose innerer Krankheiten gebracht? Wien. med. Pr.

No. 4:4. (W^arnung vor der Uebcrscbätzung der bac-

tepologisehcn Diagnose bei di r B' urtliciluiig des ein-

seinen Krankheitsfalles.) — 20) Sah Ii, H., Lehrbuch

der klintsehen lintenraehuogsmetboden. gr. 8. Mit
191 IToIzsehn II 2 T.if. Wien. — 21) Thorowgood,
.T. r., .Astliiiiii and i ln.'iiic bronchitis. 8. London. —
2l') V i erurd t

. (».. Di.itjtiostik der in ti>-ren Krankheiten.

4. Aufl. gr. 8. Mit 1»Ü Abb. Leipzig.

Pellegrini (14) bespricht mebtere diagnostisdi

und .syinptoniatol-i};isch interessaiitr f^i ubachtunpen. Zur

.Sprache kommen ein Fall mit tympauiti»chem Schall

über der Lungo bei pneumonischer Erkrankung der an-

deren Lunge; ein Fall von sebwiciiger Periearditis; ein

Fall von Senkung der Herzspitz'- bi i aufrechter K8fper-

Stellung und gleichzeitigem Verschwinden eines 6e-

rSneehest ehi Fall ndt nngewShnlieh staifcem Binllnss

der Respirationsphase auf die Intensität eodoeardialer

G> r luM-h»' ; riri Fall von Mapeiikrel», bei welchem < iri

cigenthümlicher, al» cbaracteriütisch bezeichneter tieruch

Yon dem Kranken ausging; ein Fall von Ballotement

der Mite.

Kreeke (10) bespricht die Indicationen für Probe-

punctionen, welche weit mehr, als es bereits g-si hiehi,

in den Dienst der Diagnostik gestellt werden sollten.

Besonders eingehende Bespreebung finden die Probe*

punctionen an der Bauchhöhl' . V. rf m.-irht. was hier

:nis den Einzelheiten hervorj;« h' ln n werden soll, auf

die Möglichkeit der Verwecbselung von a.spirirtcDi Eiter

und aqfiiirten DaiminhaU Mifmerkaam.
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II. rhjriiealbeke ekcMiube iKlertiehugt-

dltlM.

1) Biaiichi. A., II tonendosc«pio. II PttUeltDieo.

I. April. (£mpfebliuig einea neuen ätethoscops mit
Micropbon-VentSrkun; des Schalls). — S) Ebstein,
W., Ein ft <lt null r I't ri ussi. .nsringiT. Bcrl. klin. Wocb.
No. 47. i:Kii)|»ü'hluiic < iiK s n.irh Kiiij^orliut-Art auf der

l(crrutiiet)iii.Ti Fingerkupjjc auts-tzbarcn i'ereoniOBS-

klüppeU.) — H) Frölich, U., Die Brustmcssung im
Dienste der Medirin. gr. 8. Ijeipzig. ~ 4) Uagbes,
II. , Allf^i ni. lVRus-.ioiislihr^-. Die matliein.it.-phj'sical.

u. di'- p>yrli<iKi^. (iniii'Jlat»'ii der PcrciisHiiTt. gr. 8.

N. 40 Fig. Wiesl»aden. — .'>; Jan kau, L., I>ic i'lioto-

grapbie in der pract. Medicin. M. i\0 Aufn. 8. Müncbco.
— 6) Hieseher, F., Bemerlrangen übereine treibesserte

Fnrni di'r Misrliiiiiirüe tmd ihrrii Kiiifluss auf die Ge-
iiauikjkrit d'T HlulkurjK-r-riihluri^r .'chwi-M/iT. Correspdzbl.

Nil. "24. — 7) MülliH T. H. Zwei Aufsiiiz-- iil>. das

Stfithoscop. gr. 8. München. — 8) I'lic<iue, A. F.,

I/cxamen phy.'*i'|ue du foie. Gaz. des hopitaui p. 1843.

(Gute Ueliersicht iiin r di«- ph} sicalisehcn l'ntersuohungs-

meth<tdeii zur Hegulachtung der l.eber. Besprechung
d<'r P'fh!iTi|uoIli'n bui diesrn l'n(«^rsucliungcn.)

9) Prollius, F.. Lehrbuch der inaassannljtischen Me-
tboden de.s deutschen Arzneibuche.*. gr. H. (rütiingen.

— 10) Stalker, Alei. M., Tbe physical eianiiiation

of tbe spieen and kidneys. Edingburgh Jonm. Sepi
(Verf. beti-nt. da.-^s man recht bäulig die Nii-irii. na-

mentlich rechts abtasten könne, und dass die l'alpation

bei einiger Uebung sehr viel zuvcrlä^gere liesultate

über Lage, Grösse und Form der Nieren und Müs gebe,

als irgend eine andere Unteraaehangsmethode.) —
11) Stewart, D. D., \ scrious fallacy attenflii^i: the

eiriployment of o rlain dclicat*^ tests for th»- «Irli rlion

nf serum-albumin in tbe urin>-. t>pccially thv- triclili-r-

acetic acid test. Med. news. 5. May. (Abweisung der

Tneblores-sif^äure nir PrBfying auf Albuminurie, weil

sie auch Mucinsubstanz<^n <ind Nuclcoalbumine anzcice).

— 12) V. Zienisscn, Werth und Methode klinischer

BlutdruekneasoBgen. MOneh. med. Woeh. No. 48.

Ziemssen (IS) bekennt aieb als Anhinger der

On y. Ba.sch in die Diapuostik eingeführte Sphygmo-

manometrie. Er schildert kurz die Methodt n und hebt

den Werth der Blutdruckbestintmungen hervor, nament-

lich in F&Ilen von Arteriosclerose und von Ueberan-

streogung des Herzens.

III. AligeMeine Pathologie.

1. Lelirbiiuher und Monographien.

1) Hachmann. Frz . W.is ist Krankheit und wie

heilen wir? (S.-A.) 8. Hamburg. - 2,i Bartbolow,
R., A practical trcatise on niateria mediea and tliera-

Iieatics. 8. ed. 8. London. — 8)Boucbard, Gh.,

jeetnres on auto-intotieation io ^sease. Transl. bjr

Oliver. 8. London. — 4) Fragmente aus dem Ge-

biete der experimentelleti Pathologie. Hrsg. v. Stricker.
1. Heft. gr. S. Wirri. . K i n g ' 1 1 • ' T.. Na-

ture's Hygiene. A .systematic in.inual uf natural liygionc.

4. ed. 8. IjOiidon. — 6) Magelsst u. A.. Wetd r und
Krankheit. Speciellur Tbl. 1. Ueft. gr. S. M. Fig.

Berlin. — 7) .Münninghnff. Das eigentliche Wesen
d>T Kraiikfuitiii. '2. Aufl. 8. Leipzig. - 8) Pcrl.s,

M., Lehrbuch der allgemeinen Pathologie. 3. Aufl. gr. 8.

M. 256 Ilolzschn. u. 2 Taf. Stuttgart. — 9) Podwys-
soxki, W., Die Keservekrifte des Organismus und ihre

Bedeutung im Kampfe mit der Krankheit. Deutsch von
Svenson. gr. S. .fena. Itr Reich, Ed.. Inma-
tflricllc Ursachen der Krankheiten. 2.—5. (Scblitss-)

lieft, gr. 8. Gr. Liebteifelde. — 11) Sohl egal, E.,

, Allqembikb Patholooib.

Innere Ueilkunst bei sogenannten cbirurgiscben Kratik-

hdten. gr. 8. Bratliogeo.

2. .\lIg:emciiK' Alili;iii(lluimt'ii.

1) Aulde, John, A modern i<iea in scientific me-
dicine. Ncw-York. Med. Rccord. August 11. — 2)
Coats, .loscf. Die Fundamentat-Bugrife der charaete*
ristischen Eigcnscbaftcn und Manifestationen des Lebens.
Wil li. mi-il- Itlattcr 47 u. 4S. - 3i ('rocj Iiis, Tran.—
formation hi-n-ditaire des maladies diathcsiques. Gaz.
behdom. No. 42 ft'. - 4) Ferne t. Des Serie-, morbides
parallelea. Archiv geaeraL Deo. 1893. — 5) Franc ke,
Karl, Natanrissensenaftlicbe Vorträge. No. X. Fieber
und Entzündung sind einheitlu he Begriffe. Miiiichch.

— 6) Grasset, .1., Les vieux dogmcs cliniques devaul
la Pathologie microbienne. Nouv. Montpellier Med. No*
S u. 4. (Geistreicher Vortrag über die Entwicklung
der medidnisehen Wissensohi^en in der II. Hilfle des
Jahrhunderts.) — 7) Meitzer, S. J., lieber die funda-
mentale Bedeutung der Erschütterung für die lebende
Materie. Zeiisch. f. Biol. XXX. S. 464. — 8) Noth-
nagel, U., Die Anpassung des Organismas bei patbo*
logischen verSodeningen. Yortrag, gehalten in der II.

allgemeinen Sitzung de.-. XI. internal, med. Tongr. in

Rom. Wiener med. Ztg. Nu. l.'i u. 16. — ;t; Rubin-
5 '.'in, F"r., Bacteriologie und ''ellularpathologie. Wien,
med. Presse No. 47. — 10) Sarda, ü., Vie et Maladi-.

Montpell. m.d. Tome III. No. 18. 19. — 11) Scdg-
wick, L. W., The personal factor in disease. Brit.

med. Journ. 28. July. — 12) Woodhead. i.

.\n Ndilress delivered at Iii» opening i<f the si rtii^n

Pathology at the Annual Meeting i'f the British Mi -

dical Assiiciation oi Bristol. Augu.st. Some Palholü-

gioal Problems of tbe Dajr. Brit med. Journ. Sept. 22.

Nothnagel (8) kommt bei der Zusammeofiusuilg

der im Körper \ielfach eintretenden Anpassungen an pa-

Üiologische Zustände zu dem i:^rgebuiss, d&ss diese durch

keinerlei Bedflrfniss hervoigoraliMi werden, keberiei

Zweckmä^sigkeitsriicksicht bei ihrer Kntwickelnng eÜM
KoUe spiele. Sic entstehen, wo die materielle Möglidi«

keit ihrer Entstehung überhaupt gegeben ist, und treten

ein, gleiehgttltig o1> dies fBr das ladividonm nittlieh

ist od--r nicht. P-^tn P flüge r'si-hen CauialgeBetl ichliesst

N. sieb dem Gristc nach rückhaltlos an, möchte aber

die Bezeichnung „BedQrfblsa* vollständig ausgeschaltet

wissen, desgleichen den Hinweis auf die Wohlfahrt des

Individuum^. In diesem Sinne erkennt der .\utor in

den compensatuhscbeu Vorgängen nur ^zwecklose Natur-

nothwendig^eiten*.

Meitzer :7) hat in umfangreichen Vemiidien die

Frage über den Einfluss der Erschüttening auf die

lebende Aiatehe wieder in Angriff geuummcu. Aus der

sorgfältigen Lit«raturiibenieht erfahnii wir, dais dieaem

Gegenstand schon zahlreiche Untersuchungen mit recht

verschiedenem Re-ultat-- gewidmet sind. Verf. selbst

bediente sich eines stark arbeitenden kjchültciapparates

und fügte deo Auftchwenorangoo dea Matarials (Bae*

terien, Blut etc.) zur Verstärkung der Wirkung kleine

Glasperlen beL Die sehr verschiedenen Ergebnisse

früherer Forscher fänden darin eine Erklärung, dass

nicht alle Lobewesen aieb ia gldcber Weise veriialten.

Vej-f. fand MicroiTganismoD, welche durch ."sehiittel!!

vollständig zu Grunde gehen, so dass die Cultur keim-

frei wird. Die Baeterieo lerfUleo dabei in üo»a feiaen

StaulK Dagagen gediehen ander» MiarooifaaiaiiMo, ias-

^ kj d by Google



ISRAKL irXI» V. NoOKOKK, ÄLLiiE.MEINK PaTHoLMUIK.

besondere ein „rolhcr Bacillus niis Wissrr" hiiui

heftigen Schiittela vortrefflich, während sie iu der Ruhe

bald absteriieii. Besondere Venaelie lehrten, dass die

Ersrhütt<Tung selbst und niclit die damit verbundene

massige Temperaturerhöhung Ursai ho der FrscheinunRen

sei. Auch beim Schütteln von rothca Blutkörperchen

erfolgt ein ZerfrU in feinen Stanb. Verf. meint, dass

0-! sich bei dem Zerfall durch Srhütt^'ln weniger ihm

•ii»' Aufvpnltung in kleinste physicalische lünhi^iteii li.iiidli'.

;il^ um Aufspaltung in kleinste physioluj^ischc Eiuhtucii,

d. b. in kleinste ZelltheilehMi, welche nicht weiter getheilt

werden können, ohne deren Stoßwecbselvorgänge z»

sc-hädigeii. Kr nennt diese physiologischen Kiuheilcn

nach dem Vorgänge Foster's „Somaküle", im Gegen-

sats IU dem phjnealiachen Begriff des Molelrfils.

3. Aeüologie.

a) Vererbang.

1) <^liarriii. A. und E. Gloy, NmuvoIIi's r>-

cberchcs experimentales sur la transmissii.ii In n ditaire

de rimmunit^. Areh. d. physiolog. No. 1. — ii) Lag-
Deau, IL G., Consangoioite, hcredit^ morbide. Bull,

de TAcad. 89. — 8) Reh, L., Znr Frage nach der
Vererbung erworbener Eigenschaften. Biel. Central-

blatt Xo. 3. — 4) RibViert. Neuere Ansehnuungfn iil)er

Vererbang, Descendenz und Pathologie. Deutsrlif im d.

Wocbenscor. No. 1. 2 (tteferat). — 5) Bitzema Bos,
Vntersaehungen fiber die Zneht in engster BlntTcr-
V iiidtsoli.ift. Dinl. Centralbl. Xo. fi) H eg ii aul t

,

K . Do rimpn'gnalion ou hen'dile par influeneo. «iriz.

de> hi'p. No. 110. (Zusammenstellung von als liii-

pragnation xu deutenden Tbatsacben aus dem Tbter-

ttod Pflansenieieh, deren Erklärung auf diese Art jedoch
darehaas nichi ^wandsfrei ist)

Reh (8) scheidet scharf die fragliche Vererirang

.iipi-rativer Verstümmelungen'* von derjenigi ii -erwer«

beincr Eigenschaften", welche letztere unzweifelhaft vor-

banden sei und im Sinne Weisamann's eine be-

stimmte, der betreffenden Ponn ianevohnende und durch

die systematisciie Stellang gegdmie Anlage rorans'

setse.

Airf Omnd dw k der fhuueSsisehen Demographie

häufigen Vorkommnisses, da^^s grosse Familien trotx

lange betriebener Tiizueht blühend und ilin- Ad^^'i'Ii 'irij/pn

kräftige, durchaus nicht degeuerirto Individuen geblieben

sind, folgert Lagneau (2), dass nicht die Verwandt-

-rhaft der Grund der in Ehen Blutsverwandter häufigen

Entartungen sei. sondern dass für die Fehlschlage die

erbliche Belastung massgeblich sei. Er schlicsst sich

darin Perier an (1860). Beim Fehlen ciblidier Be-

lastoog seien Yettenbeirathen doiobatts nidit ra bean-

standen.

Bei Ziichtungsvenmchen mit albiuotiscben Hatten

kam Bitiema Bos (6) ra dem mit Er&hntngen der

ViduQchter übereinstimmenden Eigebniss, dase

1 die fortgesetzte ZiKht in eni;ster Verwandtschaft

das Fortpflanzungsvermügen vermindere, Ja sogar

schliesslich rollkomniene Unfruohtbarfceit veninaehe,

2) nach vieleD Genentionen auch eine abnelimende

Körpergrösse «a veranlassen •.clieine.

S) es möglich, aber keineswegs bewiesen sei, dass

die fortgesetzte Zuolit in engster Verwandt>clnft nl-.

solche eine gi-üssere Prädisposition für ivrankbeitcn und

das Entstehen von Missbildnngen veniraaobe.

In der Forts<</.uiiu lirer früheren Versuche (d.

Jahresbericht ISO.'!. Hd. 1. p. 270—271) über di«- erb-

liche Uebertragung der Immunität gegen das Uitt des

Bac pjocjraneus gelangten Charrin und Olef (1)

dazu, Junge eines Wurfi^s liingi re Zeit am Leben zu er-

halten, deren Vnttr allein giftfest gem.ieht war, im

(iegensatz zu der nicht immunen Mutter. Die Jungen

erwiesen sich, im Alter von 4 Honaten, als nicht Im-

mun. Sp,Hter brac hten sie, in einigen seltenen Fällen,

immune Junge hen or, allein die Widerstandsfähigkeit bc-

schrinktc sich auch in diesen Fälleu nur auf einzelne

Thiere des Wniles und war xiemlieh gering. Bei den

Versuchen watfri .'-'ti'rilifit, Abortf und friÜier Ted der

Spri>s$linge sehr gewöhnliche iüreignisse. Auch die über-

lebenden Jungen seigten viellaeh Atrophien. Die

Knoohen waren in diesen Fällen kois und betten dicke

Epiphyaen.

b) Versehiedene äussere Einflüsse.

1) Closier, Asymötrie ncquise entrc les deux
moiti.'s du eorps humain. (Rapport sur un travail de
le I). Clozi.r^ par M. le Üentu. Bull, de l'Acad.

.X.XXU. 40. — 2, Hedley, W. S., The paüiology

aud treatmeut of olectrie acoidenta. Tbc Laacct.

Aug. 85. (Nach Bericht eines Falles von electriscbem

Shoek wird hervor^" li'd>en, dass unsere Kenntnisse über

dl*' deletÄrc Wirkungsart starker Ströme noch sehr

ungenügend sind. Einige Punkte, welche der Bear-

bcituiig bedürfeo, werden hervorgehoben.) — ä)Kratter,
Jnl., Ueber den Tod durch Electricität. Wien. klin.

WiH-hrnsrhr. Xo. 21. — 4) Kna^gs. H. H. F., l'nusual

injuries eaused by lightiiiug stroke. The Laucet. Nov.
24. - .')) PL.sse, K.. Wirkung des Bbtzes auf den
menschlichen Organismus. Inaug.-Diss. Ilnlle.

In der Erweiterung und Vertiealstellung des Magens

sieht Clozier (I) die Ursache einer erworbenen Asym-

metrie des menscbUcbea Körpers, die in dem Herab-

sink'-n der rechten Schulter, entsprechender Deformation

des Th'ir.ix. V.-rhiegung der Wirbelsiiulc. Deformation

des Beckens und Tiefcrstelluug des rechten Beines zum

Ausdruck kommt.

K n aggs (4) beschreibt eine ungowöhnliohe Wirkung

l ine^ Blilzsrlilages bei einen Mann. Der BÜtz traf ihn

am rechten ühr, wo eine auf die Schädelhaut über-

greifende, serfetzte Wunde entstand. Der Getrolfone

war sofort todt. Bei der Seotion erwies sich das

Srhridi'Idaeh reebters' its von einer langen feinen Fi«sur

durchsetzt und unter der Scliädcldeckc fand sich ein

grosses Blutextravasai Plotte (4) berichtet über

einen aul der Klinik von ITitzig bt'obaelitetrn Fall

von traumatischer Hysterie nach Blitzschlag, der

bei einem 28 jährigen Bergmann beobachtet wurde.

Der Kranke war nach 1 Monaten wieder Tollst&ndig

herge-tellt.

Sehr eingehend bespricht Kraiter(3) dcnScetions-

beftind eines dnreh einen Weehsdatrom von IfiOO—2000

Volt Spannung erschlagenen Hontenn, sowie er über eme
aus diesem .\n1nN- m^i stoHt.^ ini!f;ingreirbeeTi>erimefifellt'

Untersuchung au weissen Mäusen, Kaninchen, Mccr-
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scbveiBcben, Haoden und Katzen bericluci. Es kamen

hoehgespanDte (1600 bis 2000 V.) und transfbrairte

Wcclisi^lstrimu- von verschieden hoht-r Spaunung £\a

Auwendung, üls ei^ab sieb, dass der Tod bri Thieren

m«isteDa durofa plStiUdM Athmungahmniung erfolgt«,

die in einer Anzahl der Fälle auch nach Aufböreo des

Hei/.i's so lang'- anhielt, bis definitiver T<>d durrh Kr-

»lickuug eintrat. Die Herztbätigkeit dauerte <awa

S Hin. länger als die Atbmung. Nicht selten jedoch

beginnt das Tiiii r wieder spontan zu athmen und er-

holt sieh n.u h einiger Zeit vi>llig. Thiere werden auch

durch hoch gcspauute .Strieme nicht sicher und leicht

getodtei. Es sebeint die Oelibiliehkeit dea electriseben

Stromes für eine Thierspecics mit der bSbereu Fnrwiok-

lui)^ d-'s lit'hiriis in >;lricher Weise zuzunehnicii. Ks

würden naeh Ii. dadurch die Tbatsacheu ihre Erklärung

finden, dass Menschen fast ausnahmsloa durah Ströme

f^eti'.dtrt werden, welelie Meersehweinoben und Kaoinehen

auch dann nicht sicher todten, wenn die Electroden am

Kopfe angelegt werden. Manchmal tritt der Tod auch

durdi augenbUekliehe Hemmung der Herxbewegung blits-

ähnlich ein; eine allmäii^'C Lähmung der ller/thätig-

kcit, wie sie in dem Falle K.'.> beim Meii!>cben be-

obachtet vurde, konnte eiperimentell nicht erzeugt

werden. .\ natomiscbe Veränderungen konnten in diesen

Fällen bi>lier nicht nachgewiesen werden. Hei einzelnen

£xperimenten kam es zu Zcrreissung der lilulgcTäiise

d^r Dura oder der Araebnoides und cur Quetschung

der (ichiruoberfläehe, sodass die Thiere in Folge des

durch die entstehenden Blutungen erzeugten Hirndrucks

oft erst nach .Stunden zu (irunde gingen. Die anato-

mische Diagnose wird gesichert durch Verbrennangen

an den Contact.stellen und durch niutungen. welche

den Weg des Stromes bezeichnen. Diese mitunter

eapilUren Blutungen fanden sich iusbesondere an den

Gerdasscbeiden.

[Harkusfeld, St. und J. Steinbaus. Die Todes-
ursache und die Verätiderungen im Organisniuü der
Kaoioehcn i»ei Erhitzen ihrer Ubreu. (Vorl. Mittheilg.)

Qaaeta lekantka. Kr. 41.

In vnrliogend<:r Mitihtrilung berichten die Veiff.

über Experimente, welche sie nngest. lU haben, um die

Veränderungen, welche bei ra.sch eintretendem Ver-

brennungstode im Organismus auftreten, su studhwn.

Bekanntlich geh< ii Kaninchen rasch zu ürnndr, wenn

man ihnen die Obren bis zu 5Ü—ti6 *' C. erhitzt. Die

dabei auftretenden Ersdieinungen waren nach H. u. S.

folgende: Bei 50 * (\ erscheinen im Blute kleine

Kügclehen von der F.irb-- <ler rothen Hlulk<irpetchen.

4—ö mal kleiner als letztere. Bei einer Temperatur

swiscbcn 50* und 56^66* wächst die Zahl dieser

Körper, gleichzeitig treten Microcyten und Poikllocyten

auf: die roilitn Blutkörperchen zerfallen. Die Blut-

gefässe der iuucreu Organe waren mit rothen Blut-

körperchen voll gestopft (glohSse Stase), häufig wann
sie mit Blutplättchen gefüllt. Weder in ! <refiiss-

Wandungen noch in der Structur der »icAcli» l>meiitr

konnten irgendwelche Vcräuderungeu gefunden werden.

Die Käipertemperatnr, in reeto gemessen« stieg auf

43* bi.s 45* C. Eine Abkühlung des Tbicres mittels

eines Wasserstrablee konnte den Tod nicht rer-

bindern.

Wurde der Kreislauf im Ohre durch Unterbindung

der grösseren Gelasse vom altgemeinen Kreislaufe ab-

geschnitten, so bleibon die Thiera wUmnd des Ver-

>ncl)es am Treben 's' gar trotz Erhitzung auf 70 *., di-

Korpertemperatur sinkt. Die Todesursache sehen die

Verff. in den Oefasstfaromben. Bfl«k (Krakan).]

c) latoiieation.

1) Kreund, E., lieber Aut4)intoucations-Er}-tbeBie.

Wien. klin. Woch. No. 3. — 2) Üust. U.. üeber
Wildvergiftung. Disserf. Berlin. (Besclireibung eine«.

Falles voll W'üdv' 1 i^iftuh^: la!ifc;'s,i!uer \'rrl:uif unter

hohem Fieher; immei neue Naehsihübe eines gross-

blasigen streifenn^rniig angeordneten Exanthems: öfteres

Blutbrecheo. Heilung.) — 8) Münser, £. u. P. Palma.
Uober den Stoffwechsel des Mensehen bei Koblendunst-
und Nitrobenzol -Vergiftung Zcitschr. für Heilkunde,

.XV. Heft 2/3. — 4) Porak, Du passage des subslances

«Urangeres a TOrganisme ä travcrs le l'laccntA. Arch.

de m6d. ezperimeot Ko. 2. — r)) Queirolo, G. B.,

Sulla fnnsione protettriee del fegato oontro le tntosd-

cationi intctinali. Archivio d- rlin. .W.XIII 1. — fi)

Vassale, <i. e C. Rossi, ^iulla TossiciUi dei muscoli

af&tieatL Bivifta die Freniatiia. Fase. XÜL IV. p. 676.

Freund (1) tbeilt vorläuüg mit, dass er in vielen

Fallen von EiTtbeaia multifSmne, welche mit erheblicher

Beeinträchtigung des AHgemeinbefindcns einbergiogen.

im Harn grosse Mengen von Indol, Scatol , Phenol.

Aetherscbvefelsäure gefunden habe: au.sserdem fänden

sieh Diamine. Die Hauterimwknngen varen also offen-

bar von schweren pathologisohen Zcmetzungsvorgängen

im Darme begleitet und wohl von letitcn>n abhängig.

Calomel, Ol. aeth. Menth, pip. erwiesen sich als heil-

kräftig.

M iinzcrund Palma (3) hatten Gelegenheit, in drei

Fällen von Kohlenoxyd- und einem Falle von Nitrobeozol-

Vergiftung wichtige Beobachtungen über StofFwecbsel-

veriiältnisse su machen. 13s zeigte sieh, dass in niebt-

complicirten Fällen der Eiweiss/erfall normale Grenzen

innehält; die Ammoniak- und Accton-Ausscbeidung ist

leicht vermehrt, bei weitem nndit lo stark nl« nadi

Pbc^borvergiftung. DfeHamsäureausseheidung ist stark

vermehrt. In einem Falle wurden H g am Tage aus-

geschieden. Fleischmiicbsäurc war nachweisbar. Glyco-

surio war vorinnden od«r liess sieh sum nbdttten

leieht durah Dan«i«bung von Traub«ns»eker hervor-

rufen.

Vassale und Kossi (6) prüften die Frage, wie weit

die Giftigkeit des Muskeleibractes th]nreodeetomirter

Hunde durch das Fehlen der Schilddrüsen oder durch

übermässige Ermüdung der Muskeln liedingi sei. Beim

Vergleich mit dem Muskelsaft von Tbicreo, deren

Muskeln durdi eleebrisebe Rdiung von der Hirnrinde

aus ermSdet waren, stellten sie fest, da&s sidi die

l'roducte normaler und thyn odectomirli r Runde ver-

schieden vcrhielicu. In viel kleineren Dosen war

der Httskelsaft tbyreodeetoufartnr Tbiere sdiOD viel
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gütiger als deijenige normaler. (Veigl. Jabresb. 1R98.

B. L S. 18S.)

Eine umfassend'' rnd'rsiirlnin^' m!<it Hcn Durchgang

ireaider tum Theil stark giftiger Substanzen durch die

PlaoenU fährte Perak (4) im Hupital Lariboisiere aus.

Er uotemtebte bei Meendivaitidwo sanlebat die Rolle

d- r Pliircnta als Organ für ili'- Anhiiiifung fli^s infli s.

Es zeigte sich, dass in Bezug hierauf die vcrächiedeneu

toiiaeben Sobstansen sieb verscbieden verbalteo. Von

den 3 untersuchten Substanzen wurden Kupfer und
^• sonders Quecksilber in der Placnta angehäuft,

«äbreod das Blei nicht von ihr festgehalten wurde.

Das Queeksilber «aide niemals im Foetus nacbgeviesen.

Kupfer und Blei wurden in den kindlichen Geweben in

beträchtlich grösserer Menge als in den mütterlichen

aufgefunden. Die in den Foeten angehäuften Gift-

mengen trnrden nach der Geburt nur sehr langsam

ausgeschieden. Noch 11 Tage nach der Geburt war

die aiip liHufte Giftmenge nicht betr.Hchtiich vorniindcrt.

Auch Unterschiede der Localisation der (üftretention

xwiaehen Mutter und Kind wurden beobaehtei; so hiuft

sich das Arsen bei der Mutter vorzugsweise in der Leber

an, wfihreDd beim Foetus die Haut bevorzugt war;

Kupfer gleichblls vorwiegend in der Leber der Mutier,

war beim Foetus gleiehmlasig in der Leber und den

[i.nr.sen r.'ntral'irganen t-nthalftm, nnbest.Hndip in dir

Haut. Blei bei der Mutter io der Leber, aber auch ia

derBuoi, wurde b^ Foetus TOnugswuse in derHaut,

in gleichem Maasse in Leber und Centraiorganen, un-

1'cständig in den übrigen Geweben anpftroffen. Aborte

wurden infolge von Kupfer- und Bleivergiftung nicht

beobachtet, doeb starben die Foeten sehr oft am natSr-

lichen Ende der Gravidit&t, dagegen führte Queoksilber

in 2 von fi Fällen ein vorzeitiges Ende herbei.

Dan Blei bewirkte nach P. in einem Wurf von

8 Jungen bei allen Hjrdmepbalos infolge Epcndjm-

• rkrankung, ein anderes Mal, wo die Jungen lebend zur

Welt kamen, gingen sie sehr bald iiiifer paralytischen

Erscheinungen zu Grunde. Im (iegensatz zum Blei

waren die einmal lebend geborenen Jungen gesund und

blieben gewöhnlich am Leben, obschon Todtgcburten

verhältnissmüssig häufig waren. Infolge schwerer Ein-

wirkungen auf die Plaeenta wurde Arsen häufig Anlass

au Fdilgebnrten. Bemwkenswerth seheint dem Autor

die vorzugsweise .Anb.infiin^ des Quecksilbers in der

l'laceuta besüglich der häuüguo VeräodecUQgen, weiche

brim Heoselien £e S!nibilia in derselben henrtmrnft,

ebenso wie er eine Parallele zwischen der Wirlrang des

Arsens auf Hautkrankheiten und der AnbSttfung dSS

Giftes in der Haut der Foeten zieht.

d) Infeetion.

1, Mit Gevebsbestandtbeilen.

1) .\ damkiewicK, ücbcr den Krebsparasiten.
'

' l eidiuni sareuly tii^. Wiener Presse No. 5. - 2)

Harre II. K., The iniprubability of a parasilio originc

f malignant disease. Lancet. July 38. Novemb. 8.

—

ä) Boi net, £xp£riences sur la transmissibilite du cancer

de Phomme au aaimauz. Mereradi nfd. No. 48. (Zahl-

reiche Espeiimente an Batten, Kaninchen, Meerschwein-

eben ergaben ein negatives Resultat.) — 4) Boyce,
R., Some poinis in the rtiologv of canoer. Laneet.

Jan. 27. — 5) Coplin, W. M. L., The Element of

Malijrnaney in Tumors. (.\mer.) Med. News. No. IS. —
C) Critzmann, D., Lc cancer. 8. Paris. — 7) Hanse-
mann, D., Kritische Bemerkungen über die .Vetiologic

der Carctoome. Berl. klin. W<Khenschr. No. 1. ^er
Yerfittser tritt denjenigen Autoren bei, weteheweder fürdie
parasitilre .Xetiologie desKrebsps n.H>h für die protitzi'isrhe

Natur der Molluscumkörpen hen einen Beweis erbracht

sehen.) — 8) Kinscherf, .1. und H. Bartseh, Ueber
Krebsimplantation. Bruns' Beitr. s. klin. Chirurgie XL 2.

— 9) Kopfstein, W., Erwiderung auf Prof. Adam-
kicwiiv Ansatz _U'-bcr die Krebsparasiteti"*. Wien. med.
Woehrnsdu. N'.i. II. — 10) .^hatt,,ck. .S. G.. The
Morton Lertur-- ('aneer and Caneerous. DIm >. Bril.

Med. Jouro. May 19. — 11) Wolff-Bcrnard, A Gase

of Gas-Phlegmon. New-York Med. Record. Januar7 6*

(Gasphlegmone de.s Vorderarms, ohne baeteriologisehe

Untersuchung.)

So wenig Anklang, trotz des Aufsehens, das sie

erregten, die abenteuerlichen PubUeationen Adam-
kiewicz's über den Krebs gefunden haben, so haben

sie d x'h das (iute gehabt, dass sie zu sorgfältigen

Untersuchungen über das Verhalten implautirtcr Krebs-

stfleke in Experinentaltbieren Anlass gaben. Ausser

der a\if der v. Bergmann'sehtn Klinik ausgeführten

Untersuchung von (i ei ssler liegt jetzt eine solche von

der Cseroy'schen Klinik vor. Dieselbe, von Kinscherf

und Bartseh (8) angefahrt, ist bemerkenswertb wegen

der bist lopsehen Details (siebe Original). Die Eifsb*

nisse siod:

1) Die implantirten Gareinome können unter gün-

stigen Verhältnissen vollkommen , einheilen", d. h.

organiseh verwaehsen mil di r (;• hirnsubstanz; dieletstero

zeigt alsdann keine uenuenswerlhc Rcactioo.

8) An keiner Stelle des Gehirns traten metasta-

tisch'-, auf das eingepllanate Caroinom tu besiehonde

Herde auf.

3) Die in dem implantirten Uewebstück vurhaudencu

Qewebselemente Temehren sichniemals; im Gegentheil,

sie degeneiiren sehr raseh und verschwinden innerhalb

knner Zeit — im Verlauf von wenigen Wochen —
vSUig, sodass der eingepflanzte Tumor suletjtt nur noeb

Bindegewebe enthUL

Shattoek (10) berichtet über gt-nn-in-schaftlich

mit Ball an ce ausgefülirte Versuche, Carcinomc zu

abertragen und die vermeintlichen Protoxoen su siichten,

die wie alle bisherigen eigebnisalos blieben.

2. Durch pflanzliche Krankheitserreger.

1) Centanni, E., Untersuchungen über das Infec-

tionsfieber. Das Fiebergift der Baeterien. Deutadie

med. Wnehenschr. No. 7. 8. — 2) Charrin et Du-
clcrt. M- eani-mi' dr l iiitlu! iice des substances toxiques

a^cissant .'i titre de caus' s s< eondes dans la gein'se de

rinfection. Compt. rend. Acad. des sc. II. 5. et

Union iat>d. No. 18. — 8) Dowd, Charles N., Some
considerations on diflerent tjrpes of eisudative inflam-

matton. New-York med. Record. Vol. 48. No. 10. -
4'l Ficssinger, Ch., De l'/volution des mal.adies in-

feetieuses. (iaz. med. de Paris. No. 28. — 5)

Frankel, A., Ueber eigenartig verlaufene septicopyi-

mische Erkrankungen nebst Bemerkungen über acute

Dermatonjositis. Deutsch, med. Woeh. No. 9. 10. II.

— 6) Orasset, J., Leu vient dogmes rliniques devant
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la Pathologie microbienin\ Oa/. tin-d. di* l'ari>. No. 47.

(Tbsoreti8ch«8.) — 1) tiumprecht. Zur ratbogenese
des Tetanas. Deatsebe med. Wochensebr. No. W. —
S; Hariiark. E. und \V.. Horhli.i ;n Utber die Wir-

kungen des IJri eger'sclu'ii Tdaiiu^u'il'' Zt^ilM lir. f.

klin. M.'d. .\.\V. S. 4(;. — y,i I>sa. fl und h»ll.;.

£xperinieut«lle Untersuchungen mit Choieravibrionea an
Kanineben. Ztschr. f. Hyg. XVIII. I. — 10) Lever,
E,, Zur cxpcrimcnt''ll''ii Erzfu^'unp osleomyeliliMduT

Herdt-. Langeiib. Aivli. 48. 1. — 11) Mafluooi,
RiciTchf spcrinientali sulla reazioti'j dei li ssuli cinbiiu-

nali contro i micrübi. rat<>U>gia • lubrioiiale iufcttiva.

Spainentalc No. 18. — l'J) Miller, J. M., A case

of general tuberculou.s lympbadeDitiji witbout iovolve*

ment of other orpans. Med. News. Aug. 18. — IS)

Murray. ("icorge H.. i^rinie advancts in (ictieral iiid

Preventive Mt.dicinc dut- Cumparativc ralhiil,.g\.

Lancet M.ircli. 24. — 14) Nekam. L. A.. I . Ikt

Hyperaemie und Disposition. Wien. Klia. Wocb. Ho. 8.

— 15) Nishimnra, T., l'eber den Cellulosegebalt

tuberculö.ser Organ.-. An h. f Uyg. Bd. XXI. No. 1.

— 16) Pokclharinsr and W inkler, Beri-Beri, resear-

cbes conctriiitig its nature and cause <,:to. TlraosL by
CautUe. Witb col. iUuatr. 8. London. — 17)

Petrusebky, J., Untersaebungen über Infection

mit pyogcnen Cocccn. Zcitschr. f. Hyg. XVH. 1.
—

18) Posm-r, C. und Lewin, .\rlh., lebcr kryplo-

gcnetisc-iit- Kiit/iiiiduii<riii. ii;iim.ntli<'ii der Hariii'rganf-.

Vorläulige Mittlieilung. Berl. Kliu. Wocbcusclir. No. 'i'2.

— 19) Priesticy, .1., What should be cl.issed as

dangerous infi-ctious diseases. Laiicet. 27. Octob.
— 20; Hoger. H., Recherches sur les variations de la

glycogt-nie dans Tinfection charh<inncu.se. An-h. de Phys.

p. <>4. 211 Reger, E., Die WcitonerbreitunK vcr-

<ichi< denc-r ootitagiöser InfectionskraokbeiteD, insbi son-

dcre der Eiterkrankbeiten in geschlossenen Anstalten.

Langenb. Areb. Bd. 48. 8. (Wiedeiholung der we>
sentlirhen in dem Bucht- d- s Autors: „zur I.i-hre von

den cuntagiösDn Infccti'in.'skraiikhf it' ii"* ii!<'diT>:i'logti-n

Ergebnisse. Verirl. d. .lahresb. 1S;h), jJd. '2 S. 2.)

— 22) äcbneider, üeber Infcctiositat. Memorab.
No. 7. — 88) Sittmann, J., Baeteriologisehe Unter*
suchnn^cn. N'i-bst experimentellen Tiitersui-biingrn über

di«- .\n->cheidung der ^taphvioodcceii durch dii' Nieren.

Arch. f. Klin. Med. Bd. 53. ,S. 323 f. -'4) Tc-
deschi. Ricert-lie spt-rimentali sulla incoulazione dolla

tubcrculosi nei centri nenosi. Rivista speriment. XIX.
11. u. III. — 26) Tbiriar, Du tctanos. Gaz. hebdom.
No. 39. (KÜni.scher Vortrag über den Tetanus an-

lässlieh eines Falles, der sieh an i'ine dureh unvorsich-

tiges Umgehen mit einer blindgoladt-nm Feuerwaffe her-

vorgerufene llandverletming anschloss.) — 2fi) Voges,
0., Weitere Mittbeilnngea über die intraperitoneale In*

feetion der Meencbweinehen mit Cholerabacterien.

Ztschr. f. Hyg. XVII. — 27) Woodhcad. n s.. An
address od iSe Channels of Infection iu Tuberculosis.

Lanoet Oetober 97.

Priestley (19) fordert strenge Isolirung unter

staatlicher ControUe für Pocken, Cholera, Diphtherie,

oanthematiaehen Typbos, Abdominaltyphus , Rfick&ll-

lieber, Lej<rn. Scharlach. Als wünschenswerth , aber

nicht amtlicher Controlle zu unterwerfen, wird die Iso-

lirung bezeichnet für Masern, Keuchhusten, Influenza,

Tubereoloae, Puarpenifiebar, £rysipelaa, Caremom.

Charrin und Duclert ^2) stellten an Kaninchen

und Meerschwineben fest, dass unter Einwirkung von

Extiacteti auü Bacillus pyocyauus-Culturcn die ohcmo-

taetiachen Ersohdnnngen der Leukoeyten sehr beein-

trächtigt werden, und legen darum d.-r Rolle der (fifte

fiir die Entstehung der Intcctionskraukheiten eine

grSasere Bedeutung bei, aofemsie die Phagoqrtone auf-

beben, welche den Krankheitserref;rrn t ;it-. genwirkt.

Versuche an Hühnereiern mit Einbringung von Kl-

krobicn der Hühnercholera, Milxbrand, I^riadlinder's

Pneumococcen, Tubeikelbadllen und den Bacillen der

TTühnertuberculose, .sowie von toxischen Pn'ducten ergaben

Maffuci (11), dass dieser Nährboden für alle ange-

führten Organismen sehr geeignet war. So lange der

Embryo lebt' , m rnn hrten sio aicb weder im Eiweiss noch

in den (iewelien d< r Embryonen, welche letztere selbst von

der Anwesenheil eingebrachter grös.sercr Mengen Niehls

spüren; sie können die Micro«rgaaisnen tSdten oder

.ilisehwaeheti, Df-niioeli kennen viele Embr}"onen dabei

>1erbt n, walirend aiid< rr mar;iiitisch worden und wieder

andere (bei Ilühuercholera) nach längerer Zeit den

Marasmus überwinden. Hühnertobereulose kann sich

lange Zeit nach dem .Ausschlüpfen in der Leber enl-

wiek' ln und heilen, oder sich noch viel später in der

Lunge zeigen: auch kann der £mbr>'0 nachdem er die

Badllen aerstSit hat, marantiaeb anasehl&pfBn, ohne

Tubcrculiise in s.-itii-ii Hrganen zu zeigen. Durch Ein-

bringung der toxischen Producte in Form todtcr Tu-

berkelbacillen kSnnen dieselben Ergebnisse zu Stande

kommen. M irautiseh geborene Embryonen können im

wciferi-n Verlauf der Fntwickclung einen guten Emiih-

rungszustand erreichen. Zcratüruug des Virus der

Hübnereholera Seitens dea Bmbxyo macht denselben

gegen spitere gleichartige Infection nicht rcfractar.

Für erwacbiene Thicrc uiehtpathogcnc Mi ro-

Organismen werden auch von den Embryonen vertragen.

so lange sie nicht in grossen Mengen in die Gewebe

gebracht sind. Ilühncreliolern wurde stark abgeschwächt

und auch einige Zeit nach dem Ausschlüpfen der Küken

iu dem Gewebe gefunden, vorschwand aber stets bis

zum 10. T^e. Die Enhixoiiea m venehiedener Zeit

intravenös infieirter Kaninchen zeigten Tuberkelbacilleii

»chon nach 4 iftundcn, während Placentartuberculose

nicht TOr dem 15. Tage zu bemerken war. Organe von

Foelcn, deren Mi; 1 1r r 24 Stunden vorher injicirt waren,

inflcirten Meerschweinchen; nach lingerer Frist trat

dies nicht wieder ein.

Die neugebcnenen Kanineben zeigten nicht Tu-

berculose, dagegen traten einige M inalo später in Leber

und Lunge Tuberkel auf. jedoch in der Mehrzahl der

Fälle ohne nachweisbare Bacillen. Nur wenn die der

Mutter injieirten Bacillen seibr sahfareiob waren, konnten

sie auch in den Tuberkeln nachgewiesen werden. Bei

der Schwierigkeit derartiger Untersuchungen bedürfen

die Ergebnisse der interessanten Arbeit sehr der Nach-

prüfnng.

Roger (20) stellte an Kaninchen fest, dass in den

ersten Stadien der Milzbrandinfcction d,%s Leberglycogen

nicht vermindert ist, in den End^tadien dagegen schnell

abnimmt Die Abnahme dea Iiebei<glyeog«ns wird in

Beziehung gcbra. !it mit der sinkenden .Schulzkraft d'

r

Leber gegen die W irkung der Bacteriengiftc. Di r Ge-

halt des Blutes au Zucker geht während der KranUieit

in entgegengesetstem Sinne.

Nek.im (14y zerstörte die Nerven je einer Niere

bei Hunden, denen er dann sofort eine Injection von
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mehr oder weniger virulenten Streptococcen iu jede

Ifian mittals Ehistidis naeiits. In all«n (S) Fällen

kntte die infolge der Nerven läsion hyperämiscbe Niere

«ine viel schwerere Veränderung durch die Infection er-

litten, als diejenige mit regulärer Innervation. Üb die

Disposition dlon auf Raehnung der Hypeiimle su setsen

värc oder nVi ritich drr Ausfall nnderer etwa tropliischer

Nerven in Betracht kommt, konnte der Autor oieht

entsefaeiden.

A. Frankel (5) ist in dar Lage, eine grtaeere An-
zahl von Krankheitsfällen mitzutheilen, welche als auf-

fallendste Symptome multiple Entzüadungeu in Muskeln

oad Bant nr Sebaii tragen und lieh im Verlanf and

Gesammtbild den von E. Wagner, Hepp und Un ver-

ficht unter tJiin Namen roiyniyositis, Fsoudotriehi-

Qose, Denuatomyoaitiii be&chriebcuen acuten Krank-

heitaffnen «ne^leeaen. DieBinMlbeüen des1EnaUleit8-

v< riaub gebSren nicht hierher, dagegen ist die Auffa&sung

des Verf.'s wichtig, dass iJii> unU-reinander mannigfach

abweichenden, im Grunde aber doch sehr ähnlicbeu

Brioankongen Tenddedeoe Fomien aeptiadier, dureh

Streptococceneinwanderung verursachter Infection seien.

Posner und Lewin (18) unterbanden in miiuüchsf

adionender Weise Kaninchen das Rectum unmittelbar am
Anns oder «mdiloaMn ee mit Colledinm. Wurde dann
u'l'.'ichzeitig durch Ligatur dcrFrcthra eine H.im Vorhaltung

erzeugt, so fanden sich in allen Fällen, in denen die

YeneiblilBie «eaaen, im Harn (neben rotben and farb-

losen BlutaeOen, Epitbelien etc.) gaabildende Miere-

organismen, wclcli'' die A'it'"irf»ii dt iri Bart. itH znziililen.

in der Regel fand keine directe Leberwanderung der

Mieioben on dem Darm in die Blase atatt, aondem sie

varden in den Nieren nachgewiesen, während die zwischen

Darm und Blase befindliche l'en(oncainiissij;kt it fn i da-

von war. P. und L. nehmen daher au, dass Darmbactcrien

vom Biet anlgenoauneo und duxdi die Nieren wieder aus-

geschieden werden liSnnen. Versoehe mitliijeetionen von

Bacillus prodipiosiis in den Darm führten zrini Nach-

weis derselben Art in Ualte, Herzblut, Nieren und Harn.

WUurend nntar normalen YerbUteissen der Ham-
organc die Microorganismen, ohne zu Schädigungen in

führen, ausgeschieden werden, können sie sich bei Lä-

sionen dieser Organe in ihnen ansiedeln. Wohl mit

Beeht meinen die Autoren, den Voigang der Selbst-

inf'-ctton vom Darm aus auch zur Krklärung anderer,

sogenannter kryptogenetischer üüteruogen heranziehen

so kSnnen.

UmAssendo baetetioseopiadie Untemohnngen (an

53 Fällen von bfcetionsknuikbeiteiO» m denen das

Blut durch Venaesection entnommen wurde, stellte

Sittmaun {23) an. ivi gelang ihm in allen Fällen

von Septioopfjraemie Büeremger im Blnt naehsnveisen.

Secundäre Septicopyacmic hei Typhus abdominalis er-

gab gieichfalU Eitererreger im Blut. Sobald durch die

kliniselie Untersuchung oder durch die Autopsie Septico-

pjaemie naebsnveisen war, war dies auch bei Rbenm-
arthritis acuti, Tuberculose fPhthisis pulm.) Masern

der Fall, so dass der Autor in der bacteriosoopiscben

Blotutenadrang das sieheate Hilbmittel iBr die Din-

gaose der S^tieopjaemte sicihL

Die im Blute von Kaninchen circulirenden Staphylo-

eoccen wurden dureh den Urin ansgesehieden. Das

Auftreten der St.iphylococceii v.iriirt nach dir Viru-

lenz; bei schwerer Inffction «ah S. sie von der achten

Stunde ab, bei leichter Infection dagegen schon von

der 5. Stunde an: die Aussebeidung cessirte in diesem

Falle schon in drr 14. Stiii:d> und hatte nach ifi

Stunden stets ihr Ende erreicht, während sie in den

sdiwenn Us sum anbieli Das numerisehe Ver-

halten der MicTooiganismen gab keinen Anhalt fQr dne
Beurtheilun;; der Fälle.

Petruschky (17) beweist an der Hand vieler

Kraukengesdiiditen und sehr vieler Tbierexperimente,

da.ss im Strome des lelx^ndi n Blutes Infeetionserrcger

specicll .^Streptococcen in gewisser Zahl vorhanden sein

können, auch in Fällen, die nicht tödtlich verlaufen.

Jedooh ist die Zahl su gering, um bei mieroseopiseber Be-

trachtung einzelner BlutstropCen oder in Cultunrersueben

derselben positive Ergebnisse zu erreichen. Hierzu sind

grössere .Mengen Blut erforderlich, das durch Schröpf

kSpfe entnommen wird: man findet naeh der Gerinnung

die pyogencn Coccen im abgeschiedenen Serum. Mäuse

sterben nach Injection von 0,.")—2,0 ccm bei Vor-

handensein faochvirulenter Streptococcen: man kann

die im Hinseblut stattfindende Vermehrung derMlben

im I.f*lit'n nach Abschneiden eines Schwanzstürkchens

durch Cultur nachweisen. üasAoflinden pyogener Coccen

im Blute septisch tnfieirter begründet an rieh nicht die

letale Prognose. Es hängt dieses von der Virulenz der

Infectiou!,k< inie. der Widerstandsfähigkeit der Erkrankten

and der Constitution derselben ab. Die Virulenz der

Str.-Culturen Miosen gegenüber ist etee enorm variable,

diob> lbe difTerirt zwischen einer tüdtlicben Dosis von

O.ÜOOUOl und einer nicht tödtliehcn von 2 ccm. Ery-

sipel am Kaninchenohr lässt sich auch mit Str. aus

Sepris poerperalis gexQcfatet, henmbringen. Bbe
Immunität der Mäuse, welche die Injection mit Blnt

.^epsiskrankur iibtrlcbten, bezw. eine schützende Wir-

kung des Blutes abgelaufener Erjsipeirälle gegen In-

betion mit missig virulenten Streptoeocceo, konnte

nicht constatirt werden.

Auf (irund von Krankenbeobachtungen und Thirr-

versuchen kommt derselbe Autor zu der bedingungs

losen Identileirung der Krsnkbeitseireger des Erysipels

mit dem Streptococcus pyogcnes des entsprechenden

Viruleozgrades. AU gemeinsam den durch Streptococ-

ous bervoigerufienenKnnkheitsproeeBsen hobt der Auter

die stark lemittümide (saekige) Tempeiaturenrve hervor.

Auf Grund bactcriologiseber Untersuchung von 135

chirurgischen Fällen, von denen 51 Unterhautphlegmoncn

17 frische inticirtc Wunden, 18 granulirende Wunden,

6 heilende Wanden, 7 Fomnkel und S7 Abseease

waren, unterscheidet Dowd (8) «^in'- schwtrp. progre-

diente Entzündung, welche durch den Streptococcus

pyogenes hervorgebracht wird, eine gleidihUs sdiwere,

mehr localiairte Form, deren Erreger der Staphylooeccus

aureus ist Ferner sah er Inic htc Entzündungen durch

den weissen oder citrouenfarbigeii Stapbylococcus ver-

anlasst, nnd langsam vorgehende Entaündungen (kalte

Abacesse, Bnbonen), in denen die gewSbnliehen Eiter-
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«reg«r nicht naehgeirieMii inirden. Von diesen Pomen
trennt der Autor als: 5. Gruppe solche, in denen die

upspriinjjliclK'ti KraiikheitsiTroiror »lurch andere Micro-

organbuicu (Bac. pyuc} aoeus und Fäuluissbacterien) er-

setit varen.

Voges (26) coustatirt, da»s Mtierschweincben ebenso

wir Ix-i der Cliolcra. auch bei d r lnf-^ction mit dctn

Bacillus subtilis und prodigiosu» durch (üftwirkung zu

Grande gehen. Dieses Gift ist in allen Villen in den

Zclllcibcm cuthalleii. Verf. svichtc nun, dieses Gift aus

den letzten^n nach der Uucbner*soben Methode Air

Darstellung der Proteine zu gewinnen. Die Substanz

ans dem Bac subtiUs und prodi^Mus dargesteUti be-

wirkte in geringen Dosen injicirt. Teniperatiirstcigorung,

— in grösserer Menge jedoch Tomperaturabfall und

Tod. Dorefa Sehütteln mit Ammoniamsulfat oder AI-

eobol absolutus wurde die Substanz rein dargestellt

und gab bei «'iweissfreiem f'ultiviren auf Us<-hiiisky-

scben Nährboden keine Peptonreaction. Ferucr wird

die Gentan ni 'sehe Behauptung, dasi das speeifisebe

Choleragift identisch sei mit dem von ihm bei Experi-

menten über das Infectionslieber dargest« llteii widerlegt

und gezeigt, dass zum Tödten der Meerschwciuc eine

S&faeh grössere Dosis als bei Cbolengift erforder-

lich ist

Aus dem Eiter acuter Osteomyelitisfälle reinge-

züchteten ätapbylococcus pyogeues aureus injicirte

Lex er (1(9 In die Jognlarvene von Kanfoeheo and

Hunden und erzielte so neben Localisationen in anderen

Urganeu solche in den Knochen, welche bei jungen

Thieren üt flberwiegeader Zahl aufbraten. Die herd-

förmigen Eiterungen analog der acuten Osteomyelitis

der KindiT fanden sich vorzugsweise in der Nähe der-

jenigen Knorpel/ugen, an denen ein .stiü-kercs Wachsthum

stattfindet; es fehlt aber in der eiperimentellen AlTee-

ti.iii die r.ische Verbreitung der subperiostalen und

KMOoheiimarkeiterung, die in schweren Fallen am Men-

schen beobachtet wird.

Issaeff u. Kolle (9) brachten 85 Kaninchen le-

bende CholeravibrioBen in die Blutbahn und fimden,

dass die Thiere unter sonst irleiflien Bedingungi-n um

ao aichenr sterben, je jünger sie sind. Die let/.turen

starben unter dem Bilde einer acuten Vergiftung: im

Blut und den Organen waren mehr oder weniger reichliche

('i>innial>;icillen vorhanden, im D.iniiinlialt fa<t kciiie.

so dass die Durchtalle während des Lebens als Wirkung

Ton Giflstoftn anftafeaaen sind, die won im Blnte zu

Gnrade gehenden Choleraribrionen geliefert werden. Die

grösseren TUeni die länger leben, erkranken an Dureli-

lälien und sterben an einer Darmerkraukung, die eiu

Analogen der menaehlidiein Cholera bildet Vom sub-

cutanen Gewebe aus lässt .sieh diese Darmcholera bei

Kaninchen nicht erzeugen. Naeli intraperitonealer In-

jcction der Cholerabacilleo sterben Kaoiucben wie Mcer-

sehweinehen unter dem Bilde einer acuten Intorieation.

Junge Kaninehen l<''nneTi aucli vom Magen aus, nach

Neulralisirung des Magensaftes, durch Choleravibrionen

gctüdtet werden. Aeltere Tldere sebdnen gegen diese

Infectionsweisc rofractir za sein. Aehltch sind die Ver-

hältnisse bei Einbringang der Vibrionen direot in DQnn-

darmsehlingen nach Laparotomie. Bd den Kanindien,

die nach der Infertimi per os nicht starben, wurden

zuweilen eirii^a Wochen nachher specifisch immuoi-<i-

rende Körper im Blut nachgewiesen, woraus zu schliessen

ist, dass die betreffmden Thiere an Darmeholem er-

krankt waren.

<; »I III p PI' eb t u) stellte an Mäusen Versuche mit

Tet.iuusiiiiplung an, deren Uesultate ergaben, dass so>

wohl der locale wie der generalishie Tetanoa dorefa

eine toxische .AfTectinii des (>ntralnen'ensystems herv' r

gebracht wurde, dagegen Nerven und Muskelu primäx

keine functionelleu Veränderungen aufwiesen. Secundär

treten EnnfldongseiBeheiniiognit Herabaetnng der elec-

trisi ben Erregbaikett ood sehiwll Dack dem Tode Mus-

kelstarre auf.

Harnaek und Roebbeim (8), mit Brieger'sdiem

Telanusiiift arbeilend. fanden dasselbe bei Friischen fast

unwirksam, l» ! Warmblütern sehr heftig wirkend l.z. B.

U,01 mg beim Meerscüweiucbeu vou starker Wirkung).

Die Vergiftung ist subaeuten, sehleiehendm Omraeften;

sie führt zu einer Combination von dauernden Contrae-

turstellungen mit heftigen, bisweilen tagelang andauern-

den Krämpfen. Die Contracturca zeigen sich zuerst in

der Nahe der Iiqeetionsstelld. Das BewoastaelD blieb

erhalten, die Temperatur verhieU sich verschieden; sehr

hohe Kicb«rwerthe wurden nicht erreieht; Tod meist

durch Inauition.

Bei einer BesprceLuiig der Eingangspforten tnber-

eulSser Infection hebt Woodhead (27' besonders her-

vor, dass bei Kind«-rn eine häufige Ur>ache das Ein-

dringen der Krankheitserreger durch Aufnahme seitens

der lymptaatiaebea Einriehtungen der RaeheDoigane ist

und man bei ihnen gelegentlich, wie bei der FQttoiraiifS*

tub.-rculose der Experimentalthiere, den W«f der In-

fection verfolgen könne.

Seine Untenoebangien Qber die Wirkungen In die

nervösen Centraiorgane eingebrachter Microorganismin

(vergl. Ber. 1893. Bd. I. S. 262) setzt Tedeschi (24)

in einer Studie fort, bei der Tuberkelbacillen an Meer-

sehweincben, Kanineben, vetaam Xlusen, Hoadett and

Katzen geprüft wurd< t]. Der Tod der enipfangbVhen

Tbierklasseu trat in derselben /<eit ein, wie bei Impfung

der Haut oder des Peritoneums und nieht allein in

Folge der Affection an der Eintrittspforte, sondern auch

durch die Generalisation in den ülirigen Organen. Nach

Einbringung der t'ulturen in die Nerveneentreu rou

Heersebweinehen zeigte sich eine soldw Steigerung der

Virulenz des inGcirenden Materials, dass Milz und Blut

der in kur/.cr Zeit gestorbenen Thiere, ins Peritoneum

von anderen Meerschweinchen gebracht, diese durch

Miliartnbeieulose in 6—7 Tagen tSdiatflo. T. betont

dies Ue.sultat besonders, da es sich nicht um eine

t'ivisclie Wirkung, sundern um eine Disscmination han-

delt. Die erhöhte Virulenz hält sich nicht bei wieder-

holter Uebertngong, vielmehr tritt dann die gewühn-

lirlii,' Vinilena wieder ein. Die widerstandsfähigeren

Thiere (Hunde, weisse Mäuse) erliegen einer rapiden

Qenerallsation von den Centraiorganen aus, deren Sym-

ptome vom 8.-9. Tagfi ab den LoealenKheinungeB an

der Imp&telle folgen. Der Antor bebt Iterror, dass
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bei der litfectiou von den Nervenc«atren aua neben deu

loc&len ftadmnungm jfldocb- aueh «ine tCHdaclM Wir-

knnf Mif dB» iumn Organe, iotbesondm auf die

Nieren, zur Geltung komme.

Die ron Freund (Jahrb. d. Gesellscb. Wiener

Aente. 1886. No. 98) b tnbereoUseo Organen oachge*

wiesene Cellul .sc konnte auch von Nishimura (15)

unter Leitung H. T!i ierfelder's aufgefunden werden,

wenn auch in sehr geringer Menge. In TuberkelbaciUeii

felilt dieeelbe, doch ist der Autor der Ansiclit, daas es

bei dem leichten Uebergang der Hemicelluloscn in

Celhilose sehr wohl möglich sei, dass letztere von im

Organismus wachsenden Tubcrkelbacillen gebildet werde,

wShread ne beim Waefasdran auf kanetiiohen Mahr-

böden, insbesondere in Glyccrinbouillon, nicht entstehe.

Reichliche Mengen eines oder mehrerer Kohlehydrate,

welche durch Sstündigcs Kochen mit 2pre«. Schwefel-

sbsn tollstiodif in Lfimmg gebraeht und in reduciren-

den ZucVer überpi führt wrden können, fand N. aber

in Tuberkelbacilleu !>owohl, wie in anderen Bacterien-

arten, a. B. Bac. prodigiosus, ätaphylococc. pyog. eitr.,

«Ihread in der Hefe aucli no«b typieehe Gelluloie nach-

gewiesen werden konnte.

Die Resultate, welche Centanui (1) beim Studium

des dureh Baeterien berrorgemfenen Infectionsfiebers

erhielt, fasst derselbe dabin zusammen, dass das Bild

des Bacterienfiebers durch eine allgemeine Intoxication

mit einem Gift (Pyrotoxina bactcrica) hervorgebracht

werde, welehee aieh im Innern der Baeterien bilde und

Hieb diifi^h seine Eigenschaften von den bisher besser

bekannten Bacterieogiften (Ptomaine, Enzyme, Tosalbu-

adne) unterscheide. Dieses tiift sei allgemein verbreitet

und allen Baeterien, iMthogenen wie niehtpathogenen,

gemein. Im Zusainiiionliaii^; hiermit behandeln Cent-

anui und Bruscbettini die Frage nach dem «Anti-

toxin dei Bacterienfiebers*; rie schliessen aus ihren

Experimenten, dass das Serum eines Tbie^e^, w< iches

cegcn das von einer bestimmten Bacillenart (InlUienza-

bacülus) hervorgebrachte Fieber imniunisirt ist, einen

antitoxiscben Einflun «ueb gegen die Infectionafieber

der versrhiedensten Baeterien und des von ihnen her-

rührenden I'yrotoxins ausübe. Die Wirkung .sei con-

stant, kräftig und dauerhaft; sie erstrecke, sich nicht nur

aufdie TempeiatureriiSbung, sondern aneb auf alle toxi-

sehen Erscheinungen, indem es sowohl die Entwicki lunp

hemme, als auch die ausgebrocbene Krankheit zum

Stillstand bringe. Ebenso ruft es xcitweiae Immunität

barvor. Als SSel ihrer Untanaebung stellen C. und B.,

die in I.ibnrntiirium von Tizxoni arbeiten, die Auf-

findung deijenigen Bacterienart hin, welche das wirk-

samste Yaoeia und den bidtsten Grad ron Immunittt

ergebe.

[Malm. ().. l.'ebcr Tuberculin. llK). 8. Kristiania.

Verf. behandelt in gesonderten Capiteln die Wir-

buDg bdm Nenseben und Yersuebsthieren, die tbera-

pentisehen und pa(ho1ogisch-aiirdomi->>-]icri Err;ihrniic^^rn.

die Ursachen der fieberweckenden Fähigkeit, eigene

und Anderer Versuche bei Hausthieren, die Zubereitung

deeStoilM und dieBdsealtivining des Tuberkelbadllus,

JahiMaofelrt *tt giumrti MMHcte. t8M. Bd. I.

die chemische Natur des Tuberculins und giebt ein

Verseiebnias über die reidihaltigc Literatur. Er be-

hauptet, dass das T. in sehr kleinen und unter indivi-

dualistischer Berücksichtigung vorsichtig ?^trijrctKlen Do-

sen ein werthvolles Hülfsmittel in der Behandlung der

mensehlieben Tnbereuloae ist; er hat dagegen keine

immunisirendc oder cunitivc Wirkung bei Meerschwein-

ehen oder Vieh gefunden; als diaguostisehes Hülfunittel

ist es jedoch beinahe unfehlbar.

Unter seinen Vecsnebea, die, ausser emer grSaseren

.Anzahl von Laboratoriumstbieren, 320 Grossvieh, 6 Kälber

und 13 .Schweine umfassen und indem er die Unter-

suchungen Anderer bei 3524 Stück Vieh, 140 Kälbern,

SS Sdiweinen, 8 Pfunden, 7 Hunden und 88 Ailim re-

ferirt, ist Verf. .iiis-i r drm, was früher über die Form

und das Eintreten der T.-Keoction bekannt war, su fol-

genden Resultaten gekommen:

Bei intravenöser Itgeetion wird die Reaction sebneller

(nach 2—3 Stunden) bervoigerufea und verilaft auch

schneller.

Das Pulver des gereinigten T. bat nieht, wie von

Koch behauptet, die 50fache, >iondem dieselbe (luanti-

tative, proportionale Wirkung wie nr'^priinpliclic T.

Actinomycose beim Vieh bedingt keine Keaclion,

auch nieht die gans binflgen brondtopneumoniaehen

und bronchitisehen, nicht tuberculösen Processe.

Bei hochgradig tubi-rculösen Thiercn kommt wie

bum Henscbcn — nach einer hiureicheuden Dosis nicht

Stdgerang sondern sueoessiTer Fall der Temperatur

und Tofh iM-iin Meerschweinchen kann die Temperatur

bis 81^ hinabfallen und das Thier kann sich wieder erholen.

Verl bat an gesunden Thieren (Vieh, Meer-

sebweinehen, Kaninchen) bis an S5 Onnmen Aisdies

T. theils subrntan, th^ils direi't in die Vena jugularis in-

jicirt, ohne dass Vergiftung eingetreten ist; auch nicht

bei hochgradig tnbereulSsem Vieh wurde der Tod bei

S5 Grammen, intravenös iiyicirt, henorgebracht. Da-

gegen hat Verf. eine aeut'^ tödtliche Vergiftung bei

einer grossen tuberculüscu Kuh nach einer Jugularis-

Ii^eetion Ton 50 Onunmen T. beobachtet.

Durch den Verdanungscanal eingegeben, wirkt das

T. aueh in ganz pT'nssen Dosen nicht. Im ("apife! über

die chemische Naiur des T. legt Verf. seine Versuche,

betreilnid die OnltiTirang des Tuberkelbacillus auf

eiweissfreien Nährstoffen vor. Er »eigt. dass der

Tuberkelbacillus auf verscbiedenen ganz einfachen

eiweissfreien Salz-Mischungen wächst, hier Eiweiss pro-

dueirt und ein Tonn bildet, das sogar s^ker wirkt

als das gewöhnliche Houillon-Pcpion-T., indem tuber-

culöse Meerschweinehen nach S—4 Stunden eingehen.

Verf. hat den Bacillus auf 14 verschiedenen eiweiss-

freien Salx-Misefaungen von mSgliebst einfaeher Zu-

sammensetzung gezüchtet. Indem er, bei Kühen, fand,

dass (ilycerin für das Wachsthum nothwendig war,

zeigt er, dass ebenso in der Nährflüssigkeit ein festes

saures Sala sein muaste. Der Baeülus konnte in einer

Mischung von .100 Was^ r, 25 (ilycerin, 1 Weinsäure.

1 Nitrat, ammon., 0,1 Carbonat Magnesic und 0.2

Kali Phosphat gedeihen; mit 8 Tropfsn KattumsQieat

wurde dasWaebsthum besser; no«h besser wenn Aqw
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ra^'in /ugoseUt wurdea. Gut wuchs er in 500 Wasser,

S5 Glfcerin, 1 Weinsiare, 1 Nitrai amm., 0,8 earboa.

kali, 0,2 Phos])hat. ainm., 0,1 Carbonat. magnrsia, 0,05

Sulph. ainin., uud 3 Tropfea Kaliuinsilicat; mit Aspa-

ragin besserte sich auch hier das Keimen. Sehr üppig

sprietst «r in 500 Wasser, S5 Gljoerio, 5 Asparagin,

1,3 Wcinsäur-'. 1.3 Amm. nitr.. 0.3 Amm. pliosph. 0.2

Carbon, liali, 0,13 Carbon, ma^uesia, 0,0b Sulph.

amm., 8 Tropfen Ealianwilieat.

Dii'!>e vasscrklaren Mischungen, fli>- alle mit Na HO
iKUtralL^irt wurden, f;lrbteii sich wälircn'l (Jc^ lü-itneii.s

des BaciUuä gelb. Die bei aufiallendcm Liclit in dcui

gewahnlieheo BouiUoDtQbereulin, in gr^isseren Quanti-

täten auf Flaschen gefüllt^ ^chr hervortretende grOn-

Itcbe Fluoreszenz war auch hier wahrzunehmen.

Verf. ist geneigt, da^ iu den ciwei&sfrcieu Mischuu-

gen gebildete Eiweiss für das eigentUebe tabeieidöse

Toxin anzusehen: der Körper trild von Alrohol aos-

geiälU und giebt Beactionen, dietheils denen derAlbu*

mosen Klmlieb sind, ttieila oiekt Terf. riebtet speciell

die Aufmerksamkeit auf das Paetum bin, dass der

Bacillus iti '\ Mischungen, in welchen sich keine Spur

von Schwefel fand, keimte und hier sein Toxin hervor-

braebte, und dass das T. daber trabraehetnlidi ein

Schwefe tfreier aber phosphorhaltiger Eiwcisskürpcr ist.

Ein T, an» fler nlt- ti ItMzt^cnannten Miscbunp i^t

von i'rof. Dr. .Axel .lobannesiien auf seiner Abtlieilung

für Kinderkrankbeiten im Reiebdioapital in Cbristiania

angewendet: es gab Heaetion in Dosen von 1 rag bei

Kindern, wo wegen Adaption keine Reaction nach

dem gewohnlichen T. eintrat.

Das mit Aleohol auageftllte weisse PaWer konnte

wieder in Wa.sser aufgeb -t werden und behielt seine

Toxicität. Der Köper ist dialysirbar; das Alcoholliltrat

war unwirksam. 0. Mala.

liujwid u. Palminiki, Erfolge der Schutz-

impfung naeb der Hetbode von Pasteur. Medyeyna
No. 44.

Im Laute de» J. lüd'ä meldeten sich in der von

den Verf. geleiteten Anstalt in Wancbau 648 ge»

bisscne FN r;-uijen: Von diesen Würden 75 als \on ge-

sunden Hunden gebissen, oder von wuthverdächtigen

in Fällen, wo kein ZciTeisseu der Kleidung oder keine

ättsaere Verietmmg stattfand — nieht bdiandelt. Bs

blieben somit 57.^ (360 Männer und 918 Weiber) be-

handelte Personen. Mortalität 0. (Von den behan-

delten endete 1 Fall 4 Monate nach beendeter Btbaud-

long letal, jedeeb nidit unter den cbaraeteristisdwn

Ersclieinungen der Ilydroplmbie : dieser wird von d'-n

Vcrff. nicht berücksichtigt), .\nderseits erfuhren die

Verfasser von 6 an Wasserscheu verstorbenen Indi-

Tidneu, welebe im KSnigreiebe Polen in demselben

Zcitranow gebissen nnd nach der Pasteur'seben Me-

tbode nicht behandelt wurden. In der Behandlung

bedienten sieb die Verfasser der yerstirkten Metbode,

indem sie mit 8—6 tä^gem Rückenmark begannen und

mit 1

—

2 t iei-i in die Behandlung beendet haben. Die-

selbe dauerte 1—2 Wochen; Injectionen einer dicken

Emulsion von Kaoinebenmaifc zu 8 oem wurden 9-8 mal >

tIgUch angewendet. KljnuU (Krakau).]

4. IniMiiiiiiiiil Ht'iltinp').

a) (ieg< n thierisehe Stoffe.

1) Phisalix, C. et (i. Bertraud, Sur la prt*ence

de glandes venimeuses ehes les Couleuvres et la toxicit«

du sang de ces anintaux. Compt. rend. Acad. des sc. I.

No. 2. — 2) Dieselben, .\tlenuation du venin de
vip. l e i^ar la ehal- ur et vaccination du cobayc contre

ce venin. Ibid. I. No. 6. 8) Dieselben, .*^ur la

proprii t>- antitoxique du sang des animaux vaecines

contre le ventn de ripere. Ibid. I. No. 7. — 4) Die-
selben, Reeherehes sur les eauses de Pimmunit^
tiaturelli' d' eouleuvres contre le venin de viptTC,

toxtcite du saug et glandes venimeuses. Arch. de I'hysioL

norm, et Patb. No. 2.

An dem BInt und den Drflsen der ungifttgen

pli idonlen\ in Frankreich .sehr häufigen Nattern,

Tr.ipidoii''1iis nntrit (Hintr''Iriat?er') und Tr. viperinus

Dum. Bibr. stellten l'hisalix und Bertrand (1, 4)

einen höheren Grad ton Giftigkeit fSsst Das giftige

Princip des Nalternblutes, mit dem Kchidnin überein-

stimmend, geht aus der inneren Secretion der

Oberkieferdrüsen hervor und erklärt die Immunität der

ungiftigen Nattern gegen die Biaae der giflägen Yiper.

Die Autoren sehen darin ein weiteres Arj;ument für die

Unabhängigkeit der inneren uud der äusseren Secretion

der DrOaen. Weiteibin sogen P. nnd B. die Wirkung

des Vipeigiftea in Untenudiung und berichten in zwei

weiteren von Chauvea« vorgelcgt<.'n Noten ("2. .H) über

die Abschwäcbung d&.s.<ielben und Schutzimpfung von

Meeraebwdnehen. Sie unteraebeiden unter den toiiaeben

Substmzcn der Gifte eine, welche vergleichbar mit ge-

wissen Diastasen fiebererregend wirkt und die sie als

.tkhidno-ic'' bezeichnen, sowie eine, welche ein heftiges

Nenrengift darstellend, betriebtliehe Hjrpotbnrmie bervor-

nift. das .Kebidnotoxin'*. Dureh Frw:inn< n ,uif 75" C

werden diese Substanzen beträchtlich verändert, sogar

lentSri Das so bdiandettn Gift ertangt aber Sdiutdoraft

und das Blutaenim von TUenn, welche mit denaelben

gein^ sind, wird dadurdi anütoilaeli wiitend.

b) Gegen lufectionskrankhciten und
baeterielle Infeetlonen.

1) Behring, l>ie Infectionskrankheiten im Lichte

der modernen' Forschung. Deutsche med. Wochenschr.
No. 85. — 2) Benario, ücbcr den Binflu.ss der Ißb
auf die Immunität Deutsche med. Wochenschr. No. 1.

— 8) Büchner, H. , Neuere Fortschritte in der
Immunitätsira>:e. .Münch, med. Wochenschr. No. 24—25.
- 4 D.-rselbe. L'elier Immunität und Imraunisirung.

(Berieht f. d. VII. int- rn. CiMigr. f. Hj-g. u. Dcmogr. to

Budapest) MOnch. med. Wooheoaehr. No. 87 -88. —
5) Derselbe, üeber die natOrliebea HIlMiifle des
Organismus gegenüber den Krankheilserregern. O'^ortrag

auf dem IV. oberbayrisehen .\e^^tetag.) Münch, med.

Wochenschr. No. 30. — 6) Centanni, E. und
A. Bruschettini, Untersuchungen über das Infec-

tionsfieber. Das AntHorin des Bacterienfiebcrs. Deutsche
med. Wochenschr. No. 12. — ") Fhrlich, P. nnd
W. Hüben er, l'eber die Vererbung der Immunität
bei Tetanus. Zeitsehr. f. u -Will. 1. - 8)Jemma,
R., Rieerchc sull azione batt*;rieida del sangue umano.
Archivio de Clin. .\.\.\III. 1.— 9) Issaeff und Ivanoff,

Untersuchungen über die Immunisirung der Meer.«)chwein-

cben gegen den TIbrio Ifanoff. Zeiwrar. f. Hyg. Bd.Xm 1. — 10) Maiaelia, Ueber die dnrob daa Deber-
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stdien Ton InfeetionflkranHeiten erworbene Innranitii
Virchow Arch. Bd 137. ll,-ft 3. — 11) Pfeiffer. II.

Weitere Unterauchunjji-n übtT d<\s W<-'sen der Chuli.Ta-

immunitat und über Mpciifisch liactericide Frocessf.

Zeitacbr. t Bjg. XYIU. 1. — 12) äcott. J. A.. Tbe
]liere«G9Miid(»l RmctiOD ti eellt In their nlttton to

imtmitiity. Puhl. Journ. Vol. XCVII. p. 1. (Thfore-

iischc Erörterungen üb«r di<- Wirkung von Zcllpruductm

und zerfall« [nier Zellsub^tanz, besonders di r Nuoleo-

albumine auf Microorganismen.) — 13) Silvestrini,

R., Utiliti pratica di certe immunizzazioni. Sperimeutate.

p. 466—470. — 14) Ti»oni, G und J. Cftttaoi,
Weitere experimentelle Untersnchiin^i n über die fmnra-

nitat gegen Tetanus. IV. Bcrl. klin. W ()chcn:^rhr. No. 3.

— 15) Dieselben, Ueber den Einfluss der Milz auf

die ImninnitSt DentMhe Med. Wbohenedir. No. 6.

Maiselia (10) stellte aus der Literatur die Fälle

wiederilolter Erkrankung an lofieetionsknrakbeiten zu«

sammen. Er kam, abgesehen von drei- und mehi^

uialigcn Erkrankungen, auf 53fi Falle von wiederholter

Infection bei Pocken, 154 bei Scharlacb, 106 bei Masern,

S09 bd TTphua aMom. nnd 84 bei der Cbolera. Rr

folgert ans aeinea Ergebnissen, dass inelirmallges Er-

kranken an einer Infii-tionskrankli<'it iiiolit zvi den

Seltenheiten gehöre und daa« die Aimlugie der natür-

lich «rveekfan nad der kOasttieb «neiigten ImnoDität

audi ImdgUch der Daaer denelban bestehe.

Entgegen den Resultaten von Charrin und Giey

(s. d. Jahrcsb. 1893. Bd. 1. S. 271), welche eine

Uebertragung det Inuunittt gegen Baoteriengifte vom

Vater auf die Nachkommen annehmen, weisen Ehrlich

und Hüben er (7) nach, da.ss es wie bei den pflanz-

lichen Alkaloiden (Ricin und Abrin) auch gegen Tetanus

köne vom Vater flbartnfene banranitit bei Heer^

schweinchen and Mäusen gebe, und nur die Mutter im

Stande sei, eine solche zu vererben. Die Immunität

gegen Tetanus erlischt mit dem Ende des zweiten,

jedeoMls dea dritten Vonatk

Buchner (4) betont in seinem BtTifht fibcr die

Kntwickelung der Immunitäts- und Immunisirungsfrage

in den leisten S Jahren, dass eine scharfe Unteraehei-

dnng notlnrandig sei tvlwhein natttrli^er nnd künst-

lich erzeu«rt'^r Immunität, weh-lie elvnso wie dif in

der Kegel zu lirunde liegenden Antitoxine uud Alexine

gant TerMddedenartige Zosttade nnd Dinge repriwo-

tiren. Von eigenen Untertnchnngen erwähnt B. die

durch Injection von sterilen Aleuronateniulsionen in

die Pleura von Ilunden uud Kaninchen erzielten bac-

terienfraien an LeneooTten aelir reiehen Biradato, welche

wesentlich starker bactericid auf Bact. Col. und Tjrpbus-

bacillen wirkten, als Blut und Serum derselben Thiere.

Das Krgebniss war dasselbe, wenn durch Gefrieren und

Auflhanea die Zellen aantSrt müden, vae die niien>-

scopisrh beobachtete Phagoeytnse nls Ursache der Er-

scheinung ausschliesst Auch F'roben von Blutserum,

dem Leneoejtea nigesetst und durch Gefrieren getödtet

vnrdcB, «irirtm aliritar als das ehifeeha Serum. Im

trefrensatze dazu war nicht die geringste baet^-ricide

Wirkung zu erkennen, wie dieselbe Flüssigkeit längere

JSeK auf 55* bei. 60* erhitit war, ein Beweis, daas nidit

Mangel an geeigaeten N'alirungsstoifen die Rntwickelvnf

der Mierofaen in den Mllbaltigen Flüsiigkeiten am

Wachsthnm hinderte. B. folgert aus den Eigebnissan,

da.ss die pathologischen Leucocytenanaamadttagen cnV
•.chi' dLU den Character einer .\bwehr- und ."^ebutzcin

richtung hätten; die Pbagocytosc aber sei eio secun-

dlier Vorgang, ohne den die Vernichtung der Baoterien

dudi LeueoejtenatthSafiug sehr wohl stattfinden kBone.

.Teiiima ^s'i prüfte die bactcrientijdtende Kraft de-

Blutscrums normaler und an acuten Infectionskrank-

faeiten leidender lodiTidnen nnd teid, dass das Serum
gesunder Individuen auf Cholera- und ü^yphoilNMillen,

in besflininktem Ma.xssc auch auf Milzbrandbacilleo

wirkte, dagegen gamicht auf Er^'sipelstreptococcen.

Blatsernm, das wthrand des Fiebers bei 89*—40*
an Pocken, acutem GelenkriienmatiBmus, Typhus, Ery-

sipel Erkrankten entnommen war. reig:fe betrachtliche

Einwirkung iwf Cbolcrabacillcn und Typbusbacillcn, ge-

ringere gegen Ißlsbrand, keine gegen ErysipelooeeeB.

Das Serum von Tj-phuskranken zerstört« in l'/z Stun-

den Typhusbacillen. Während ili^r Apyrexie und der

Beoonvalescenz war die Wirkung keine so bemerkbare.

Seram EiysipoUtSser halte in keiner Kraakheitspeiiode

eine Wirkung auf En sipelenecen. Blutscnim von einem

MiUbrandkranken bot einen »ehr geeigneten Nährboden

für Anthraxbaeillen. Die Flhigfceit des Blutsenims

ging torück, ohne ganz aufgehoben zu werden bei aiMBt
Aufenthalt von >/; .Stunde bei 56*, von 8 Standen bei

50,5 ^ von 20 Stunden bei 45'*.

Pfeiffer (11) erklärt das rasefae Sterben der in

das Meerschwoinchen-Pcritoneum injicirten Cholerahae-

terien unter dem Einfluss des immunisirendon Serums,

durch Entstehen bactcricider Stoffe im Körper activ

immnnisirter Thiere. ESoe Begründung lüerÄr bietet

das Serum normaler Meerschweinchen, welches dch dem
Wachsthum der Choleravibrionen gegenüber vStlig in-

different veihält. Er widerlegt die Theorie der Pbago-

qrtenlehfe, die er afai seeuodbei, nicht nothwendige Er-

scheinung anert,i»nnt. Nach Prävenlivimpfunp durch

mittels Cbloroformdünste getodteten Cholerabaeterien

konnte Pfeiffer bei der intn^ieritonealen Injection

hochvirulenter Cboleraculturen den Zerfall dicier in

Granula, ohne wesentliche Betheiligung von Leucoevten,

constatiren. Zum Beweise entnahm er kurz nach der

I^Mstfon mittels Glsseapillare Patltonealexsadat und
konnte unter dem Microscop den allmäligen AuAösungs-

proccss der Bacillen, an Präparaten die in kurren Zeit-

intervallen angefertigt waren, beobachten, interessant

waren die Besultate bd Mischinfisetionen mit Cholera»

und Nordhafen - (Metschnikoff )Bacterien. Hierbei

zeigte sich die fundamentale Thatsache, dasä bei den

mit Cboleraserum behandelten Thiere die Cholerabac-

taiien n Grunde gingen, was dnrdi das Plattenverfidnwn

aus dem Peritr.nralexsud.it nachgewiesen wurde, während

bei den gegen Nordhafenbacillen immunisirteo Tbieren

die umgekehrte Ersehdnung eintrat. Rs Ist erwiaieB,

dass der immunisirte Tbierkörper die Fihigkdt hat» im
BediOrfsfallc specifiseh bact^^^ricide Substanzen zu bilden,

die nur gegen digenige Bacterieoart sich wirksam

erweisen, die sor Immnaisimog gedient Imt Pfeiffer

hoffti dasssdneEntdeckxinK'- dass Cholerabacterieo, wenn

sie mit dner Spur von bocbwirksamen Serum gemischt in

18*
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die Bmidi1i5&l« von HcendiveiDeben eingespritzt irer-

den, dort inneiluilb überraacbeod Ininer Zeit ToUstän-

<iig aufgellist werden, sicli zur ChoI'Tadiagnrisf in

:»chviehgen Füllen, z. B. zur Identiticirung vün aus dem

Wtner gezüchteten Yibrionenealturen , mit Vortheil

wird verwenden lassen.

l",.lp< n'lt" Vcr.suchsanordnuti^' hat r aK di>- sirb'Tste

erprobt: zwei gleich grusae Mecräcliweincben crbaltou

von der fngliidien Coltur je eine Oese in 1 eem Bouillon.

Thier I erhält mit der Bouillon gemischt 0.02—0,05

Cholerasenim, Thier II eventuell ebensoviel normales

Serum. Nach 20, 80, 40 und 60 Miuuten wird aus der

Biudiböble ein TrSpfehen Eisodat enUuHnmen. Sind

bei Thier I nach 20-30 Mititit-n dio Vibrionen total

in Kömchen verwandelt, während bei Thier 11 noch

nach einer Stande saldreiehe, wohl erhaltene, i. Th.

bewegliche Commabacillcn sich constatiren lassen, so

spriobt dies nach Pfciff. r s Krfahningen darchaus für

die Cboleranatur der gepriiftcu Cultur.

ISBaeff und Iranoff (9) konnten die bemerken»-

werthe Thatsache feststellen. da.ss die gegen Ivanofrs

Vibrio imniunisirtcn MeerHchweinrhen sich auch gvfjen

die Cholera immun erwiesen. Gegeu Ivanolf's Vibrio

hoch immuniBirtie MeerMhweincbeo Tertrageo bei intra-

peritone.iler Einverleibung fast ebenso grosse Dosen dc>

Cboleravirus, wie des Vibrio Ivauoff selbst. Das

Blut der gegen den letztgenannten Vibrio immunisirteo

Meeraehwvineben besitat stark ausgesprodiMi bieteridde

Eigenschaften, und zwar entstehen diese letzteren sehr

rasch, indem sich schon S24 Stunden nach der ersten

Sehntzimpfuiig eine bemeritbare baoteiieide Wirknng

zeigt. Die sehr auffallend« schützende Wirkung dos

Blutes der mit V. Ivan off immunisirtcn Mc» rsehwein-

cben gegen die Cboleraiofection, zwingt die Verff., den

Vibrio Ivanoff als einen der nächsten Verwandten des

Kocb'schen Commabacillu.s zu betrachten, wenn der-

selbe nicht etwa sich mit ihm idcntisob i rwei-'f!! sollt«-

Frühere Versuche von Tizzoni und rattaiii

hat Benario (2) anter Leitung von Ehrlieh nach-

geprüft und festgestellt, das^ im Gegensatz ym d'-n

Angaben der italienüchen Forscher die £zstirpation

der lOls für die Immunisirong der Giftfestigkeit der

Kaninchen von gar keiner Bedeutung ist. In Er-

wi<lerung hit-rauf peben T. u. r. (1.')) zu, da.ss d< r

Eintluss nur ein „indirecter' sei, und dasa die immu-

niflirende Sabstani nidrt in der Uls, jodenfoUs nidit

in ihr allein gebildet werde.

IV. ratbeloKisehe Biologie.

1. Allgemeine palhologi-schc Anatomie
der (lowcbe.

1) Anders, Joh.. Beobachtungen über Entstehung
von wandernden Zfllcii in der lil'erl' huii'len geätzten

Hornhaut des Frosches. Itiaug.-Diss. (ireifswald. —
2) Borissow, P., Ucber die chemotactische Wirkung
verschiedener Substanzen auf amöboide Zellen tind ihren

Einflnss anf die Zusammensetzung des entsündHeben
Kxsnd i'. «. Ziegler's Beitr. Bd. XVI. S. 482ff. — 3)

< brist iani, H.. Etudc histologique de la greffe thy-

reoidienne. Revue med. Suisse romande. No. 11. —
4) Flein er, S., The lesions caused b^' certain so-

ealled Toialbnmines. John Hopkins Rosp. Boll. Jane-
.luly. 5) Derselbe, The [lathnlopic cliangcs eau^ed

by certain so-orilN-d T<.ivall>umitiN. (.\ini-r.) Med. .\'ews.

.\ugu>t 4. <>' Mall. II. N., A compend. of general

patJ^olog}- and morbid anatomy. W. 91 ill. London.
— 7} Jack uff, E., Deber die Verttrritungsart subeatan
beigebrachter mit den Gewebssäftcn nicht mischbarer
Flüssigkeiten im thierischen Organismus. I.-Diss. Mar-
burg. 8 .Ma nasse, 1'.. l'eber Granulationsge-

schwülste mit FreradkörperriesenzeUen. Virchow's Arch.

Bd. 186. S. 245. — 9) Murphi, J. B., Intestinal

q>proximation: its pathological bistology ofreanion and
Statistical analysis. New York. Med. Reeord. May 86.

(.Schilderung der Vereinigung der Darnitheile nach .An-

legung der Czerny-I.embert'schen Naht und anden'r
Methoden, die experimentell geprüft wurden.) — 10)

Ncisser, A., Stereoscopischer medicioiacbcr Atlas.

1. UOg. 8. 12 TM. mit Text Cassel. — 11)

Sehnaus. H. und N. Uscl:iii-ky. Ucber 'len \ •rl.i-if

der Impfluberculose bei Kinwirkiu/j; von .Ukali.iliiuiuiiiat.

Virehows .Archiv. Bd. IM, <. 2G4. - 12) .'^tatke-

witsch, Paul, Ueber Veründerungen des Muskel- und
Drüsengewebes sowie der Herzganglien beim Büngern,
Arch. für experimcnt. Path. Bd. 33. H. 6. — 13)

Y'amagiva, K., Zellcnstudic an der gereizten Hornhaut.

Tirehow's Arch. Bd. 187. S. 77.

Bei einer unter Leitung von Meyer angestellten

eiperimentellcn Priifting der toxicologischen Wirirang

subcutan einverleibter Kohlenwasserstoffe der Parafßn-

reihe ni.ichtc Juckaff (7) die Beobachtung, dass der

flüsaigc Inhalt des Peritonealsaokcs von Meersobweinchen,

welche subcutan ParafBnnm liquidum erhalten hatten,

von fettiger BesehafTenheit war. Es galt dies Veran-

lassung zu grö:>sereu au Kauincheu, Mäusen, Tauben und

PriSseben angestellten Versochsreiben, deren wosentliehe

Resultat! .1. dahin zusammcnfasst. dass

1. subcutan injieirles Paraftin oder (Quecksilber

sich diffus in den SpalLraumeu des Bindegewebes ver-

breitet und durch diesdben, mit Umgehung der

Ly mpbgef'ässe, in die Körperhöhlcn (Bauch-,

Bnist-, .Schädel-Knochcnhöhlen [?] u. .s. w.) gelangt.

Erst nach Monaten findet theilweise auch ein Ueber-

gsng in die Lymphbahnon statt

2. AK treibende Kr.ifte bei dieser Verbreitung sind

in wechselndem .Maasse den Umständen uach betbeilict

Wachsthnrnsvorgäugo im Bindegewebe, Schwere, Muskai-

thltigkeit OlMMge), wihrend den Leucocyten dabd

nur eine gam untergeradDete Rolle »igctheilt werden

kann.

8. Die negative Gapillaritftt des Paraffins a. s. w.

verbindert, dass dieselbe aus den 'lehn Via reu uml ver-

»chiehlichen seri'.sfn Sfialträumen des Bindegewebes in

die strafferen mit \\ andung versebenen Lymphstämmchcu

eintritt, sumal die fiinmiindui^pntollen in diese vnrengt

und z. Th. mit Kli^|>pcn versehen sind: denn

4. sind wahrscheinlich die serösen Bindegewebs-

.spalten identisch mit Teichmann's Saugaderzellen uud

dspfllaren.

Unter der Leitung von P. Gr.iwitz hat Anders

(1) das .Auftreten von wandernden I.eurocyten in der

geätzten Uoruhaut des Frosches studirt, nachdem die-

selbe excidirt und in die fauchte Kammer gebracht

war. ControIIirt wurden die Ergobnisse durch spätere

Untersuchung der lixirten and gefärbten Ulyecte. A.
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koiuDit m dem Resultat, dasa Waiidürzellcu in der

Honbaut Mitist eDtitefaen, und iwar 1. in der Sah-

stanti.i pn^iprin, Ihinls aus Ilornhautkörpprrhcii, theils

io der üruodsubstanz; 2. werden auch Epitiielien zu

WandonelleD, und zwar iu der tiefsten und mittleren

Schicht vm den Aetsbodik hemu und in «dtever But-

fcmung Ton demselhcii, in der obersten Sehicllt haupt-

sächlicb nur um den V etzbezirk herum.

Aveh Tama gl V a (13) untenaehte di« nach Inoüioo

und nach Aetzung der Hornhaut von Kaninchen auf*

tretende Keaction. Die vot» Kruse im Sinne von

Grawitx als Scblummerzellen angesprochenen Elemente

ideotifieirt «r mit dnreh die artifidene LSsioa be-

sohidigten präformirten Zellen der Hornhaut, indem er

dafür ilir geschrunipftes Ausselien anführt, sowi>- da^s

in der betreffenden Schicht in den ernten Munden in

der gaititen Homhaot nur jene stark tini^irten Zell*

kerne sich finden, aber neben ihnen keine blasse Zellen,

femer dmn schon nach H Stunden die ganz blasse

Zone an der Stelle der Schicht siebtbar wird, während

in der veHer liegenden« in den eataten Stunden blaas

ersrheinenden Zone jetzt die ruhenden Hombautzrlkn

sieb zu vergrössem anfangen, und dass die Zellkerne

am Sebnittrande der ebrenllr berausgeschnittenen Horn-

häute, welche gleich nach der Herau-.nahme in Flemming-

sche L'isung gebracht wurden, sich aiuh stark färlien

lassen. Leucocyteo sab Y. iu verschicdeucr Menge iu

und an dem reiletston Besirk der HombSute, welche

auf längere oder kürzere Strecken ihre Epitheldecke

entbehrten. Für die Leiicocyten nimmt er auf Onind d< r

LucaÜsation Einwanderung au^ dem Cüujunetival.sack au.

ünter Leitung Ton Ziegler stellte Borissow (i)

eine grössere Untersuchung ao, welche die Eiterung von

d- ni (le.sieht.spunkt' di r rhenintaxis an Hunden, Ka-

ninchen und Früäcben zum Gegenstand hatte.

Die yenraehe wurden durdi Einbringen von sieri-

liiirten Capillarrühn n mit den in Frage stehenden Sub-

stanzen unter die Haut ii>-r Thiere angestellt und nach

2— 11 Togen der Inhalt an Deckgla^präparaten, die

mit EbrKeh's Farbndsehnng fOr Bltttnnterauehung geflbrbt

waren, genauen Zählungen unterworfen. Es wurde keine

anlockende Wirkung bei 0,1.> proc. KochsalzlSsung eou-

äUtirt, desgleichen bei amorphem Phosphor; Kupfer

hatte liemlieh stark« «nleeimide Wirkung auf Zellen

von Ilundtti. wi'- Kaninchen, dagegen die Pibcnzoyl-

verbindung de» Putrescins nur bei Hunden, während

säe auf Leaeoegrten von Kaninehen und Frtsehen sehr

schwach wirkte. Quecksilber wirkte bei Hunden gut,

bei Fr<'ischen »ehr schwach, bei Kaninehen gar nicht

anlockend, Arseniksäure (arseuige Säure?) nur ab-

ateesend. CrotenBl vfakte stirker bei Hunden, Terpcn«

tinöl stärker bei Kaninchen. Weizenmehl und Erbsen-

mehl hatten bei linnden und Kaninchen ziemlich gute

aulockende Wirkung, bei Fröschen war sie zweifelhaft.

Subcutanes Fettgewebe, Huskelsubstans, Gebinsubstans

und Hodensubstanz wurden lair bei jungen Hunden

untersucht, welche, trotz der im Allgemeinen bei jungen

Thieren stärkeren Wirkungen, nur schwach positiT rea^

^rten. Alle lUflnKirpoismeneiiltiinnf mit Aunudun«

der TaberkeUNunllen, hatten auf die Lenootqrten der

Hunde eine gute anlockende Wirkung. Bei Kauuicben

wurde nur Bae. anthnusis und SteiÄylococeus aureus,

beide mit positivem Ergebniss, geprüft; bei Frösehen

war nach 2 Tagen nur schwache Wirlning tu bemerken.

Was die Art der angelockten Zellen betrifft, so gelang

es dem Autor nicht, irgend welche eonstante Wahr-

nehmung in dieser Reziehung zu machen; es fand sieh

keine Substanz, welche eine bestimmte Zellart vorzugs-

weise anlockte. Wegen der vielen Elnielheiten sei auf

das Original verwiesen.

An 44 Versuchsthieren verseliiedeucr Clausen studirte

Statkewitsch (12) die an Muskeln, Drüsen und den

Herzganglien dureb Nabmngs- und Wasserentsiehnng

hervorgebrachten histologisehcn Abweichungen an Pr<ä-

paraten. die mit Flemming'seber oib r gesättigti r Subli-

matl'iaung tiiirt waren. Er fuud an den Elementen des

Muskel- und DrOsengewebes, in letsterem früher als in

ersterem, einfache Atrophie, trüb« .'Schwellung und kör-

nigen Zerfall; im Muskel nie Fcttmetamorpbose. Bei

allen übrigen Organen erwies sich die Leber am stärksten

verindert, dann folgten Nieren, Parotis, Submaiillaria

und schliesslich Pancrcivs. Wasserconsum beim niinirern

übte keinen Einfluss auf den Character der Verande-

ningen aus, nur traten die letzteren später, aber desto

intensiver auf. Die Intensität der Abweieliungen war

drr Dauer des Hungerns direct proportir-nal ; die Zellen

junger Tbiere wurden früher, jedoch weniger alterirt, als

di^enigen ftlterer.

In einer Anzahl von GranulationagesebwQlsten von

\ erschiederen Stellen der Pankinhohlenschleimhaul.

des äusseren Uehi>rgauges oder au der l'erlorationsstellc

von Trommetfellen fimd ManassefS) im Grannlations-

gewebe eingebettet Kiesenzellen von wechselnder F'orni

und oft sehr betraclitliehtr (IriV^-si-. mit bisweilen 70

und mehr Kernen. Die Kiesenzellen umgaben itestc

todtor Epidermissellen betw. grSiserer Schuppen, sei*

tenet fanden -sieh kleine Schollen v^n der Beschaffen-

heit der Kpithelreste im Inneni der Biesenzellen. Statt

des Epithels fanden sich auch Cholestearinoystalle.

Ein coostanter T]rpiu in der Lagerang der Kerne der

Ricaenzellen, im Vcrhältniss /n den Frrmdkt rp. rn. lies>

sich nieht nadiwcisen. M. leitet die Uie.se nzeden in

einzelnen Fillen von dem Endothel der Lpnphbahnen

her, die er iu einem Falle mit offenem Lumen auf der

Oberflärhi' 'b-s firannlationsgewebes endii;eti ^ali Ex-

perimeuteli konnte er Riesenzellen an Epidenm-ssehüUen

erzeugen dnreh 6—Idtagige Implantetion bei Hunden,

denen er HautstQckc unter ^ Bunichat gelegene

Fascie brachte.

Schmaus und l'scbinisky (11) untersuchten die

von Büchner bd Thieren, deren artifieielle Tnber-

rii1o-e mit Alkali-Proteinen behandelt wurden, beobachtete

Erweichung der Neubildungen an inficirtcn Meer-

schweinchen, denen »ic Injectionen von Thymusextract

machten. Keines der Thiere ging an der Tnherenlose

zu firunde, die Versuchsobjccf'- wurden vielm'^hr durch

Tödtung der Meerschweinchen nach 4—10 Wochen ge-

wonnen. Die Tubercnlose zeigte kdne erbebUehe Aus-

breitung auch bei längerer Dauw, was wohl seinen

Grund in dem benuteten Ausgaitgyniaterial (Emulsion
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von PerllcDoteD) hatte, ausserdem kamen grosse käsigt-

oder «nrdeikte Bote Sfter zur Beobnebtaog. Die mi-

crosi'opisohe Untersuchung der TubiTkel ergab, dass

viele Zelleo des Tuberkels Ausläufer haben, welche

etnen Theil »eines Retienlums Tepiieentiren. Die ho»

mogcne Umwandlung des Tuberkels wird nach dem
Actzcn dnrrh Einlagerung von Hyalin fin Heni durch

Ernst begrenzten Sinne) in Zellen und Faseni bewirkt;

die Zellen seltNrt bilden (unter Umvandlun; ihrn* Sah-

stinzen) einen Theil dc> spätt ren (iicken Hrt; i

Das fibröse den Tuberkel umhüllende Bind<>;rw> la- wird

gleichfalls hyalin. Die Erweichung der lierde fanden

S. and ü. nun Theil beding doreh xellige Wneberung

lior praoexi>tircnden Tuberkclzellen , die dftboi Kcm-
fragmeutiruagen zeigen, während ein anderer Theil der

im Erweichungsherd enthaltenen Zellen ausgewanderten

Leaeoqrten cntapziebt Dm Yenchwindm der Qnind-

.sub'^tnnz, st'wit diesnlbe dem vmii Zfünusliiufern >ri
-

bildeteu Keticulum entspricht, beruht darauf, dass jene

Anslinfer bei der Zelltheilung verloren geben, indem

die Zellen sich trennen und ihre Abkömmlinge eine

rundliche Form anii'hmen. In diesem Sinni- k-rnnto

die Lösung der Urundsub^tan/ eine „zellige Enreichung*^

genannt werden. Diese gebt neben der hyalinen Um-
wandlung der Producte einher, indem ihr nur die von

der zelligen Erweichung freigebiiebenen centralen Theil«'

aobeimfallen, bezw. sie nicht eintritt, wo Neigung zur

Enrdcbnng besteht. In beiderM Art nmgevandelte

Stellen kennen nachtraglieh der käsigen Necrose ver-

fallen. Die Erweichung der tubercalösen Herde ist

naeh S. und Ü. annlog einer editen Etteruug.

Flein er (4, ö) konnte doreb EioTerleibung glo-

bulicid wirkenden nundeblutserutns Itci Kaninchen,

welche den Eingriff länger überlebten, interstitielle

Entasfindungen neben Necrooe der Organsellen in Leber

und Nieren nachweisen, die er in Parallele zur niensch-

lieben Lebercirrhose und interstitiellen Nephritis setzt.

Christiaui (3) hat bei thyreodectomirten Ratten,

die 61. tfayreoidea in die BanAbSble verbracht und

sah. dass nach Fiution derselben durch pcritonitische

Adhacsioncn die anfängliche trübe Schwellung und ent-

zündliche Froli/eration, die an den eingepflanzten Keimen

bemecfcbir wurde, dn«r Tollstindigen Restitution PUts
machte. Letztere an der Peripherie beginnend, schritt

nach dem lonern vor und war gegen den dritten Monnt

ollstiudig.

2. Einselue Organe.

A. Blut

») Gesammtblut.

I i Czerny, A.. Versuche über Rhiteindickung^ und
ihre Folgen. .\rch. f. expcr. Path. WXIV. .1 und 4.

— 2) Gumprecht, Ueber Lipämic. Deutsch, med.
Wochenschr. No. 39. 3) Klink ort. De klinische

waarde van het haematologisch onderzoek. Nederl.

T\jdschr. No. 11. — 4) Derselbe, De klinische

waarde van het haematologisch onderzoek. Weekblad
vour Geneeskunde. No. 22. (Ucbersicht über Rliit-

untersuchuogsmethoden und Theorien mit kritischen

Benuarkungen; besonders wird die Chlorose berück-

sichtiget.) — 5) M ax 0 w , Wasser- und Eiweissgehaltd.Blates

beim kranken Menschen. Archiv f. klin. Med. Bd. 63.

S. 399. — 6) Stintzing und Gumprecht, Wasser-

gehalt und Trockensubstanz des Blutes beim ge-

sunden und kranken Menschen. Ebendas. Bd. öS.

S. 865. — 7) Strauer, 0., Systemntisehe Blutunter-

suchungen bei Schwindsüchtigen und Krebskranken.

Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 24. lieft 8 und 4 und
Inang.-Dis8. Berlin.

Stintsing und Qumpreebt (6) Tersuehen mit

Hülfe riner neuen klinischen Methode die Lehre vom

Blut weiter auszubilden. ^Der Zwe. k dieser Methode

gebt dahin, durch beliebig oft au^geluhrlc L uicrsucbungen

kleiner Blutroengen die Menge der Troekensubstans im

Blut zu ermitteln und deren Verhalten in Krankheiten

zu Studiren". 5 Tropfen Blut (0,2- 0,3 g) aus der

Fingerbeere werden in kleinen Glasschälchen aufge-

fimgen und gewogen, bei 65—70* S4 Stunden ge-

tMeknet und von Neuem gewogeo. — Die Autoren

vindicireu ihrer Methode, deren Feblerquellea sie genau

erörtern, gewisse VonOge TOr anderen kllniseben Me-

thoden der Blutuntersuchung, so gegenüber der Be-

stimmung des specif. Gewiebts, und Bestimmung des

N-Gehalts im Blut.

Aus den sablreichen, kritisch durchgearbeiteten

ErgebnissMii der Uutenuehungen, die wir niebt alle

wiedergebeii k"innen, beben wir her\'or, dass dieselben

auch ihrerseits das Vorkommen einer wahren Oligämie

mlsssen, bestehend in einer Terrainderung der Gesummt-

bhitmenge hei intrnKiler Zusammensetzung des Blutes;

f-rner lehren sie das Vorhandcn.sein einer Plethora

sanguinis serosa im .Sinne UerteTs: das Blut nimmt

am sllgemeben KSrpefbjdnps Theil und diekt sieh

bei Versehwinden der Kocrperoedeme wieder su nonnaler

Dichte ein. .Maxow (.')). der in mehreren Dingen zu

den gleichen itcsultateu, wie die obigen Autoren kommt,

leugnet, wie die meisten anderen Gelehrten, das Vor-

kommen der -errispn Plethora, doch .sind teine F.älle

lange nicht so zahlreich und kritisch so gut durch-

gearbeitet.

Dorali MigfiUtige Untersndiung der Zahl der rotbea

Blutk'irperehen und der f.irblosen Rlutzellen. desTrocken-

gehaltes von Gesammtblut wie Serum, sowie des speci-

flsdien Gewidits ermittelte Strauer (7) unter Leitung

TOD E. Grawits, dass die Verschlechterung der Blut-

zusammensetzung phthisiseher Patienten im Gegensatz

zu deijenigen Carcinomkranker darauf beruhe, dass bei

den letrtnun ^mtüehe Faeteran subnennal sind.

Cachectische Krebskranke zeigen «iae bedeutende Ver-

minderung der Zahl der rothen Blutkörperchen, des

Eiweissgehaltes und des specifischen Gewiehtes des

Bhttes. In den meisten Fillen ist aneh die Termeb-

rung der farblosen Plntkörperchen wahrgenommen wor-

den. Während bei Phtliisisohen keine Formveränderung

der Totben Blutselltn nadigewiesen wurdei, Ihoden sieb

bei Krebskranken in den qMeren Sladieii alle Fennen

der Poüdlo^grthose.

\. Czerny (1) stellte eine Beihe von Experimenten

an, in denen durch Wassereotziehung (mittelst trocke-

ner Luft), sowie dnnih IqjeetioB eonoider Substanien
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(GeUtine. Gummi, Hfllweraiveiss, P^tos, eiofediektea

Katzenblutsenim) bei Katzen ein« EindickaDg des Blntea

przielt wurde. Bluteindiekunif durch Waswrrerlust

führt« unter Erscheinungen einer langsam fortsehreiten-

den oentnlM Nareoae sum Tbde, vobei nicht der Ab-

solute Wasserserlust, sondern die (leschwindi^kiit. luil

welcher er eintrat, sich als niaassgcblich erwiesen.

Dnrdi rabeotaoe lojcetionen Ton physiologischer Koch-

anlalosuug liessen sich die Stoiimgen aufheben, dennocli

war die Diffusions^es.hwindij^keit nicht alterirt. C.

nimmt daher eine cbenüsche .Schädigung, welche £ur

Vergiftung lebenswiditifer oentraler Organe fQhrt, als

Tod« sur>aebc an. Colloide Sttbatanien sogen, in dieser

Beziehung den Halzlösiint'en vergleichbar. W.»»t an:

sie bewirkten, wie durch Blutl^ürpcrchenzdhlung crmitleli

Wardt, relatiTe Oligoqiatniie, ohne ZerMl der Zellen

und ohn« Hiooglobbrarie.

Gumprecht {'2) beobachteti- bei .intin Biaucr-

kuecht Lipimie, welche nach 21/] Wochen wieder

sehwand. Verf. bespricht da« Wenige, was man bisher

über diex'ii krankhaften Zustand ermittelt hat. Die

meisten Angaben finden sieb in der alteren Literatur.

b) OiemlBoheB.

1) Arnold, F., Modifieation of Hedius' hematocrit.

Med, News. 29. (Beschreibung > ines neuen, sehr

feine Ablesung erutuglichenden llamatocrits.) — 2)

Bianchi-Mariotti, O. B., Wirkung der ISslichen Pro-

ducte der MicrocfganisnMn auf die Isotonte und den
Hämoglobingehalt des BIntes. Wiener med. Presse.

No. 30. — 3) Biern.Ti Vi, E., Unlersuciiungfn über die

ehetniache l{lutbeschaff''nheit bei pathologisehen, ins-

bi sondt^re bei anämischen Zuständen. Zeitsehr. f. klin.

Med. XXiV. S. 460. — 4) Jaksch, R. T., Ueber den
StiekstoA^ebalt der rothen Blntzellen des gesunden und
kranken Menschen. Ebcndas. W'IV. 4'2ft. 5)

Livie r.nto. Untersuchungen über die J^ehwankungt^'ii des

<ilvcogcngeh;ilu-s im Blute g.-sunder und kranker ludi-

duen. Deutsch. .\rch, f. klin. Med. LIII. 503. —
6) Limbeck, Ii. v. und iVied l I'ick, Leber die quan-
titativen Verhältnisse der Eiweisskürper im Blutserum
on Kranken. II. Mitth. Deutsche med. Wochenschr.
S. .5fi3. - 7: w \ . A.. I'eber dii' .Mk.ili-scen/ver-

hältni^se des men.schliehen Blutes in Krankheiten. Cen-
tralbl. f. med. Wiss. No. 45. — 8) Schu I tz-Sehnltien-
stein, C, Vorläufige Mittbeiiong über eine neu« kli>

nisehe Methode sur Bestimmung der Alfcaleseens des
Blutes. Ebenda.s. No. 4fi. - 9' Wendelstadt, H.
und Ii. Bleib treu, Beitrag zur Kenntotss der quan-
titativen Zusammensetzung des Menschenlilutcs unter

pathologischen Verhältnissen. Zeitsehr. f. klin. Med.
XXT. s. 204. — 10) Dieselben, Anhang su Tor-

«tehendcr .\rbeit. Ebenda«. S. 868. — 11) Zoth, 0..

Ueljcr Blutfarbstofi^proben einiger Bluteisenpräparate.

Deutadie med. Wochenadir. S. 757.

Schul tS'SehuUsen stein (8) TerdSnnt lur Be-

Niimmung der Blutalli ilp^-enz eine sehr kleine Menge

Blut mit sehr viel neutralem destillirten Wasser (7,5 mg
Blut : 12 ccm Wasser), setst dann 1,6 ocm Vaoo Normal-

sebwefeMnre sa nnd türhrt mit ebenso schwacher Na-

tnHÜauge zurück Als Indii-a'^r difnt ätheri.sche Er}-

throeinlösung. lür fand als Normalwertb: 100 g Blut

as 890 mg NaOB. IMMerWtttb liegt h6her, ata aooit

aBgegehen wiid.

Biernacki (8) Terwendete nir Analyse den Blut-

körpcrchcnbrei, web'her neb im .\dcrla.ssblut, dessen

Gerinnung durch Xatriumotalat gehemmt w.ir. freiwillig

gesenkt hatte. Er sieht dieses Verfahren der Blut-

kSrpergewinnmig doreh Centrifugimng vor. Dass swi-

sclien den Rlutkurperclien inx-li I'lnsmn üpgt, welches

verbietet, die erhaltenen analytischen Werthe auf reine

Blutitdrperehensubstans ni bexiehen, hält er fOr wenig

in.s Gewicht fallend. Dos gleiche Biot gab stets ausser«

ordentlich ülieri'institniin'nde Mengen v<>u Scrliment.

Die Trockensubstanz des nunnalcn Blutes fand Verf.

beim Manne = 23,8—32,8 pCt., beim Weibe 38,23 pCt.

Den niedrigsten Werth lieferte ein Fall von Chlorose

mit 1<)..'>4 {>< <. Truckeiigebalt und Uämoglobingehalt

gingen auuiihernd parallel.

Der Chlorgdudt war normal = 0,441—0,468 pCt.,

unier pathologiseben Verhältnissen einige Male niedriger,

gewijhnlich aber höher als normal: 0,.j09-0.C53 pCt.

bei Chlorose, Lebereirrhose, Nephritis, Mageucarcinom.

Das war die Folge eines verbältnissmäasig hohen Plasma-

gehaltes. Reichliches Erbrechen st.irk saizsäurehaltigcn

Mageninhalts brachte keine Abnahme des Blutchlors.

QleidiaiHaigB Aenderung wie das Chlor leigte der

Natrinngehalt, wahrend der Kaligdialt des BIntes sieb

entgegengesetzt verhi'-H und bei stark wasserreichem

Blute 0,157—0,174 pCt. ;nornial> sogar auf 0,082 bis

0,056 pCt. abfiel.

Mit dem Kali wiederam gleidiainnig änderte sieh

der Pj<t. -Gehalt di s Mlutt s und in der Kegel auch das

Eisen. Doch traf Verf. einige Fälle, in welchen trot^

anämiseher Beaehairaiheit des Blutes, bei erhShtem

Waaser- und geringem Kaligehalt, die ESsenwertbe gans

normal waren. K> h;uid< lte sieh aber nur um leichtere

Grade von Anämie. Jedenfalls ward in allen Fällen

mehr Eisen geAiaden, als nach Berechnung der Himo»

meterdaten zu erwarten war.

Die Blutkörperchen selbst wurden in fast allen

pathologischen Fällen (Carcinom, Rheumatismus, Chlo-

rose, Nephritis, Tubereulose, Ulcus rcntriculi etc.)

wasserreicher als normal gefunden (normal bei des

Verf.'s Methode 70.5 pCt

Die Blutkörperchen enthielten in der Norm bei

39,38—i9,99 Trodcensahetans: 0,348—0,358 pCt K3O:

0,0758—0,0755 pCt Fe; 0,1098 pCt. P,Os. Bei leichten

.Anämien waren dies'- Werthe ehfr etwa.s höher, bei

mittleren Anämien annähernd normal und erst bei

sohweren AnSmien, wo der Fleisdirsehe Himometer

20 pCt. Hb zeigte, deutlich herabgesetzt. Nur das Eisen

machte eine .\usnabnie, indem es bei Aniimie stets reich-

licher in den Blutkörperchen vorhanden war, als_ nor-

mal; dagegen war Biweissgehalt verringert. Yerf. hllt

daher die Verarmung an Eiwci>s utid nicht die Ver-

armung an Hämoglobin für die wesentliche Veränderung

der pathologischen Blutkorperchensubstanz. Selbst IQr

die Chlorose leugnet er das Besteben einer Hämoglobin-

anämie und erkl.irl sie für eine ser<">v<- PlefhMr.i.

Anschliessend schreibt Verf. einen Zustand de»

Blutes, den er ab Oligoplasmie beieichnet; das Wesen

dieser Aaoinalie besteht in einer Steigerang des 6e*
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sammtvohims der rothen Blutkörperchen bei unverän-

derter Anzahl dcrs«>ll)en. Die Blutkörperchen sind dabei

geschwollen, hypertrophisch. Das Blut enthielt nur 20

bis 40 pCt Plasma, statt 46—50 pCt Da aber die

einzelnen Blutkörperchen wassem icher sind, macht das

Blut den Eindruck des normalen oder leicht hvdrä-

miacben. — Soweit die Analysen des Ucsautnitblutes in

Frage kommeii, sind die Werthe des Verths natOrlieb

unanfechtbar. Dagegen ist es nach den Ermittelungen von

Wendelstadt und Bleibtreu, welche dasVerfabren

TOD B. DMhprfifteB, sehr sweifelbaft, ob die für Bl«t-

k&peidieDsubstaDS gefundenen Werthe richtig und.

Denn trotz der Vcrwahninp des Vorf.'s hatte er e- stets

mit doer Mischung von Blutkörperchen und Plasma und

nicbt mit reinen BintItSrperehen tu tbon. Wendel»
Stadt und Bleibtren (9) finden, da^s sowohl die

Werthe v.>n Biernacki, wie auch die Werthe von

V. Jaksch (4) für die Zusammensetzung der Blut-

IcBrpercben vesentlieb von den richtigen Zahlen aln

veicbifl.

Sie gelangen s. B. fÜT den N-Geh*lt xu (blgender

Aufstellung:

Richtiger

Werth.

pCt N.

V. Jaksch.

pCt

{iiernacki.

pCt

Blut 1 5,81 4,85 8,86

n n 5.69 4,11 8,40

„ in 5,91 4,84 4,71

Wenn die Metbode nichts taugt und wenn dem-

nach die Wertbe nnriditig nnd, ao fidlen nitfirtieh aseb

die SeblosifblgemDgen.

Wendelstadt und Blcibtreu (9) haben nach

einer schon früher berichteten Metbode, welche M. Bleib

-

treu atisarbeitete (Pflüj^. Arcli 41), pathologische

Blutart«n iintersiicht. Der bes.ind' ir Vorlheil der Me-

thode ist, dass es gelang, den Voluniguhalt des Blutes

an KSrperehen nnd an Senun sowie den N- (besw. Ei-

•wciss-) Gehalt von Serum, Blutkörperchen zu finden.

Die Verff., welche sich mit Recht der (Genauigkeit und

Eiuwandlosigkeit ihrer Methoden rühmen, üben scharfe

Kritik an anderen Methoden, mit weldien man neuer-

dings an die Aufgabe heranging, das Blutkörperchcn-

volum und den N-Uebalt der Blutkörperchensubstaaz

zu bestimmen. Besondcfi die Meflioden von C. Sehmidt
und seiner Schüler, von Biernaeki nnd von Jakseh
werden scharf mitgenommen.

Aus den eigenen Analysen der Verff. seien hier die

Werthe aufgeführt, welche sich auf Gehalt de» Bhites,

des Serums und der rothen Blutkörperchenitubstanz an

Eiwciss beziehen, femer die Zahl der rothen Blutkör-

perchen und den Yolumgebalt der rothen Blutkör-

perebeo:

Volum

Eiweiss Eiweiss
Eiweiss

in

der
Kör-

Zahl.
im

Blut.

im

Senim.

Blut-

körper-

chen.

per-

chen
im

Blut.

pCt. pCt pCt. pCt

HoibUli . . . .W91333 16.85 7,77 33.05 85,9

n ...
Phthisis . . .

5325000 17,61 6,59 84,60 39,34

6186000 21,74 5,10 39,00 49,1

„ ... 2759000 12,94 5.46 40,50 21.34

<• ... 8515000 11.60 5.20 89,40 18,71

Nephritis . . . 524SO()ü 19.20 •(c.L'r. 2S.77

I'btbisis . . . 1S40U0() lü.ll «5,30 46.:jo 9,52

M ... 3;?;?r)0(K) 13,9S 7,71 30,25 21.95

... 40r.H000 14.24 6,44 36,64 25.79
Herzfehler . . 45G4444 15,8« 7,92 89,48 25,15
Nej)hrilis . . . ()6r.()()()o 21,1.') 44,25 87,06
Cholera .... ß707(H10 22,41 8,13 42,20 41,92
Magenkrebs 9,4fi 4.9f. 47.12 10.68

Pneumonie . . 6440000
1
19,04

1
«.« 87.69 40,8

Jaksch (4) bestimmt den N-Gehalt der rothen

Bluthkörf)erchon dadurch, dass er SchröpfkopfWut centri-

fugirt und das Centrifii^sTt auf N analysirt. Kr bringt

zahlreiche .Analysen von gesundem und krankem Blute

bei. Wie H. Wendelstadt und Bleibtren zei-

gen, ist c» aber zweifelhaft, ob das Centrifugat mit

Blutkörperchpnmasse identiticirt werden darf. Als nor-

male Durchschnittszalil findet v. Jaksch 5,52 pCt N.

Die hSchaten Werthe ergaben penidSse Aatmie mit

6,48 pOL N und Pneumonie mit 6^51 pCt N im Cen-

trifugat.

V. Limbeck und Pick (6) wenden sich gegen

L. Bleibtreu, welcher (ibid. No. 46, 1898) Einvlode

gegen die von üm* n nngewandte Methode der fiweisB-

hestimmung im B'.ut.- erhnb'-n hatte. Indem sie ein-

zelne Pcsitionen ihrer früheren Arbeit preisgeben, ver-

theidigen rie die Methode, den Eiweissgdialt des Setums

durch Alcohoinillunr zu bestimmen, anstatt der von

Bleibtreu empfühlcncn N-Bestimmung und Berech-

nung des Erweisses aus dem Product N X 6,25. Denn

oftmals seien andere N-baltige Körper im Serum, welche

bei dieser letzteren Methorli' füschlich al.s Eivciss mit

bestimmt werden. So fanden sie z. B., dass bei Uraemie

10—11 pCt. des N anderen Snbetaaaen angehören.

A. Loewj (7) fand bei Titration lackiarbeneo

Blutes, welche nach seinen früheren Versuchen der

Titration deckfarbencn Blutes unbedingt vorzuziehen

ist, als Normalwertb für den Menschen: 100 g Blut

«448—509 mg NaOS. Ale er «nf Tenmlaanng

V. Xoi rd'
n
's seine ünteiiUChungen bei Kranken fort-

setzte, fand er die seltsame Thatsache, dass bei vielen

Krankheiten, welche nach anderen Autoren mit Alka-

leseenzVerminderung einhergchen sollten, die Alkales-

eenz erhöht war, z. Th. .sehr beträchtlich 'Diabetes gra-

vis, Nephritis, Sepsis, Sept. Eudocardiüs, Anämie, Gicht,

Cblorosis, Pneumonie). Es seheint, dass beim Slnre-

zusat/. alkalische Affinitäten aus höher constituirten

Verbindungen erst freigemacht werden, und dass diese

Vorgänge im gebunden Zustande und bei krankhaften
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VerS&denmgeD in nngleiohw AtudehniiDg and Stbrke

eintreten. Da Dach den früheren Arbeiten des Ver-

f.iäsers der Titration des deckfarbenen Blutes ein Werth

überhaupt nicht zukummt und da die Titration des

laekfurbenen Blutes die beeobiiebeiien, im einielnen nooh

iiiiverstäiidlirhen Resultate ^'wht, ..i vprlii rf dir Blut-

iritration erheblich an practischer Bedeutung und klini*

scbem Interesse.

Naebdem LiTierato (5) io der EinleituDg die

V'isher geltondeii Anschauungen über das Vorkommen

des Glycogens in den einzelnen Organen und im Blute

and über seine Eotstebtmgsweise kort erSrtert, ter-

bn-itct er sich 1. Uebcr Gly cogenreactiou im

Hlute (le 5 Uli der. Verf. hat das Glycogen im Blute

zuweilen iu Form verschieden grosser, hier und dort

zerstreuter Massen beobaebtat, wdehe er als afreies

xtraeellulärcs ßlycogen" bezeichnet, zuweilen alsroth-

1 raune Kr.rnchon im Innern der weissen Blutkörperehen,

welche er ais ,,iutracelluläres Glycogen'^ anapricht

Durch sablreleiie Yenneihe liat Verf. die Uebeneugnng

gewonnen, dass die Glycogenrcaction im Blute gesunder

Individuen in den meisten Fällen vorhanden ist; er

fand aber das Glycogen in geringer Menge und nur

eztraoellalir, intneeUolir wurde es niemals naehge«

wiesen. Der zweite Abschnitt der Arbeit, welcher der

austührlicbste ist, handelt von der Glycogenreaction im

Blute Kranker. Er Aeilt Beobaehtongen über die Schwan-

kungen des Glycogengehaltes des Blutes bei den ver-

scbiedensten Krankheiten mit. In den Versuchen wird das

Vorhandensein des Glycogens im Blute, ob in grösserer

oder geringerer Menge, ob intra» oder extraoellnlSr, «b

anhaltend oder vorübergehend je nach dem betreffenden

Krankheii-tag. dem Verhalten der Körpertemperatur

und des Urins, der etwa vorhandenen grosseren oder

geringeren Lencoeytoee und der verabreichten DiSt im

Einielnen besprochen.

Im 8. Abschnitte „Olycogcnreaction bei Schwan-

geren und Wöchnerinnen' und im 4. „Untersuchungen

fiber den Bnfluss des Genusses von Syrup und der

Einführung von Pepton auf den Glycogengehalt des

Blutes" fasst YerL seine hierüber erzielten fiesultate

kun snsanmen.

Zum Schluss fuhrt er noch einmal die Ergebnisse

aus allen seinen Versuchen in kurzen Sätzen an und

verbreitet sich zuletzt noch über die £ntstehungsweLse

des Glycogens: er ist der Anriebt; dass das Glycogen

in den vorliegenden Fällen im Protoplasma der Lcuco-

cyten aus den Eiweissstoflea peptoaisirbarer Eisudate

eutktebe.

Bianehi<Mariotti^)priiftedif Wrkung, welche

filtrirte, durch Cultur als kdnlM erviesene Bouillon

auf der bei 35^37" pathogpne Miero^rganismen ge-

wachsen waren, bei intravenöser Einverleibung auf die

Isotonie und den Himogloblbgehalt von gut genährten

Kaninchen aniQbte. Aus den angestellten Verauebea

sieht er im wesentlichen folgende Schlüsse:

1. Die löslichen Producte der pathogeocu Micro-

«fganismen (Typhus, Ifibbnnd, Bae.pfOoy«aeu8, Sferapto*

eoecDs pyogenes, Cholera) haben die Eigenschaft, in

kleinen oder mittleren Mengen iqjicirt, das isotonisehe
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VermSgen des Blutes, venu auch oft nur leicht, aber

stets gleichm'ässig zu vermehren.

2. Die mittleren Mengen der liltrirtcn Culturen

können zilVoruta.s.sig begrenzl werden und betragen je

nach dem Alter der Culturen 8—6 ocm pro Kilo Körper-

gewicht.

8. Der Typhusbacillus scheint von dieser Kegel

eine Ausnahme zu machen, die vielleicht mit der bereits

bekannten geringen Widerstandsfifaii^eit der Kaainehen

gegen Typhustoxine in ZtisammenhaMg steht.

4. Injectioncn von grösseren Mengen als die er-

wähnten, erniedrigen oonstant dasiaotonueheTermSgen.
'>. Die Haemoglobinmenge nimmt nadi der Iqjeetion

der .'^tofFweehselproducte der Micrciorganism<'n stets ab,

und diese Abnahme .scheint in directem Zusammenhange

mit der Menge der injicirten Substanz zu stehen.

6. Iiyectiiinen in wiederholten kleinen Dosen, anstatt

in einer auf einmal, zeigen schwächere Wirkung sowohl

auf die Isotonie, als auf das Uaemoglobiu. Dies weist

einerseits auf die Angewöhnung der TUere an die ein-

geimpften Toxine, andererseits auf die Ausseheidung

ans dem thierisrheii ihganismus hin.

Zoth (11), welcher eine .\nzahl organischer, zur

Blntbildung medieamentSs angewendeter Piipante auf

ihre Verwandtschaft zum Himoglobin Ulltenuehte,

kommt zu folgenden Krgehnissen

:

a) tiämuglobiu findet sich im Ilämoglubinextracl-

syiop von Pfeu ffer und im Himoglobinum liquid.

Pfeuffer.

b) Hämoglobin und Methämoglobin in den Hämo-

globinzcitchen von Pfeiffer.

e) Votiug»weise Metbimoglobin in altem Himo-
glohinum liquidum, ITämoglobinum Merck, Himatogen

Hommel, Trefusio von L. d'Emilio.

d) Hämatin in: Hamol Kobert, Hämogallol Ko-
bert, Hämalbamin Dabmen.

e) Xma Himatinoonplex. im Fenralin.

c) Zellen des Blutes.

l) Barker, P. Lewcllys, On Ibe presenee of iron iu

the granules of tbe eosinophile -leukocytes. John Hop-
kins Hosp. Bull. October. — 2)Botkin, Eugen, I'eber

die Löslichkeit der weissen Blutkörperchen in Pepton-

lösungen. Virchow's Archiv. Bd. 137 11 ft .H.

3) Eisbolz, A.. Neue Metbode zur Bestimmung der

absoluten Zahlenwerthc der einzelnen Leucocytenarten

im Cubikmillimeter Blut. Wien. Klin. Woch. No. 82.

— 4) Puchs, A., Dntersndiungen fiber die Leucocytose
des Blutes unter normalen und krankhaften Verhält-

ni.sicn. I.-Diss. Erlangen. 1893. — .'») (ioldsehei-
der, Weitere Mittheilungen über die Leurorytrn-Frage

(nach gemeinschaftlich mit Herrn Jacob angestellten

Untersuchungen). Verbaodl. d. physiol. Ges. Sitzung
am 10. Nov. 1893. — fi) Goldscheidcru. Paul Jacob.
Ueber die Variationen der Leucocytose. Zeitschrift f.

klin. Med. Bd. XXV. Heft u. 6. 7) üarmsen,
W., Ueber die weissen Zellen im lebenden und im de-

fibrinirten menschlichen Blute, nebst einem Anhang:
über die weissen Blutzellen im fieberfreien Hämato-
thorai. Dorpater Dissertat. Riga. — f') Derselbe,
Feber dif weiss.ii Zfllen im Iibenden und defibri-

nirten menschlichen Blute. Pctersb. med, Woehenschr.

No. 89. — 9) V. Jaruntowski und Schröder, Ueber

Blutveiinderuugen im Gebiige. M&nch. med. Woob.
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No. 48. 10) Mieachftr, V., Ui'ber die Beziehungen
zwi-ichcii Mr'^ri shöhi' und BeselialTdilicit des Blute«.

Schweizer. Corrcsprizbl. No, 24. 11) MüIIlt. Rob.
Franz. l'eher das \ i rliall> ij der l.i'Ufocytose nach Bac-
terieninjectiMni'n. Inauu. Diss. Herlin. — \'2;. Neusser,
E., l elxT eititii besonderen Bluthefiin<l bei uratiscber

Diathe.se. Wien. klin. Woeh. No. MH. - lS)Poletncw,
P. N., Sur la eomposition morphr>logi<|ue du sang dan»
I'inaüitii»!! par alisti:i'-i,i i' r..m|il'-te '-t ini'ninpi' ti'. \reli.

des sc. billlog. publ. par l inst, inip. de med. t-xper.

St. Pct<-rsburg. II. 5. (Die aus.serordciitlieli flcissige,

unter U a k 0 ff a Leitung entstandene Untersuebuug eignet

sich wegen der vielen Details nicht tarn Referat: es

hat sicli .uidi bi i ihr ein vollständiger I'ar.illelisnius

zwischen der iinanlit.itut'n Ab-i.nii'Tiing der Ilanistoffe

und den Sehwankiinj;<-n d^r mi'rpholMijisrliiMi I niwand-

lung der Leucocyteu des Blutes ergeben, wie dies ?oo
Uskoff fOr den Flertyphus und die fibrinSse Pneumo-
nie bereits nai li^;t wii-scn ist.) 14) Rebustcllo. O..

Suite modifieazinni nel ci«ntenuiM della rete vcnosa del

niidollo (iei polli nel rapid" dissanguanieii'i' e

nelle priiuc 24 ore dop<> il sal.i>s.i. Areliivi«« per ic

sc. med. Vol. XVIII. N-. 14. l.i) Hi-llet, A.,

Betrachtungen über Mauserung des Blutes. Wicu. klin.

Woeh. No. 8t. — 16) Roscher, K., Blutantersnchung^n
bei .septischem Fieber. Inaug.-Ois^ Rr-riin. IT)

Tchistowitch. N. Y., Sur la rjuantite des leucocyte.s

du sang dans les pneuraonies fibrineuses ä issue raor-

teile. Arch. des sc. biolog. publ. par Tlnst. imp. de
mM. exp^r. St. Petersbnrg. n. 5. — 18) Derselbe,
Iliimatologisehe Notizen. Tentralbl. f. med. Wiss. No.
14- Ifi. — i;); Winkler, Ferd., Zur Ltlir- von den
rothen Hlutkörperelien. (Necn-se od^r H<^t iieratii»n?)

Wien. med. Woehen.schr. No. 16. 17. (Kritik der Unter-

Mucbungen von Maragliano u. Castellino.) — 80)
Derselbe, Zur Naturgeschichte der rothen Blutkörper-

chen. Wien. med. Presse. No. 5. (Neerose der rothen

Blutzellen bei artilieielier Kindiekuii«;, Vergl. Mara-
gliano u. Castellino. d. Jahresb. 1891. S. 299.)

Bellet (l.')) resumirt die Krfahninfren über Ver-

mehrung des Uämoglobingehalts im Blute bei lünwirkong

von Höhenclima. Während fBr vorabergehende Minde-

rung des OfDruckes das Blut geniigend genistet ist

—

da es über mehr Hämoglobin vertuf^, als zur Deekiinp

des Oj-BcdiirioiäüOS nothwendig ist — macht sich hei

längerem Aufenthalt auf HShen eine raerkwOrdig ge-

Steigerle. ci>mpen.sat<>ri,sch einf;reifende Thätigkcif der

bliitl<i!ib !n!i'n 'hgunc geltend. Das gleicht' scheint, aus

anderen ircüich noch wenig aufgeklärten Gründen, uut«:r

dem Bnfluss des Seeelimas der Fall n sein und ist

•iehergleiebfalls zutreflcnd für die Folgezeiten nach acuten

Blutverlusten. Auf dieser Anregung der blutbildenden

Functionen beruhe die Heilwirkung dcü Aderla-s-se^i bei

(3ilef«M (et ^ gleiobe Aofbaiaag bei v. Noerden,
Berl. klin. Woehensclir. N". 34) W' t n nach den Auf*

hören des böhendiiuatischen oder »cecUmatiscIm Ein-

flusses irieder BIutkSrpercbeD xu Grande gehen, so

seien es wohl die itlk-ren, während die jüngeren bestehen

bleiben. Insof- m habe also das Blttt einen Mausernngs-

procesä durchgemacht.

V. Jaruntcwski und Schröder (9) bestätigen

dnreh Untersuchungen, welche sie theils an Gesunden,

fheil» an Phthisikern in Ourbcrsdorf ausführten, die alte,

neuerdings viel ventilirte Erfahrung, dass bei der Ueber-

siedelung aus der Ebene In daa Gebiiige (GSrberedorf

liegt nur 5*?1 m über dem Meer) in den ersten Wochen

schnell die Anubl der rothen Blutköipercben uod der

Hämoglobingehalt wachsen, errtere in schnellerer Pro-

gression als letzterer.

Neusser (12) hat im Hlute von Gichtkranken weisse

BlutkÖrpercbeu gefunden, welche in der Umgebung des

Kerns eine eigentbflnUehe, mit der baaiachen Compo-

nente des Ehrlich'selien Triarid.s sich intensiv schwan

färbende Körnung darboten. Hauptsächlich zeiirten di«*

kleinen mononuclearen Lymphocyteu diese Veränderung.

Verf. bringt läe mit d» Bamaänre in Betiehmif and
lirilt die Kiirner für /i rfallsprodncte des Nnrlcitjs und

gleichzeitig für Vorstufen der Harnsäure. Auch manche

andere Kranke (Rheomatiimas, Astbaa, chronische

ilauterkrankungcn, Diabetes, Neuralgie, Neuraatlienie)

hatten die gleiche Kr-eheinung im BInt. Dagegen

werden sie bei Kranken mit Lungcntuberculose stet»

vermiast.

Nach kuner Wiedergabe der Ober das Wesen der

l.i-ucoe_vfen bfirsehendf^n .\iisii-hti.n Vdii Limbeck,
Kömer, Löwit und Schulz und einer Schilderung

der Versachsanordnung zar kfinstlichen Verlnderung der

Leucocytcnzahl im kreisenden Blute, berichten Gold-
seheider und P. .laeob (.'), (?) über 90 zu diesem

Zwecke an Kaninchen angestellte Versuche. Während

sich eine Versochsgruppe auf die durch allmllige Ab-

kühlung des Versuchsthieres herrorgenifene Vermindc-

ning der Leueocytcn (Hypolcucocytose) bezieht, welcher

dann eine massige Vermehrung derselben (Hjperlcuco-

cjrtose) folgt, wodnrd) dieBeobaehtongen IHIbererAatoren

bestätigt werden, beschäftigt sich die nächste Versuchs-

reihe mit der Wirkung von Injeetionen chemischer

SulMtansen und Orgaoextracte auf die Leucocytensahl.

Das Etgebniss ist, dass, wenn fibeibanpt eine Wirlmog
auftritt, ziiTst fine Ifypo-, dann Cioc Hyperl'Mir-ncyfose

dicücn Injeetiouen folgt. Eine Reihe weiterer Verstucbc

thut dar, dass sowohl bei normalen VerUltniaaen, wie

im Stadium der Uypo- und Hyperleueo^tose stets in

d.-n peripherischen «H frls-en mehr Leueoeyten anzutreffen

sind, als in den centralen, wodurch die Theorie von

Schulz widerlegt wird, dass die Schwankungen der

Leucocytose i, i: iiier Vertheilung der Leueoeyten im

Rhi(e derart beruhe, dass Uyperleucoeytose in den

centralen (ierässen vorbanden sei, während in den peri-

pherischen Hypoleueoeytose bestehe und umgekehrt.

Die über den Zusammenhang zwischen Hypo- and
Uyperleucoeytose angestellten microscopischen Unter-

.suchungen hatten zum Et^ebniss, dass ein Leucocyten-

serfUl im Stadiom der H]rpo1«ieo«7tose nteht statt-

findet, --ndern dass bei d'^n Ini>'ctionsvprsuehen im

Stadium der Ilypolcuceicy lo.sc bestimmte Capillaigebiete

(besonders die der Lungen) mit Leueeejrten filbeorfBIlt

sind. Zerstörung und Neubildung von Leueoeyten

spielen b'ü d> n in Frage kommenden Zustanden nur

eine untergeordnete Rolle.

Die Ergebnisse der gesammten Versnebe f3hi«n die

Verff. im Gegensatz zu anderen Auti.n n m der An-

nahme, dass die Hypo- und Uyperleucoeytose auf einer

cbemotactiäcben Wirkung der eingeführten äubiitanzen

auf die Leueoeyten bembe, eine Anriebt, mit wddier

sie die Resultate ihrer Venoebe «Mdi im speeiellaa in

Einklang bringen kSmen.
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Zum ächlu-ss «eisen die Verff. auf die kÜDiüchen

Form«B der Len«o«]rtoM lieim HeBidMn Idn, dtrea Be-

funde sowohl mit den von ilinen künstUeh eiMngten

Veränderungen der Lcucocytose, wie mit der Theorie der

chemotactuchen Einflüsse gewisser Stoffe auf die Leuoo-

qrteo UebeniastiiBiiiiing idgen, vm im Speciellen fOr

die ,entzündliche" rvcurncytose Rieder's dargethan wird.

Nach intraTenöser liyectioD von Ciilturen verschie-

deoer MierooifaiiisiiMO üNid Kttller (11) bei Kanineben

eine H\-poleueoiqrtoae, iralebe der durch Milzeztract oder

Ilenii.illuiuiosc erzeiiptiMi gniiz .»hnlich ist; indem die

Leucocytcu sich in CapiUoren anhäufen. Zunächst «er-

den die Leaoo^ten in der Lunge anruclrgetaalten, dann

in C^pUlann des grossen Kreislaufes. Wenn auoh die

Microorganismen in d-ii L<nicocyten gefunden werden,

so iüt doch der Autor, der unter Leitung Uold-

sebeider's aibeitet«, betflgtioh der Anerttenunng einer

pbagocytrir. il Leistung sehr vorsichtig.

Nach der Methode von M a c a I i um (Od the demon-

stratioD of the presence of iron in cbronatin hj micro-

ehentfenl methoda. Pxoe. Ref. See. ToL 50) kminte

Birk' r (1) Eisen in den Granulis der ecsinnpliilrn Zellen

nachweisen. Er verfutur im Specielleo so, dass er Deck-

glaspräpante om Blot eines Malarialtranken nach

Ehrlich auf 120" eine bis zwei Stunden lang erhitzte;

und dann mit der Mischung von Sehwefelammoniutn und

Ulycerin (i—4ö Stunden lang im Brutschrank behandelte.

Die rotben Blnlkdiperdien «nobienen dann grau, eosino-

phile Granula felbli«h. '.NetttropbOe Grannlationen

neigten keine R«action.

Tschistowitcb (17, 18J bat Substanzen, welche

nadi L5irit im KSrper aente LeokolTM bewificen aoUen,

mit Blut gemischt. Bei verschiedener Vcrsuchsanord-

daog beobachtete er niemals ein Zogrundegeben von

Leneoeyten. Zar Anirendnng kamen Peptonlösung,

TubercaUn, Coltnren von Stapbylocoecus aureus, IGeioc.

prridigiosus. peptonhaltige Bouillon mit abgestorbenem

Diplocoocuii laaceolatuä. Diese Versuche sprachen gegen

cHe Theorie L9irit'«.

Femer hatte er Gelegenheit Blatontenaidmnffen

bei ein'T Fr.iu nach Milzexstirpation zu machen. Die

Operation war wegen SebweUuog und Dislocation der

Wls aaigenhrt Die Zahl der BryUifOoytfu var M
bis 5,8 IfüÜooeo, die Zahl der weissen Zellen in den

Vormittagsstunden 9870-11762 pro cm. Auflailend

war bei dieser anoäberDd normalen Gesammu<ihl ein

relalhr hober Gebalt an LymphooTten (90->S0 pCt der

veiiaeB Blutkörperchen). NachMahlzcit''n stieg, wie nuter

nonnalen Verhältnissen, die Leur(iryt< nz,ihl m.'issig .ui.

Koscher (16) fasst die Ergebnisse von Blutunter-

saehmigen, vdehe die Tersddodenen Bestandiheile der-

selben beim Fieber betrafei,, d;iliin zusammen, dass bei

Sepsis die Zabl der Erjrthrocyten und proportional des-

selben auch die Trockensubstanz des (iesammtblutes

mringert tat b gm besonden ttarkem Maaaae iit

der Trnrkenrückstand fi' ^ Senuns vermindert. Diese

Wertbc nehmen mit der Dauer der Krkrankung ab.

Der Haemoglobingebalt ist proportional der Zahl der

retten BlatköiperAen venTtogert Die Tmäm-
nbetaas dea Blutet kuB na die Hilfte veningert

werden, ohne directe Lebensgefahr zu bedingen, dagegen

trat bei einer derartig h<dien Verminderung im Laufe

der Erkranknnc '^'^^ ^>"' Leucocytenzahl

ist stets vermehrt, die Leucocyten gehören vorwiegend

zu der multinucleiren Form mit neutrophiler Granu-

lation. Der Befand an Lenowgrttti vird dnreb ISnu-

datioiK-n und aeeidentelle Erknakongen nkht un-

wesentlich complieirt

Auf der Klinik von Debio untersuchte ilarniscn

(7, 8) das numerische VerbSttniss der Leaeocjrten im

deßbrinirten Blut vergleichsweise zum lebenden von

Menschen, welche an verschiedenen Affectionen, fibrinöse

Pneumonie ;3 Fälle), Typhus exanth., Erythem, nodos.,

Raematetborai, Syphilis (8 Fille), Emphysen and hae-

morrhagische Diathese (Sc-Tbut? ^i Fälle) litten, bezw.

sieb in der Reconvalescenz befanden. Aus.ser dem
'Proeentrerhiltoias der ein* und mebrfcemigcn Zellen

7.U einander, wurde bei den Kranken der Verlust an

Zellen durch das Dedbriiiiren ermittelt. Aus ih-u 7nh!en.

die im Original tabellarisch zusammengestellt sind,

sebliesst der Autor, dass sowohl die so Grande geben-

d' ti einkernigen wie mehrkemigen Zellen, eine wesent»

li'.'h<- Rolle bei der (ierinnung spielen, und aus diesem

Grunde bei ihrem Zerfall in einem gesetzmässigen,

gldehbleiboDdoD Zahlonveriiiltnias m einander stdien.

[Bieruaeki, Edmund, Zur Frage des gegenseitigen

VeihiltiiiaieB im rotten BtaCkSfpeiNdieB und des
Plasmaa im kreisenden Blnte. Gaseta lekaiska. No. 11.

Biernacki Ikod, dass im spontan sedimentirten

Blute, sowohl im physiologischen als auch im patbolo-

gisehen, die Erythrocyten nicht, vie im Blnte in toto

in Geldrollen, sondern in mehr oder minder aos-

geprägter Form einer bewegungslosen M .saik ange-

ordnet sind, während im Verlaufe der Sedinientirung

selbst noch Andeutung Ton Geldrollen Toriianden ist

Andererseits sind in eolchem Blnte die Dimensionen

der Frjtlirocyten viel kleiner, als im nicht sedimeii-

tirten, indem der uurmale Durchmesser von 7,5—8,2 /t

bei den Eiperimenten des Yerf-^s bis auf 5,0—8,8 /t, in

einem anderen Falle auf 4,1— .5,0 fj, in einem dritten

sogar auf 3,3—4,1 ß zusainrnenschrumpfte. Der Ver-

dacht, dass diese Veränderungen dem Wasserverluste der .

rotten BlntkSrperehon sosaaefarelbett seien, dfMte «ohl

nicht aufkommen, da i:i.ir frische Präparate, bei flerT'n

die Möglichkeit einer starken Verdunstung ausgeschlossen

war, verwendet worden. DafBr spridit noch finmer,

dass, wenn man das Sediment der Erj'throcyten wieder

mit dfra I'lasma mischt, dies-' in ni'-ht langer Zeit

ihre cbaracteristische Anordnung in Gcldrollcu und ihre

oomalen Dbnensionen sorfiekerlangen. Bei Hönde»

und Kaninchenblut waren die Erscheinungen der Mioro-

cytosc und der .\iifi;'>sung der GeldroUen noch prig-

nanter, als bei menschlichem Blute.

Aus diesn Thatsaehen iblgert non der Verf. im

\VidiT--pruch mit df-r bisher allgemein anerkannten

Theorie C. A. Schmidt 's, dass im normalen Blute

die Erytbrocyten Plasma enthalten; danach wäre die

Sednnentirung keine rein nedianisobe TMHMlie, ein

Herabsinkon der Siyttmojlsn auf Grund ihrer eigenen
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Schwere, «ondern ein spontanes Aussebeiden von Plasnui

seitens der Blutkörperchen, eine Erscheinung ihres

StcrVxns. Auch andere Ueobaclitunpen scheinen für

dies>e Theorie zu üprt'ckeii, voruelimlich aber die

Bleibtrea's, vie aach die des Verf.'s, aas denen er-

sichtlich i.st, dass die Schnelligkeii der Sedimentiniiii:

unabhängig ist vom spccifischen »lewicht der Blut-

körperchen einerseits, des i'lasmas andererseits, da.s

Oegeotheil von dem, was naeb der Theorie C. A.

Scbmidt'^ vorauszusehen vriinv Was nun das Yer-

bältnifls des in <irii ICrjthrocytcn cutbalteiien Plasmas

zum freien Blutpi.isma anlangt, glaubt der Verf.,

dass das freie Blutplasma von den rothen Blutkörper-

chen nach MinsNsi.\li d>-s Rednrfis dt-r uinherlicgendcii

(ievebe ausgeschieden werde vornehmlich geschähe

dies in den Venen. Es wäre sonaeb das Blot kein

pbynologiscber Saft, etwa im Sinne des Magensaftes,

sondern ein Gcwbi-. oder ebcr nocli ein Serrolions-

Olgao, wo die ErAthrocyten als analug den aui>:>cbei-

deoden Zellen, das Plasma als analog dem Seerete za

botaraehtsn wäre. Bock (Krakau).]

B. Lyiniihc und seröse Häute.

l) Cohnstein, W., Zur Lehre von der Transsu-

dalion. Verhand\. d. Berl. Physiolo^r. (;,.s. 1893. S. 179.

— 2) Derselbe, Zur Lehre von der Transsudation.

Virchow's Arch. Bd. 185. S. 514. — 3) Etienne, G.,

Oedemes aigns osaeatiels localises sans phcnomenes
gcneraux. Gas. bebdom. No. 2. — 4) Galvagni, E.,

Sulla Poliiirrouicnite c pnlisierositc. Scuolc ital. di

Clin. med. (Besprechung vuu Fällen mit gleichzeitiger

Erkrankung mehrerer (Jelenkc und serüscr Häute.) —
5) Hamburger, H. J., Opmerkingea oon Hjrdrws.

weekblad voor Geneesk. No. S5. — 6) DersetVe, »ur
Lehre de.s Hydrops. Ztschr. f. Tliienurd. X.\" S IIS.

— 7) ,1 olles, -\.. .\iialyse einer H.niilijjuiu'tions-

flüssigkeit. Wien. med. Wo.-heijsehr. .\i>. 4S. 8)

Kos sei, A., üeber die Lvmphzellen. Peutsche med.
Woch. S. 146. Mit Discussion. Kbend. S. 310. — 9)

Reiner, A. und J. Schnitzler, Ueber die Abfluss-

wege des Liquor cerebro-apinalis, aus Stricker: Frag-
mente auH drin (iebiete der experimentellen Patimlogie.

Leipzig und Wien.

W. Cohnstein (1, '2< h.it die (;e^etze stndirt.

nach welchen crystalloidc und colloidc Flüssigkeiten

dureh llembranen gegen andere FIQasigkeiten ftltriren.

Bs Mlgte sich, dass dabei andere Gesetze gcH^^n, als

wenn gegen Luft flltrirt wird. Die Conecntration

des Filtrates stieg mit dem E>ruck, gegen welchen

filtrirt wurde od*, m. a. W. bei steigendom Uefondmok
wird zum Transport einer bestimmten Menge fester

Substanz verhältuissmässig weniger Flüssigkeit gebraucht.

VerbUtnissmissig kleine Mengen TOn FlSssigkeiten

können bei bobem Gegendruck verhältoissmässig grosse

Mengen fosfcr Substanz Iran.sportiren. Verf. drückt

diese Erfahrungen auch in dem Satze aus: die Concen-

tration des Transsodats ist um so grosser, je mebr die

Fi\tratinnsvi>rk;änge gegen die Diffusiunsvorgänge surüok-

treten. Verf. benutzt seine Erfahrungen und die aus

ihnen abgeleiteten Formelu, um gegen die Theorie

Heidenhain*8 Einsprueb au erbeben, welober die

capillarp Transsudation als specifische Sccretion auffasst.

Hamburger (5, 6) führt aus: nachdem man er-

kannt, dass die normale Lympbbfldung nieht anf

Transsudation, sondern auf endothelialer Seen tiou b>'-

ruht und nachdem man lyuiphtreibende und lymph-

hemmende Stoffe kenneu gelernt (Heidenhain), sei es

an der Zeit, andi die Ldire vom Hydrops tu reridiren.

Kr bringt 2 Fälle von Ascites bei, in welchem es ge-

lang, die Gegenwart lymphagogcr Stofle im Transsudat

zu erweisen. Im ersten Falle konnte gezeigt werden,

dass die lympbagoge Bigensohaft an die Gegenwart roa

Micrococi'tMi g' biinden war. -— Verf. stellt nuB 8 Ent-

stehungsweisen für Hydrops auf:

I. Hochgradige venöse Hyperämie, bei welcher aber

nicht — wieCobnbeim meinte — Dnieksteigorung,

sondern Anhäufung lymphagoger StofTwechselpruducte in

den Capillaren zur Ursache der Ausscbwitzung wurde.

3. Yerniebrte Dureblässigkeit der Gofiwwand im

Sinne Cohn heimV Hier hat die Wand denCbaraeter

als secernirend' s (»r^an verloren.

3. Keizuug des Capiilarendothela mittelst einer der

Krankbeit eigiSBaB lynpbtrelbenden Sabstans. Dieses

kommt wabisobeinUdi bei nephritisohen Oedemon in

Betracht.

Die Abflusswege des Liquor cerubro-spinalifi studir-

ten Reiner und Sebnitsler (9) aa oumresirten

Hunden, denen sie Injectionen in den .'^ubarnchnoidal-

rauui durch den Conus meduUahs machten. Ks wurde

0,6 proe. KoebsaltlSsnng mit Ptoiroeyankalium, sowie

reines Olivenöl veiwandt. Es traten aber bei sebr

niedrigem Druck Oellröpfchen aus der serösen Höble

des Cichims in die Venen ein. Da^s die Stomata,

durch die der Uebertiitt erfolgen mnn, in den Paeebio-

niseben Granulationen gelegen sei. orsebeiot di n Autoren

unwahrscheinlich, da .lurli bei Kaninchen, die keine

Pacchionischen Grauulutioucn besitzen, schon hei einem

Druok von SO—80mm Hg die gleidie Beobaebtnng an-

gestellt werden kounte.

Kos sei .S) besjiriclit die ehi'iiiisehe Zusammen-

setzung der LympbzcUcn, welche aus der Thymusdrüse

dureb Zetpressen und CentrifOgiren gewonnen sind.

Nach ktinicr Uebersicht über die in den Zellen als

«primäre* und als ^secundäre" Zellstoffe vorhandenen

chemischen Substanzen, beschäftigt er sich eingehend

mit dem Nuelein, b«xw. seiner Componente, der Nneldn-

säure, aus welcher sich Adenin. Guanin, Xanthin und

Hypoxanthiu, ferner das Tbymin und vielleicht die

Harnsäure ableiten. Aus der Nucleinsänre liisst sieb

dureb Eintragen in wisserigc Eiweisslösung das Kudeio

danteilen. Dieses findet sieh in den Lymphzellen in

obemiseber Binduug mit Uiston, als Nucleohiston. Das

Histon lisst sieb aueh k6nstlidi darstellen aus Prota*

min und Albumoson. In Gemischen von Nucleiu und

Histon kann man inicrocheniisch sich über das Vor-

wiegen der einen oder anderen Substanz oricntiren. Mit

dem Ebrlieb'sdion Triaeidgemiseh fita1>t sieh da
rubende Zellkern violett (Vorwiegen von Histon, wäh-

rend der Mitose aber grün (Vorwiegen der Nucleinsäurc).

Die Nucleinsänre ist stark antiseptisob ; wahrscheinlich

wendet die Zelle diese Waffe im KSrper gegen die Bae-

terien an. In der Discussion ftihrt Verf. angeregt

durch eine Interpellation Kl empn er 's weiter aus, dass
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naa die Entotebong der Hanalme «u Nuelnnsinra

aus chemischeo GiüDden all überaus mlnaebeioUeb be-

idicbnen müsse.

Eine durch Fuaction erhaltene llämatomflässigkeit

hatte nach der Aoaljia tod Jolles (7) folgend« Zu*

aammeiuetnuig (auf 1000 TImU«) :

Wasser 237.50

Feste Stoffe . . . . 62,10

Asche 9,43

Albuminatoffe . . . 46,S0
Harnstoff 0,11

Fette 2,80
Cholesteario .... 0,87
Lecithin 1,09

üaUeniarlMtolb . .
—

GallenBlnren ... —
ZuokiT

Pignieilte:' SpaUuugsproduct<; des Uamuglubins.

C. Leber*).

1) Freyhan, Th., Ein T i m i k li her den gegen

-

wirtifen Staad der Weil'soheu Krankheit gr. d.

Berlin. (Berliner KUnüc 68.) — f) KOlx, E.

und J. Vogel, Zur Kcuntniss der Kohlehydrate
in der Leber. Centralbl. für med. Wiss. No. 44.

- 3) X.isse, D., Ueld-r Eiperimente an <ier Leber
und den Gallenwegen. Langenb. Arch. Bd. 4Ö. — 4)
Oddi, R., Veber das yonenuneo von CbendrelÜii-
schwefelsaure in der Am^toidleber. Arch. f. cip. Path.

u. Pharm. XXXIII. S. 876. — 5) Pick, E., l'ebcr

die F.titstehuhg des Icterus. 6) Poiifick, E., Ueber
das Wesen der Leber-Recreation. Sitzber. d. scbles. Ges.

f. Tatall. Cnltor und CeDtralbl. t. med. Wisa. No. 2&

Fortgasetste Untenuchungen haben Ponfick (6)

als das der so angewöhnliehe Gawehomassen produ-

circnden Rccreation der Leber zu (Jrunde liegend'' Prinrip

die innere Verstärkung der Stamnieleineute des Ge-

webes doreh eine Neabildung gleichartiger DrSaensellen

ergeben; diese vollziiht >iih im wesentlichen durch

Interposition. Durch Ausbau der alten Lobuli wird

der herrschende Grundplan festgehalten. Die Neigung

der Ca|»illaren im Innern der Aetni su bald umaehriebe-

oer, bald mehr diffuser varix - ähnlicher Ausweitung

sowie ein Engerwerden der Ma.sehen des ("apill.irnetze.s

gehen der Neubildung von Drü^cnzciicu parallel. Im

Allgendaen findet die Vergiösaarnng der Aeiai eon»

centriseh statt; erhcblicli seltener sind die Ausnahmen,

WO sich gruppenweise eine be!>oudeni lebhafte Zcll>

theDong geltend macht und dadurch gewisse Mittel-

punkte getroini werden, innerhalb deren die Bo-
sehiebung dichter, die Durchdongung der alten Zellen-

reihen durch die Elemente der der neuen Generation

siaa iamgire ist In der Sitzung der sefalea. Oes. am
5. Ifai legte der Autor die farbigen Tafeln vor, welche

erst vor Kurzem (Virehow's Arch. Snppl. Bd. IvJS) im

Druck erschienen, die Histologie der Lebcrrecreation er-

lintem. Die Aasfahmogen P.'s sind intwiselwn dniob

lie Arbeit v. Meister's (vgl. S. 224) in allen wesent-

lichen Punkten bestätigt worden.

Na.sse (3> schliesst sich ticnienigen Autori-n an,

*) Siebe liierzu das Referat über: Jan so n, CarL
Lebarreiindenuigen naeh Idgatur der Arteria hepatica

aar S. 190. 0. Red.

«eldie Ex8<arpati(m der Gallenblase fBr einen den ITei^

suehsthieren unsebidlidien Eingriff halten. Bei Ver-

suchen über die Galleiistauut f ii ilim N. di-- Frage in

Angriff, ob die Atrophie der Leber, welche »ich an den

eiperimenteUen Tenehluas der Gallenwege ansehliesst,

eine unaofhaltsam fortaehreitende sei, oder ob der

Process zam Stillstand komme, wenn der Gallenablluss

wieder frei wird. Wiederholt trat an dem allein unter-

bundenen linken Gallengaag and Ihiet efttieo»

spontan sehr bald wieder Durchgangigkeit ein und es

zeigten sich dann microscopisch so gut wie gar keine

Veränderungen des Lappens; microscopisch waren hin

und wieder geringe Termebmag der kleinen Gallea»

gange und des Bindegewebes und gelegentlich Re.ste

von kleinen Necroseu und kleinen Narben beiii> rkl ar.

Aus Otgeeten, in denen der Verschluss längere Zeit

bestand, rieht der Autor den Schluss, daas aneb dann,

wenn die Leb<'rabsehnitte, deren Secrelion gehemmt

war, schon atrophisch waren, die Atrophie dennoch zum
Stillstand komme und die betroffenen Abscbnitta sidi

erholen und regeneriren, sobald der GallenabfluaB

wieder frei wird.

£. Pick (5) übt scharlc, aber wie uns scheint,

haltlose Kritik an den herrsehenden Ansiebten aber

die Entstehung des Icterus. Von den Fällen mit

grobem Verschluss des Ausführungsganges abge.seiien.

will er von „Stauuugsicterus" nichts wissen, sondern

führt den letenis auf Anomalien tnrOok, welche rieh

in den höchst cigenthümlichcn Strümunpirirhdin^en

der Lebcrsecrete entwickeln. In Folge krankhafter

Beeinflussung der Lebenellen hoII sich die Richtung

ihres Secretionsstroms Indem können, sodass die Galle,

statt in die Gallengängf", in das Blut gelangt. Diese,

glücklicher Weise vom Verf. selbst als hypothetisch

beseiebnete Seeretionsanomalie nennt er „Paraeholie".

."^ie si ll insbcs -iid re bei nervösen Erregungen, bei

rholelitliia>is, bei Vergiftungen un<! bei Infectionen

eine Rolle spielen. Auf Einzelheiten der Ausführungen,

welehe ein stark sabjeetives Gepräge haben, einm-

gehcD ist hier nicht der Plat^

Külz u. Vogel f'2; fanden in der aus dem Orga-

nismus möglichst schnell entnommenen Leber des Rindes

ÜMnnaltoee und Maltose, ffierdordi whrd bewiesen,

dass die Saceharilication des Glycogen in der Leber

qualitativ ganz in derselben Weise vor sich geht, wie

in Lösungen, die mit Speichel oder pancreatischem

Saft behandelt werden.

Oddi (4) untersuchte Amyloidleber auf Chondroitin-

schwefelsaure. Die bisherigen Untersuchungen hatten

ergeben, das keines der gewöhnlichen Kohlenhydrate

aas Amyloid sa gewinnen sei (Carbone und Grandis).

In der normalen Leber des Menschen und des Rindes

fand Verf. nur Glycogen und die Grundsubstanz des

Mucins, dagegen keine Chondroitiuschwefclsäure oder

andm mit N. gqpaarte Kohlenbjrdrate. Dagegen Aud
sieh reichlieh Ch. in der Amyloidleber; doch mosste

sich Verf. dahin entscheiden, da-ss die Säure nur neben

dem Amyloid Torkomme und nicht ein wesentlicher

Bestandtheil desselben seL YieUeieht, daas die Gegen«

wart der Säure tur Amyloidbildung anregt; dafür
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sdiien sa spraebeo, daas in der Hnndetebar naeb

Füttening voa ChoodroitiiMehwefeUiiire Amjloidre«otioii

erhMteu wurde.

D. Hirn Organe.

Mya, G., Solla lisiologia renale. Lo sperimentale.

No. 3.

Aiu der theoretücheu Iktrachtung Mya a zur pa-

tbologiacben Physiologie der Nieren ist der Vorschlag

bervonvbebeD, den der Autor betrtffs der Beziehung

der compensat'Tisehi'n t^esammtleistung von Herz- und

Miereotbätigkeii macht. Als Eukrinie (elt-Mfima, cemo)

-will M. die Perioden salfleienter Seeretion, demeni»

sprechend die Insufficienz r»l<i Hyp.ikrinie be/eicbnen.

Aknni(> w.ire nach M. die Periode dauernder, der The-

rapie trutzeuder Insulficiens.

E. Darmeanal.

Obermayer. F. und J. Sclinitzler, I'. Ker die

Dureblissigkeit der lebenden Darm- und Hari)bla.sen-

vand für tiaae. CentralbL f. med. Wies. No. 89.

An Kaninchen, Händen nnd Katsen stellten Ober-
niayor und Schuitzlor f-^t. '1 die Hamblascnwand

wie auch die Damiwaod der geoannten Tbierarteu bei

offener und bei gcscbloeaenw Banchhuhle fBr Gas dniefa-

l^gig seL In der Banehhöhle fiud sieh Gas nicht TOr.

F. I'ancreas.

Harris, V. D. und ii. A. Crace -Calver t, Tbc
humaij paiicreatic fermenU io diseaae. St. BartboL boap.

Rep. XXIX. p. 125.

Harris iirifl Cr.ir c - Ca I v er t haben \ou dem bei

Sectioneu eutuomiucneu Pancreas Extracte hergestellt

nnd deren fermentatiYe Kraft geprüft Zuerst Tersebaff-

ten sie sich Normalextracie von einem an Verbreiviun^:

acut verstorbenen Manne und mit liii .sum Normaleitracl

verglichen sie die bei verschiedene n Kraukheitea ge*

wonnenen BEtracte. Geachtet wurde auf die fett^paltende,

diastatiselie, proteolytische und Lab-Wirkung der Ei-

tracte. Oboe dass für das Verhalten in einselnen Krank-

heiten etwas Bestimmtes ausges:igt werden konnte, &ii*

den sie gana im Allgemeinen, dass die pruteolytiadie

Kraft meist gut erhalten ist, während die and-^f-n Fer-

mente sich in den meisten der untersuchten Fälle (23)

als mehr oder weniger geeehwicht, ja sogar oft als

fsblend erwiesen.

G. Muskel- und Nervenapparat.

Lehrbücher und Monograpbieen.

1) Boy-Tessier, De la s^oilit^ en g^^ral. 8^

Paria. — 2) Campbell. H., Headache and other mor-

bid eephalic seiisaiioiis. 8. London. — 3) Charcot,
J. M., Polikliijibclic Viirtriigc. rrbcr'^. von Freud.
4. u. 5. Lief. gr. 8. Wien. — 4j Fleck, 0., Zur

Aetiologie der spontanen Hirnblutung im mittleren und
jugendlichen Alter. & München. — 5) Fr^dault,
Lea passions. 16. Paris. — 6) Goldseheider, A.,

Ut'ber den Schmem in physiologischer und kliui?iehcr

Hinsicht. Berlin. CG Ss. 8. — 7) Michaelis. A. A.,

Der Schlaf nach seiner Bedeutung für den gesunden und
kranken Menschen, gr. ü. Lcipag • fieudnita. — 8)

V. Oefele, (iymnema silTestre bei unangenehmen Go-

scbmacksempfindungni. ^«A.) gr. 8. Berlin.

1) Contejean, Ch., Le cboenerreux et Finhibition

des echangcs. .\rch. de Phys. norm, et path. No. 3.

— 2) Courmont et Doyon, Influencc comparce du
poison tt'tani'|iie sur rcM'itabiiite des .sy,stemes nerreux
nioteur et sensitif. Arch. de physiol. No. 2. — 8)

Cirande, E., Contributo alle studio cliuico delle nev-

rosi da autointossicazione. Gass. med. lombarda. p. 42.

— 4) Laach«, S., Zur Lehre von den Sehmenen sog.

vasculären Ursprungs. Dcut'^rhf rii'd Wochenschrift.

S. 301. — ."); Potain, De la doiilcur. l'nion med.

No. .')'.). (Klinischer Vortrag über die semiotLsche Be-

deutung der Scbmenen.) — 6) Pantanetti, 0., Saggio

di ricerefae auiralBitieaaeato nuscolare in aleuni stati

patologid. Polielioieo. Fase. II—HL

Im Anschluüs an ihre voraufgegangeoen L'nter-

suehongen Ober den Meehanismus dar tetaniaehen Con-

traction (s. Jahn sb. r. 1S93. Bd. L S. 2S9 u. 290) deh-

nen Courmont und Doyon (2) ihre Fragestellung aus

auf den Einfluss des Tetaousgiftes auf die Erregbarkeit

der versefaiedenen Theile des Necrenqratems, inabesoa-

derc auf dir niot"rischcn und sensiblen Neneii. Sie

kommen zu dem Ergcbnisi^, dass das Gift die Erreg-

barteit der motorischen Nerven nidit modifieirt, vieU

mehr so wirkt, als wenn es sich an das sensible System

wende, wobei sie dabin gestellt sein lassen, ob die Wir-

kung die Nerven allein oder auch noch das Rücken-

marir in gleiehem Maasse betreffs.

Pantanetti (6) bat bei verschiedenen Krauken

mittelst drs Mo..s,,'solieii F>göf:i:i]ilii n. wi-b'h.^n er plwa.s

modifieirt«!, Arbeits- bczw. Ennüdungscurvcu der Mus-

keln aufgenommen. Der nnnreiehe Apparat gestattet,

die Arbeit zu mossen. weicht' bei der Beugung des mit

einem Gewichte gehemmten Mittelfingers verrichtet wird;

gleichzeitig wird die Höbe der Hebung auf einer Curre

veradchnet; diese liefert die Naehridit über die Br-

mfidung.

Bei einem Hysterischen wichen die Curven durch

ihre grosse Unregelmässigkeit und den Einlritt admeller

Ermüdung von den Normalcurven ab.

Bei . inetn (Jcsunden wiird-ii die Curven vor und

nach Einspritzung von Nebeniuerencxtract verglichen.

Nachdem 8 gleiehmiasige Curven im Nonnalsuatand er-

halten waren, begännet) die Injectionen (6 Spritten an

7 Tapen). D>r \rb'-itsli i>tunp stieg jetz.t lan^rsam an.

Bei einem kranken mit Myasthenie und Neurasthenie

hatte die Errafldungseorve einen unregebniairigeD, vQllig

absteigenden Vfrlauf. Nach Einspritzungen von Strych-

nin minderten sich die Unregelmässigkeiten. Einer

wenige Tiertelstundcn nach dem Strj'cbnin auftretenden

SMgonuv Arb^tslraft fblgte alsbald eine bedeu-

tende Verminderung.

In 5 Fällen von leichtem Icterus wuchs die Wider-

standskraft der Moskeln gegen Ermüdung, die Pioduc-

tion mechanischer Arbeit stieg. Bd d«r Beaaemng ver-

schwand die Erseheinung.

Laache (4) macht in einer bemerkenswerthen Ar-

beit darauf anfinerksau, dass gar mandie Sehmenen

und Parästhesien auf Erkrankung der peripherischen Ar-

terien (Arteriosclerose, Aneuiysma) aurOekaufübren seien.
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DaUn gebSreo auch SeluntneB, frekbe dnrob Efknui-

kung von Arterien des Centralnorreiuystenu abhängig

sind (z. B. Druck eines Aneun sma auf nervöse Lei-

tuogsbahoen). Femer ist der Präcordialscbmerz bei

alten Lenten mit SderoM dar Ooronanrterien und der

Schmen bei Bajnaud'adMr leealer Aq>li7iie in dieser

Reihe zu erwähnen. Gar manche sog. rhpumatoide

Schmerzen dürften von Gufässerkrankungeu abhängig sein.

Contejean (1) vendet sieh gegen die Lehre

nrown-S^qaard's und Roger*», dass beim nervSsen

.'^hocii dor innere Austausch zwischen Blut und Geweben

gt;hemmt sei. Man hatte dieses u. A. daraus geschlossen,

daas wSnrend des Shoeka Stry^nin wirkuagdos blieb.

Verf. zeigt, dass durch dio von früheren Exporimcntritoren

gewählte Versuchsanordnung bei den Thieren (Frösche)

derartige Cireulationsstörungen gesehaffen wurden, daas

die BltttrersorguDg des BAekeninarka sehr mangelhaft

wird lind daher kein oder sehr wenip Stryrhiiin zum

Rückenmark gelange. Dieser Befund genüge vollstän-

dig, nm das Versagen der StryehninTergiftung wiibrend

des Shoeks zu erklären; man bedürfe nicht der seUsamen

Hypothese von dem StilUitand des ätofirweebsela.

H. Knoehensystem.

Koppius, W. J., Een Ueval van niet-puecperale

Osteomalaeie. Nedeil. Tüdacbr. No. 8.

Ein von Koppius beschriebener Fall von nicht-

pnerperaler Osteomalacie betraf einen fast ITjähr. idio-

tiseben Menschen, den mittelsten von 3 Brüdern. Der

jnngere and der Sltere Binder waren kdiperlieh nnd

geistig durchaus normal. Idiotie bestand seit der fie-

burt. die '/ahuformation des ersten Ucbisses war sehr

unregelmässig, ebenso der Zahnwechsel, doch war das

swdte Qikim legelmiasiger. Das Und litt viel an

Würmern, besonders an A«;eanden. Zur Zeit, wo das

Kind Isafen lernte, machte es ein Jahr lang Versuche

und Hef dann flberhaopt niebt mehr. Die Abbildung

des Patienten zeigt das tjrpische Bild der Osteonialaeie;

Hilft-, Knie- und Fiissgelenk sind beider'-' its .'^ehlotter-

gelenke, Analgesie besteht nicht, Patellarrellexe sind

dentlidi TOibanden nnd alle sonstigea Fonetienen nor-

mal. Der Verf. ist geneigt., eine nähere Betiebung

zwischen Ostcoraalaeie und Rachitis anzunehmen und

hebt nameniiich das locale Zusammentreffen (?) beider

AUbetioncB hewor*

J. Circulationsapparat.

1) Brackel, Alfr.v., Experimentelle Untersuchungen

über venöse Stauung. Inang.-Disa. Dorpat. — 2) Camp-
bell.H.. Remark.s on the physiologA- and pathology of

blood pressure. Laneet. Aug. '2f). (Theoretisches

über Drui'k\ ei theilung in den Arterien.) — 8) Corin,
G., Sur Ic nu canismc de la prnduction des ccchymoses

soos-plcurales dans l"asphy\ie aigüc. Arch. de physiol.

No. 1. — 4) £gttet, Jules, lieber den Kinfluss des

Bluteaelinfbses anf die Tbrombenbildung. Basel und
Leipsig. — 5) Güssel, P.. nistnri>t:he Darstellung der

Lehre von der Thrombose. Inaug.-Diss. Krl.m^en. 1893.

6) Hoebhans, H. u. H. Quincke, l etu r Irustrane

Herscontraetionen. Arch. f. klio. Med. LIU. S. 4U.
— 7) Jobnaen, St George» A postgradnate leetine

on tbe inflnenee of tbe artarlolea in relation to rarions

pathologieal eondiüons. Brit. med. Joum. p. 848f. and
K97 f. 8) Hackenzic, J., The significauce of the

venou.s pulse. Edinb. Journ. June. — 9) Ott, L.,

Fift^^cn jears' Observation among b' or-drinker.s. Med.

News. Jan. 6. (Kurze Mittbeilung über den Gesund-
beitsnutand und die häufigst toilcommenden Krank»
helfen unter den Bierbrauern Phi!adelphia.s.) 10)

Ribbert. Uebcr F<'ltem]iolie. f^ehweizer Cnrrespr.ndeuz-

blatf. No. l'j. Iii T ln'rese, Louis. Lludr .uiatomo-

pathologi<iue et expcrimentale des arU-rites secondaires

aux muadies infeetienses. Thise. Paris. No. 166. 1888.

Boehbaus und Quincke (6) erwähnen zunächst

das Vorkommen einer Incmtinenz swischen Henstoss

und Herstonen eberseits, Besebaflisnbeit des Badial-

pulses anderersfits, so dass trotz kleinen RadialpuLses

der Herzstoss deutlich oder sogar deutlicher als normal

gefohlt wird und umgekehrt; das eiste sei bei weitem

das hlufigste. Nach einigen kunen allgemeinen Be-

merkungen über da.s Auftreten nnd die Eiilstphnnfrs-

weisc solcher ilerzcontractiooen bei kleinem Kadialpuls,

welche als „frustrane" Contraetionen beafliebnet werden,

im Verlauf verschiedener Krankheiten und über die bis-

herigen Beobachtungen betreffs dieses Gegenstandes

werden 8 Fälle von Uerzerkraukungen, bei denen solche

nfrttstrane Constraetionen* bestanden, aogefiibrt nnd die

verschiedenen hierbei auftretenden Phänomene an der

Hand beigegebener cardiographi^oher und Palscunren

ausTührlicher erläutert Als Hauptaerimul der frustm-

nen Heneontraetionen ernbeint den Veifaesem da«

Misvvfrh,iltnis.s zwischen der S'-hwäche des Artcrien-

puhtus einerseits und der inteuaitat des Herutosses und

des 1. Tones andererseits. Sie ndhmen eine Coordination

in der Thätigkeit der verschiedenen Fasenüge und Theile

der Ventrikel als nothwendig für eine normal«- Kntlee-

nuig derselben an und betrachten die fruslraneu Ucn-

eontraetionen als Coordinationsstöningen in diesem Sinne,

welche mit Coordinationastöruogen anderer OrganOi l. B.

der Extremitäten, verglichen werden könnten.

Zum Scbluss werden noch die tVrbeiteo verbohio-

dener AntMcn über Foimea von wuegelmiaaiger He»-

contraction, welohe als ungleichzeitige Contraction beider

Herzkammern und als Uerzbigeminie beschrieben und

gedeutet wurden, eingehender und ihrem Verhältnisa zu

den Torliegenden Arustnmen Hemsontraetionen gemias

beqnmdien.

Corin (3). der in einer früheren Arbeit (.Arch. de

physioL 1893. October) nachgewiesen hatte, dass zur

Entstebnngder sobpleuralenBhitnngen bei derErstieknng

ein gewisser Grad von Leichtflüssii^keit des Blutes vor-

liandeu sein müsse, beschäftigte sich neuerdings mit

den mechanischen Bedingungen lür ihr Zustandekommen.

Bs kommen naeb C. in Betraebt 1) die Aspixmtiea des

Thorajt, 2) Exspirationsanstrmifriingen. 3) Gesteigerter

Blutdruck in der Pulmonalarterie. sowie eine Reihe

anderer Bedingiuigen. Unter gewShoUehen Umständen

findet die Ansangnng dureb den Thorax nioht etslt,

wenigstens bei Hunden im -Vnfang der .Vsphyxie.

während die Inspirationen noch kräftig sind; sie

beginnen beim Stritt des BxqpintionsspaBmua nnd

werden ent allmlUg grSsser. Auch bei anderen Todr»-

arten führt C. die subpleuralen Blutungen auf die
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gleiehieitig lut lingsiem AUmuinfHlfllstaiid auf-

tretende Steigerang des Dracks in der Art. palmeBRUs

lurück.

Eguet (4j ütudirte in der Al)sicht, die etwaige

tiierapentiflebe Terwendbarkeit des Blutegelextraetes zu

ermitteln, in der Berner medicinisebea Klinik ^-
l uriltif;

die Bedingunffrn einer Methode zur ronstantcn Kr/cu-

gung von Thromben im Expehmcutaliliicr uud die

lügensebeften sowie die Dostmog des Blutegelextraetes

zum Zwecke der GeritiiiungshemniUDg. Er wählt)' aus

den vorhandenen Methoden diejenige der Einbringung

von Fremdkürperu in das Gelasssystem uud erzielte

durch EinfShmog von Sebweinsborsten oder mit Celloidin

gesteiften Feidenfäden na<"h 20 Min. sidithnr'^ Thn^mlyen.

Fär die Versuche am sweckmässigsteu erwies sich ein

InAtt ans mit siedender Tsverseher KochsaIxsodalSsong

flbergossenen BlategelkSpfen, die 24 Stunden extrahirt

wurden, je 5 cm* Lösung auf einen l'luti trtl.

Die an Kaninchen über den Einlluss dieses Infuses

auf die nuombenlnldang angestellten Versuebe ergaben

nun. da&s dasselbe die Bildung von Thromben um
Fremdkörper verhindern kann, und dass in minimo

auf je 55 ccm lilut das Infus von einem Kgel iujicirt

werden mflsste. Die Dauer der Wirkung ist um so

geringer, je h< sser die Nieren functioniren. Für die

Verwendung beim Menschen hält K. als wirksame Dosis

das Infus von 80—90 Blutegeln erforderlich, wenn auch

wegen des geringeren Fibringdialtes gegoifibei dem

Kaninchen Tielleioht eine kleinere Dosis ansreiehen

w&de.
Mit der renSsen Stauung hesehäftigt «eh die unter

Thoma's Leitung angeführte Dissertation von Brackel

(1), die in einem Abschnitte das Verhalten 'l'-r Ar!« r'on,

in einem anderen die Bedeutung des Injectiousdruckes

fOr das Zustandekommen der Silbeneiehnung im Geftss-

endothcl erörtert Die Venudie wurden an Schwimm-

haut und Lunge von Fr^sehen gemacht und ergaben,

im Wesentlichen übert;iustiramend mit den Versuchen

von Zielonko (Vifdiow*s Areh. Bd. 68), eine mehr oder

minder ausgesprochene Verengerung der Arterien als un-

mütelbare Folge der Behinderung des venösen Abflusses.

Die Erweiterung der Venen, welche zu einer erheblichen

Dehnung der Toienwand führt, ist, wie dies sehon

Arnnld vermuthete. als Ursache fii r yahlreiehen punct-

förmigen Verbreitungen der Silberhuien bei entsprechen-

der Iqjeelion der Gefibse anzusehen.

Aus der Daistellung Ribherfs (10) von der Fett-

embolie ist hervorzuheben, dass U. schon durch eine

Reihe kurzer Schläge mit einem hölzernen Instrumente

auf die Tibiae von ebkroionnbrton Kaoinehen in den

Lungen eine Fettembolie massigen Grades hervorrufen

konnte. Das Knochenmark zeigte macroscopisch keine

Veränderungen, dennoch ist K. geneigt, insbesondere

bei atsren Leuten, den Gefissen des Karkes eine grCssere

Bedeutung fiir die Fetiaufnahme beizumesien, als den-

jenigeu des Unterhautfettgewebes.

K. Respiration sapftrat.

1) Stadelmann, Einige experimentelle Unter-

audiungen Aber Cheyne-StokesVbes Athmen. Ztsdir.

f. klin. Ved. Bd. 96. S. M7. - 8) Zeissl, M. r..

Ueber durch .Tüd-.Todnatriumlösung bei Hunden eCMUg-
l«s Lungenoedem. Wiener Presse No. 5.

Stadelmann (1) schildert an der Hand sweier

Fälle die auf experitnetitellem W-ge — im ganzen

durch 2Ü Versuche, 2<5 heim ersten und 5 beim zweiten

Patienten — festgestellten Beobaobtungen Ober die

Wirkung verschiedener Arzneimittel (spec. des Morphiums

und Atropins) auf den Cheyne-Stokes'schen Atbem-

typus und kommt schliesslich zu dem Resultat

1. dass keines der angewandten Anneiniittel —
Morphium, .\tropin. Hyiwciü, Urethan, ."»ulfonal - im

Stande i-st, in unzweideutiger und coustanter Weise auf

das Cheyne-Stokes^sebe PUuouun eintuwiilcen

:

2. dass speeicll Atropin und Morphium weder

einen conformen noch einen gegensätzlichen P'inrtuss

bei demselben, geschweige denn bei verschiedenen Indi-

viduen hatten;

3. dass entgegen der Beobachtung Unverrichfs
.Morpiliium abschwächend auf das Chey ne-Stokes^ache

Athmeu i\x wirken scheint;

4. dass entgegen der Beobachtung Unverrieht's

ein lünftuss des Schlafes auf das Phänomen nicht zu

constatiren war, das« aber Bewegung und ps\chiscbe

Beeinflussung des Patienten das Cheine-Stokes'sche
Athmen gelegentlieh — nieht immer — sum Ver^

schwinden brachten

:

5. da^s entgegen der Beobachtung Unverrieht's,

Leube's und Rosenbaeh's durdi kOnsfliehe Respirar

tionen die Pausen nicht verlängert werden konnten.

Die eingehende Beleuchtung der verschiedenen

Theurieu von Traube, Filebne, Bosenbach, Mosso,

Murri und Unverrieht führt Verf. su dem Schlüsse,

dass keine von ihnen befriedige, dass aber die eortieule

Theorie Hosenbacirs di-^ einleuchtendste sei, da Be-

gleiterscheinungen, wie Verengerung der Pupillen, Be-

nommenheit des Sensoriunu, Muskoixaekungen und —
last n<>t icast die Inewutans der begleitenden Br-

scheinungen auf eine Betheiligung des Gentraiapparates

schliesseo Hessen, xumal sie aur Zdt des O-Reiohthums

einträten und daher nicht als Volge von Kidilensiare-

intoxication aogMdien werden konnten.

Durch grosse intravenös injicirte Dosen f."ü g)

einer Lösung von 2,0 Jod uud 2,2 g Jodnathum auf

100 g Wasser rief Zeissl (S) bei grfisseren Hunden
Lnnpenoi dem hervor. Der Verf. glaubt, das beim Gi'

brauch von Jodnatrium bei Menschen beobachtetr

Auftreten von Lungenoedem mitden Versuchsergebuissen

in Beiiehnnf setiea an kSnnon.

3. Stofiweohsei.

a) Lehrbfieher und Monographien.

1) Peller's diaetctischer FOhrer. No. 8. Karlsbad.— 2) Graham, S., Die Physiologie der Verdauung
und Ernährung in gesunden und kranken Tagen, mit
besonderer Bezittiun^; auf Fleisch- und Pflanzenkost.

Bearbeitet von Hahn. 5. Aufl. gr. 8. Colhen. — 3)

Noorden, C. v., Beitrag zur Lehre vom Stoffwechsel

des gesunden und kranken Menschen. Heft II. gr. 8.
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üerliu. — 4) Roose, K., (iout aud iU rclatioii to

diseaaes of tb« Uv«r «id kida^ys. 7. ed. 8. London.

b) Allgemeines.

I) Menicanti, G. uud W. Pr<iu8nitz, Die Kost

d«s Krankenhauses Müncbeo II. Ann. des Münchencr
sOdt Krankeahauses. Bd. TL S.82. — ä) Salkowski,
E., U«ber di« ÄnveDduDg dM GaseiM zu Eniihrungs-
Bweeken. BorL Uin. Woeh. p. 106S und 116S.

Mcnicanti und Prausnitz (1) baben auf

\. Zit rnssen's Veranlassung die Kost des Münchencr

Krankenhauses, wie sie seit 1892 bis jetzt verabreicht

wurde, nhlniehen Asetyien unterworfen. Bs stellte

sich dabd heraus, daaain Folge ung- iuigender Coatrelle

die Kostzutbeiluog an den einzoliu ii T.igcn mIit ver-

schieden ausfiel und dass die Kost im üuuzea unzu-

ISnflieh eeL Die Verf. beben daher ein nenes Koat-

n gul.iüv ausgearbeitet, welches in der Deutsch. Vierte\j.

i. off. (ieschpfl. Band XXV publicirt ist. Die im vor-

liegenden Aufsätze enthaltenen kritischen Bemerkungen

Terdienen amigliltiee Beadituog von Selten der Leiter

^Guitllcher Kr.Tnkciinnstalten. Von Interesse sind die

Wertbe, welche die Verff. als durehscbnittlicbe für die

rolle Koet an den dnselnen Woehentagen finden. Sie

sollen daher hier mUgetbeOt werden.

Eiweiss Fett Kohlenhydr.

Sonntag 63—99 g 19—59 g 184—SO&g
Vontag 58—95 , 95-€7, ,
Dienstag 41—75, Ifi -51, 102 -194,
Mittwoch 65—97 , 33-58 , 134 222 „

Dr.nnerst.ig 67—101, 25-58 , 148-220 ,

Freitag 41-77 . 41 ',1 , 177-230 ,

59 i.'T , .'j CT „ ir.;i-27ü ,

Mittel 56-99 g 97-55 g 151—999 g
Snlkovski (J) hat bei einem Hnnde einen Aus-

nfitzungsversiich mit Casein angestellt. In einer ersten

Periode erhielt das Thier Fleisch, Fett und Reis; in

einer «weiten Periode ward efai Theit des Fleiaehes, in

der dritten Perio'Ic alles Fleisch durch gleiehwertUge

Mengen Caseins ersetzt. Ausnützung und Stickstoff.

Ulaos waren in den Cjiseinperioden ebenso günstig wie

in der Fleiaehperiode. Zur Anwendung beim Mensehen

empÜehtt S. ans theoretischen und practischen Gnindon

^Temrbeitung det(^eiDs mit lOpCt. des officinellea

Natriumphospbats. ffierdnreh wird das Caaeb Irieht

löslich und es lassen sich dann nahrhafte und sehmaek-

balte Speisen damit snbereiten.

e) Verschiedene Krankheiten.

1) Albu, A., üeber die Aosseheidnng toxischer

.'-'ubstanzen aus dem Organismus hei acuten und chro-

nischen Krankheiten. Berl. Klin. Wochschr. p. 1081.
— 2) Beck, M., Uebcr das gegenseitige Verhältniss

der stickstoilbaltigen Substaosen im Ham bei Osteo*

malade. Prager med. Woeh. No. 49. — 9) Boh-
lend, K., Uebor flic Eiweisszersetntng bei der Anrhy-
lostomiasis. Miinch. med. Woeh. No. 46. — 4) Croc'q,
Transformation herMitaire des maladio diath-'-sifiiies.

tias. bebd. de med. No. 41. (JSothält Angaben über

die Krankheiten, welche bei den Ascendentn von Diabe-

tikern, Oichtikern, Fettleibigen vorgekommen sind.) —
5) Feis, 0., Ueber die Wirkung des im mütterlichen

Blut angehäuften HarnstofTes auf Utenis und Fötus.

Jabnrttfkht 4m gOMOinitoB MwUcin. I8»4. Bd. I.

Arch. f. (iynakol. XXXVT. S. 147. — fi) H.iig. a..

Further researches on the causatii ii «.f aniimia and the

blood changes produced by uric acid. Hht. med. Joum.
21. Juljr. — 7) Derselbe, Direct introdaction of urie

seid into the body: its bearing on the preventions and
treatment of disease. Brit. med. jonm. 8. Dec. — 8)

Kianiciru-. Dr l.t cause de !a mort ä la suitv des

brülures etendues de la peau. .\rch. de Med. cxperim.

pag. 731. — 9) Limbeck. K. v.. Ueber Marasmus
senilis. Wien. med. Presse. S. 266. — 9») Derselbe,
Untersnchnngen sor Lehre vom StolKreehsel im Greisen'

alter. ZciVschr. f. kliU. M.-d. XXVI. S. 437. — 10)

Derselbe. Zur Kenntuiss der ü.sienin.il.icie. Wien,

medie. Wichen-cbr. No. 17 u. 19. — 11) von No Or-

den und Belgardt, Zur Pathologie des Kalkstoff-

Wechsels. Berl klin. Weeboieeb. S. 985. — 19)

Rem-Picci und Vittorio Caccini, Contribiito nllo

studio d< l ricainlno dei etoruri nelle inalaUie acute

febbrili. II. l'oliclinico. Appcnd. al No. 24. — 13)

Kobin, A., Etudes cliniqucs sur la uutrition dans la

phthisie pnimonaire chronique. I. partie. ])>'s varia-

tiona de la quantite d'urine. Aroh. gen. de med. Mai
u. Juni. — 14) Sachse, W., Ueher Resorption der

X ilinnii^ bei Verschluss des (Jallenbla.senganges. Dissert.

Uerlin. — 15) Strasscr, Alois. Ueber die I'henolaus-

Scheidung bei Kraukheiten. Wien. med. T'rcsse. S. 621
und Zcitscbr. f. klin. Med. Bd. XXIV. H. ö u. 6. —
16) Singer, G., lieber den siebtbaren Ausdruck und
die Bekämpfung der gesteigerten Darmfdulniss. Wien,

klin. Woeh. No. 8. — 17) Winkl mann, F. X., Die

Ursachen des Verbrennungstodea. Diasert Erlangen.

1898.

Sachse (14) hat auf Veranlassung und unter Lei-

tung V. Noordcn's die Gestaltung der Nabruagsresorp-

tion bei Tersehluss des Gallenblaeenganges resp. nadi

Kxstirpatir.u <ler nallouV'la.sf uii'ersiu'ht. Die Ver-nche

sind am Menschen ausgeführt. bandelte sich wesent-

lich um die Frage, ob die nach Anaaehaltung der

Gallenblase eontinuirlich ausftiessende Galle ebenso

nutzbringend für die Fett^-eränderung ist, wie die
f)-

ri'

-

disch im Anschluss an die Mahlzeiten aus der Gallen-

blase geliefierte OaUe. In allen 8 rem Verf. ange>

stellten Yoiaelien war di« Resorption der Nahmng
durchaus normal.

V. Limbeck (10) hat bei einer Kranken mit Osteo-

nuüaeie eine genane Untersuebung der Kalkbilaos aus-

geführt. Es Ist das die erst« genaue Untersuchung

über diesen (tegenstand. Das Leiden w.ir bei der

Kranken im Fortschreiten begriffen. Bei normaler N-

Bilani schied die Kranke an 5 Tagen sosammen 5,607 g
GaO in Harn und Koth aus, während sie nur 2,9649 g
CaO mit der Nahrung erhalten hatte. Von der .\us-

scheidung entfiel auf den Koth allein 8,195 g, also wie

gewShnlieh mehr als auf den IMn.

Beck (2) untorsuchtc in rin>m Falle frischer

puerperaler Ostcomalacic, bei gleich massiger Kost mit

einem N-gehalte von 6—7 g pro die, die Mischung der

N-Suh>tair/A-n im Hani. Er fand in 6tägiger Beobach-

tung, dass der Harnstoff 79,1 iU, 7 pCt., die Harn-

säure 0,7— 1,6 pCt., der Ammoniak 2,2—6,0 pCt. des

Qesaaimtstiekstoft beanspniehte. FQr andere Substan-

zen blieben 0,4 17,2 pCt. Obwohl die Wcrthe eriwb-

li< h untereinander abwiclii'n, sind sie doch im grossen

uud ganzen der Norm entsprechend. Verf. benutzt ins-

besondere die geringen Wertfie fSr Ammoniak, um gegen

die Theorie der Siureveigiftnng sich auszusprechen.
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welche lange Zelt zur Erkl^ürung dt-s ostconiolticischen

Proeesses gedient hatte.

V. I. iinbeek (ß] fand, d.iss bei einem Tin iv, \,,n

81 J. Ü,l pCt. des NahniDgskalkes im Uorn wieder-

erschien. Die Zahl ftUt in den Beretidi des Normaleo.

Wurden Greiae nnd jugradfiebe IndiTiduen auf gleiche

Kost g'>sot/t. so sntififlen erstem wenigiT ClNa. P^Oj,

N und L'aO aus letztere. Verf. scbliesst daraus auf

Störung der Besorptioo. In der Discossion bemerict

Fr. Kraus, dass die geriiigrrc Ausscheidung wohl

darauf surückzuführen sei, dass die p-cisenhaften Indi-

vidoen vorher lugeaügcnd beküstii^t gcvreseo sciau.

Dieselhen Yerfuehe dnd, unter Beifügung des soaly-

tischen Materials und unter eingehCDderer Hesprechung

in der Zeitschrift für klia. Med. xur VeröQentlichuug

gelangt.

OD Noorden und Belgardt (11) haben dureih

Vergleich der Kalkzufuhr in der Nahrung und ih rKnlk-

auäfubr in Uarn und Kotb bei rerschiedenea Kranken

festgestellt, ob bei ihnen Kalk bzw. kalkfährende Ge>

webe (Knochen) zu Grunde gingen oder zum Ansati

gelangten. Bei einer Kranken mit raseli fortschreiten-

der ossificireDder Arthritis dcforiuans fand eine t^iglicbe

Aufatapelung statt von 1,28 g CaO, 0,06 g MgO, 1,18

g P|Oa- I'' i ' iiier anderen Kranken mit sehr langsam

fortschreitcDder Arthritis dcformans betrug 'be tÄglieli'--

Retenüon 0,75, 0,034, 1,13 g CaO bzw. MgÜ und Pjüj.

Bei dnem Hiddien mit langsam Terlanfinder Polyar-

thritis rheumatica fand eine tüglirhc Abgabe von 0,42

g CaO und 0,14 g MgO statt, während 0,42 g l'^Oj im

Körper zurückblicbcn. Die Arbeit enthält ausserdem

Angaben Ober die Vertheilnng der CaO-Ausacheidnng

auf Harn und Kotb und Hinweise auf die Methodik und

die Bedeutung der Untersuchung des Mincralien-ätoff-

weehsels.

Kobiu (18) beginnt seine Mittheilungen Ober den

SioiTwechsel der Phtbisischen mit Nacbriditeo über die

Ilaramengen:

1) B«>Tor die TuberculoM sich dureh loeale Br-

soheinungen verrätb, kommt häufig beckhten'le Steige-

rung der U;irnmenge, längere Zeit hindurch, vor: Po-

lyurie prctuberculcuse. Die festen Bestandtbeilc des

HaroB sind nicht vermehrt

2) Im I. Stadium der Kranklieit i^t die Urinmenge

in der Kegel vermehrt, gleichzeitig oft die £rdphos-

phate: Polyurie pbospbaturique.

8) Im II. Stadium ist die Menge normal; da-

swisehen kummen Irausitoiisebe Polyurien v^r. An-

dere Male ist die Menge dauernd vermehrt, wegen Mit-

«rknwkttng der Nieren (Polyurie rfeale).

4) Im III. Stadium ist die Hammenge in der

Begel vennindert, theijs in FkIl'" 'b-r Fieberbcwegungen,

theils in Folge begleilemlcr .sehweri r Nieietierkraiikung.

Boblaud (3) thcilt Untcrsucbungcu über den

N-Hausbslt bei swei an Anehrlostomum-Anioiie er-

krankten Personen mit. Bei beiden Kranken erfolgten,

M lange die Parasiten im Darm anwesend waren, trotz

anardchender Nahrung erhebliche N-Verlnste des Körpers.

Dieselben bis zur Höhe von 8—6 g ansteigend, er-

reichten in dem besondera genau untersuchten iweiten

Falle eine tägliche Höhe von 3—C g. Eni nachdem

die Parasiten dureh Thymol entfernt waren, gelang es,

N-Ansatz hervorzunifen. Verf. schliessl sich dem Ur-

theil von Noorden's an, dass nicht die einfache

Anämie den Eiweissumsata pathologisch steigere, son-

dern erst ein weiteres Moment hinzukommen müsse.

Diesies schädliche Momeul ist ofTenbar in einer von den

Para.sit«n ausgebenden Giftwirkuug zu suchen.

Was die Fettresorption betiiHt, so war dieselbe tnts

bedeutender Fettmengen (74—158 g pro Tag) und

trotz erheblicher Anämie (' des normtilen Hämoglobin-

gebalteüi; rcebt gut: 6—7,7 pCt des Fettes erschienen

im Kotb.

Kem-Picci und Cacoini (12) konnten den Nach-

weis einer erheblichen Vermehrung der Chlorausscbei-

dung während de.s ganzen Malaria-Anfalls erbringen,

speeiell wihrend des Fieberanstieges, wo bis «i 6 g
NaCl in der .*^tunde im Harn zur .\usscheidunic kom-

men: Sie verwerfen die Kast'sche Theorie, die diese

Vermdurung direet oder indireet aan dem starken Unter-

gang der Blutscheiben herleitet; man gewinnt aber nicht

den Eindruck, dass die eigene ErklHruii!: d r Forscher

die wahren Gründe aufdecke; sie erscbliesäeu nämlich

aus der im Schüttelfrost mit dem Chlorrerlnst einber-

gehenden stärkeren Stick->totTau>.schcidung ein Ansteigen

de.^ Druckes in den Mal])it;hiicheü Körjjerchen und im

übrigen üefässsystcui und machen diesen gesteigerten

Blutdraek, als ein stSriteres Auslaugen des Köipos be-

wirkend, filr die vermebrte (Jblonttssebeidnag Terant-

wortlich.

Kiauicine (i^) beweist durch zahlreiche (35}aa88er-

ordentlleh interessante Thiertrenuebe, dass bei ans-

>."dihnten Hautverbrennungen ein Ptomain gebildet

wird, welches er durch dirccie Analysen aus dem Blute

und reiehliehsr noch aus den serkleberten Organen

der artiticiell verbrannten und dann sofint getödteton

Versuchsthierc hat cxtrahiren kr.nnen.

Dasselbe steht dem Muücariu nahe, ist eine amor-

phe Substans Ton gelb-brilunlidier Ptai>e sdiarfem und
unangenehmem Geruch, leicht Ii ::i h in Wasser und
Ale i1im1, util.i.slich in .\cther, .schwerlöslich in Chloro-

form und Benzin und giebt mit sämmtlichen Alcaloid-

Reagentien Beaetionen. Normalen Thieren snbentan

injicirt erzeugt es die gleichen -Symptome, wie sie bei

ausgedehnten Verbrennungen beobachtet werden und führt

ev. zum Tode. — Die Bilduug dieses Giftes glaubt K.

entweder in dem geschädigten Blute selbst mit HSlfiB

der citererregenden Bacterien, die nach Nencki,

Giacosa und Zweifel in Geweben und Blut vor-

handen sind «der in einer pathologischen Tbätigkeit

der weiänderten zelligen Elemente der Gewebe und de«

Blutes suchen zu müssen. A'U-h nai-h ausgedehnten

Verbrennungen ersten Grades gelang es dem Verfasser

das Gift SU eibalten, nnr war sdne ^knng eine

schwächere. Der plötzliche Tod ist wuh Ansieht des

Verfassers Folge eines Shocks.

Um eine Erklärung des Verbrennungstodes zu ge-

winnen, stellte Winkl mann (17) verschiedene Experi-

mente an. Um die Hautauasebeidungen su verhindern

bepinselte er Thier« mit Tkanmattoin oder Fiimiss.
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Di«sc Thiere giogeu su ü runde. Der Harn enthielt

I. Th. Zoflker und Aoetessigsäur«, dl« Tenperaiur der

Thiere sank zunächst, um einzelne Male spät«r wieder

zu stcij^en. Die Versuche scheinen darzuthun, das«

die Aufstauung der sor Ausscheidung durch die Haut

bMtimmtaii Stoffs (Diadesmaa«) GiftwirlniDg eotfcHet;

jedenfalls sprechrn sie nicht gegsn die Elisteos der-

nrtiger giftiger Substanzen.

Eine andere Theorie meint, daae io den erhitzteu

Geweben eidi N% bilde, weleber die Thiere verglAe.

In der That erhielt Verfasser hnm Krhit7en von Blut

KUi, aber nur Spuren; der Extraot des erhitzten Ulutes

ist ungiftig. Ein Versaefa, die HanutelRrilduiq; Baeh

Verbrühungen genau zu bestimmen, misslang. F3r die

NHj-Theorie konnte Verfasser auf keine Weise Anhalts-

punkte gewinnen und er kommt su der Ansicht, dass

die Ursaehea des Tedes bei YeibreBBungen maonieli-

fiidier and verwickelter Art seien.

Hai (7 (7) führt aus, dass bei aniinaler Nahrung

ttglich kieiue, aber keineswegs gicichgiltige Mengen

VM Hamdbiie dem Kbper daverleibt werden. Diese

Baraalure werde nicht, wie man früher annahm, zu

Harnstoff oxydirt, sondern verharre als solche im Kör-

per. Sie hindere, im Blute kreisend, den Ucbergaug

der in den Geweben eniatebenden Hamsiate In das

Blut und in di^n TTarn, weil das Blut immer nur ge-

wisse kleine Mengen aus den (.ieweben aufnehmen könne.

So mass es bei fortgesetzt animaler Nahrung allmälig

an Hamainettberiadung oad giebtisehen Ablagerangen

kommen.

Derselbe (6) koount auf Grund seiner in frühe-

ren Jabrs^gen mehrfaeh dargelegten Theorie and auf

<inind einiger neuen Beobachtungen zu der Auffassung,

dass Eisenpräparate desshalb günstig auf .Vnünucn ein-

wirken, weil sie das Blut von Harnsäure, welche sich

dort aagdrihift habe, reinige.

Mit RieUebt aof die Theorie, dass gegen Ende

der Schwangerschaft sich HamstofT im Blute anhüufe,

und dass dieses Stoffwechselprüduct die motorischen

Ceniren dee Uten» aar Contraotion nnd Ansetoesang

der Frucht anlege, piQfte Feia (5) ob Harnstoff wdien*

erregende Wirkung bat oder nicht. Er experlmentirte

an Kaninchen. Das Sesultat war Temeinend. Dagegen

erwieeen ädi (riSeeere HamaMbneagen, in daa Blat

boehtrilchtiger Mütter g'-^f-'lieti, für die Früchte sehr

deleUf; sie starben ab und zwar, ohne dass der Uarn-

atoff Kfiapfft bei dem Kvttarthkr ansgelSet Uttte. Ei

gelang dem Verf. aus den ee abgestorbenen nrOebten

grosse Mengen Harnstoff zu extrahiren; der nermalc

üebalt iJirer Gewebe beträgt 0,01 pCt, hier fand er

einmal 0,859 pGi, in anderen Fällen freilidi tiel we-

niger: 0.0.>^ - 0,065 — 0,0072 — 0,0885 pCt. Wenn
es sich bei dem Absterben der menschlichen Früchte

bei Eclampsie auch wohl kaum um Uamstoffvergiftung

der FrOebte handein dürfte, so mSgep doeh wobl andere

retinirtc giftige Sehiaeken des Stoffwechsels auf die

Fhicht übergehen und sie tödten.

Singer (16) fand in mehreren Fällen von Urticaria,

Aene vulgaris, Praritas senilis abnorm grosse Kengen

von aromatisehen FtutnleaproduetMi im Harn; ibeila

wurde die Indicaorvaction benutzt, thcils wurden Aeihcr"

aohwefelslaie oder Phenol quantitatir bestimmt. Hier*.

aas schliesst Veri, dass die Exantheme einer vermehr-

ten Riserption von Füulnissproducten ihre Entstehung

verdanken. Km Theil der Erkrankungen dürfte auf

den Genäse von Wfirsten and Fleiaebwaaren sweifelhafter

Qualität zurückzuführen sein. Ausser Regelung der

Diät erwies sich Menthol als Darmantisepticum wirk-

sam gegen die Steigerung der Darmtaulniss und gegen

die Hantaassehliige. AaafOhrliehe Publieation ist in

Aussicht gestel'1.

Albu (1) untersuchte Gl Harne, bei verschiedeuen

Krankheiten und oftmals das Erbroehene auf toxlidie

Sabstanzen, welche als Bactcrienproducte anzasdien

sind. Zur Anwendung kamen das ?tas-0(to*schc,

bezw. Grif fith-Luff'sche, das Baumann sche und

das Brieger'aehe Verlhbren. Die erste Mefliede fBhrte

am ehesten lam Ziel. Er erhielt 3 mal bei Pbtbisis

pulmonum, zweimal bei Morbus IJasedowii, je einmal

bei Tetanie, Urämie, peruiciösur Anämie, bei Sepsis, bei

„Aatdntoxieation*, bei Cema diabeticam aus dem Uam
und je einmal bei nAatointoxication" und bei Sepsis

aus dem Erbrochenen Substanzen, welche Alkaloidrcac-

tioueu gaben. Doch war eine Analyse nicht möglich.

Besonders wiohtig sebien daa poeitive Eigebniss in dem

Falle von Tetanie.

Die Untersuchungen, welche in ihrem Endresultat

wenig Sicheres ergaben, führten su klarerem Urtheil

Aber den Werfli der bisherigen Methoden. Die Aus-

fBbrungen des Verf. Aber diesen Punkt sind sehr be-

achtenswert h.

Strasser (15) giebt eine kurze vorläutige Mittliei-

ioag Aber Phenelanasdieidang bei versehiedenen Krank-

lieiten: häufig wurden daneben auch Indican und

Aetherschwefelsäure bestimmt Bemerkeuswcrth ist,

dass Verf. bei Typhus abdominalis und im Lösungs-

stadium der eroupSeen Pneumonie starke Pbenolver-

mehruiig fand. •Iien'^o bei Diabetes: hi-^r bezeielinet er

die reichliche Fleischkost als wahrscheinliche Ursache.

In einem Fall von byp^iilnipiseher Lebereinhose mit

Icterus waren die Phenole vermindert.

Derselbe berichtet ferner über eine Anzahl vn
Bestimmungen der mit dem Harne bei den verschie-

densten Krankheiten ansgesdiiedenen 94ständigen Pbe-

iiülmcngc, die er mittels der von Kessler und l'enny

\ erbesserten Messinirer- Vor 1 mann 'sehen Methode

der Phenolbestimuiung axi Kranken der medicinischen

Klinik von v. Jakseh gemaebt hat y. land Vei>

mchning der Phenole im Harn bei aeuten Infeclions-

krankheiten (Typhus in der ersten und zweiten Woche,

Pleuropneumonie und Pneumonie im Stadium der Lösung)

fener bei allen untersuchten Fällen von localcr ffite*

ning und .Taucliung und b'M Diabe('>s mellitus. Normale

Mengen fanden sich bei Cystitis, Leukämie, bei Typhus

aeht Tage nach der Entfieberung; verringerte Mengen

bei chronischer Anämie, bei Typhus während der Zeit

der Entfieberung, bei Ileus mit langdauerndem starken

Erbrechen, bei acuter l'hosphonergiftuug und hyper-

trophischer Lebmeinhose.— Die gewonnenen Besultate

stehen im Grossen und (tansen mit denen lirflherer

Digitized by Google



286 Israel und v. Noobden, Allobmbihe Pathologie.

Autoren im ^klauf, während die abfluten Mengen

grösser gefosden wurden. Die Aendttung des Ver
hH!tniss'-s zwisr-lifn Ai'thcrM'hwi f.'ls-iiir^-n und praefor-

mirtcn bcbwerebituren sowiu die iadicauauääcliciduug,

welche nur nach dem Ausfalle der qualitatireo Reaction

geschätzt wuH(\ /j-igten keine Regelmissigkcit mit den

Schwankungen der Phenolmenge.

d) Fieber (Wärmeregulation).

1) IVArsoiival i-t Ch.irriii, VarialtoiiN de la

tlirr!ii'n:<'ijrsr ^'m» l'iiillin-rjcc des H''er«'tii'iis celliil;iir<-'>,

Arch. de pliy^iol. No. VI. - 2) Bryant. J. II., One
hundred cases of hyperpyrexia. liuy's Uosp. Rep.

VoL L. p. 385. — 8) Oeftn, G. H., A i-ase of extreme

low temperature. The ned. and surR. Hrporter. No. 2ß.

4) Donath und G. Gexa, l't^bor tiil.'<-ri'irf).'enfle

Baclerit'uproducte. Wien. med. Worhensehr. No. 30.

81. 32. — 5) «lax, Jul., l'-litT die Wa^^err.•telltion

im Fieber. (S. A.) Imp.-4. M. 53 Abb. J. ita. —
6) Guyon. .1. F., Contribution h VHvAt de l'liyp.r-

(l)-.Tniie central'* aii\ li'sion.i du eerveau. Th<-se de

Paris und .\rcli. de med. exp. No. 5. — 7) Der-
selbe, De rhypcrtherinic centrale cohm-c. aus It'sions

de l'axe cenibro-spiuaie en partic. du cerveau. Av. 1 pls.

Paris. — 8) Haie White, A diseussion on pjrrexia

and its treatment. Brit. med. joum. 17. Nov. — 9)

Janssen, V., reber subnonnale Körperteniperaturt-n.

Deut-sch. Arrh. f. klin. M. ,i. MII. -.'47. 10)

Kraus, Kr., l rher die vasomotorisclien l'haiiotmne im
Fieber. Wien. klin. Woch. .\o. la u. 15. 11) I.a-

eran» Sur la pathologie et le mfaanisme du eoup do
ebateor. Bull, de FAead. de t. XXXTT. p. 501
u. 640. Discu.ssion ibid. p. 88S. — 12) Lavt ran ot

Regnard. Kecherche« expÄimcntales sur la ]..ith' p nie

du roup de ohaleur. Bull, de TAeaii. 'ie ni- ij. No. 48.

— 18) Levy-Dorn, H., Antwort auf die Arbeit des
Herrn ProfeMor Senator: Wie wirkt Firnissen der
Haut beim Mcnsclirirr' Zeitschr. f. klin. Med. Bd 24.

H— 4. (Polemik ^'i^^vii die Arbeit .^^enator's in Hctt
1— 2 desselben Bandfs der Zritvhr.) 14i M'isen,
R., Ucbcr das Verhalten des Blutdrucks im Fieber.

Arcb. f. klin. Med. LH. S. 601. — 15) Nebelthau,
E., Calorimetrische Untersuchungen am hungernden Ka-
ninchen im fieberfreien and fiebernden Zustand»-. Ztsch.

f. Bio!. XXXI. S. 2!^."^, If. P. trina. P. brr hohe
typische Teinperatur-Sleigeruiin< n l><i anitfr ."^arcoma-

tose innerer Organe. Prager nu d. Wochenschr. No. 8.

4. 5. — 17) Robinson, T., Subaormal temperatures
of the blood. Laneet fO. Jan. — 18) Rosenthal,
W . Thennor'leelrisehc Untersuchungen über die Tem-
|i' ratiir\ i ftheilung im Fieber. An-h. f. (.\nat. u.) Phys.
lSf(;i .^upi»l. (Auch als Dissertati..n. Krlangen. 1898.)
— 1^; RiiuqucN, A., Substances thcrmogi:nes extraites

des tissus-animaux sains et fievres par antointoxieation.

Tb6se de Paris. 1S93. - 20^ «tark. Ib nry .«
. An

analysis of thc hertic phenotnenon. with remarks on the

tr.'at'tnont Med. Hrmrd. Apr. U. (Der Aufsatz b-.

fi ii.'b U die soniiotisohi- Bedeutung des reniiltirenden

I iiiteruiittirenden Fiebers und seine Beziehungen zu
bi -luiiMitcn Microorcanismen.) — 21) Teissier, Sur
les pyrexics apyreti'|ues. I.vftn. Med. No. 8. — M)
Terray, P. v.. ('. lior die Vi r;indening d'-s rhloi-.'^tofT-

wecbscls bei acuten fieberhaften Krkrankungen. Z» itsch.

f. kUn. Med. XXVI. S. 846. — 23) Vallin, .^ur la

pathog^nie et ie m^anisme du coup de chaleur. BuU.
de rAcad. de med. No. 51. — 84) Weir-Mitehell.
Notes on .'^urface-Temperafure as affected by Poslurc
of linibs. Mid. Nrws. <;. .lau. 2.'») Wi ii lern i t z,

H . \ rr^li'ii'bi'MÖi V.T>iichi' über .\bkiililu!i;,' lüi'I Fir-

nissun^r. Aich. f. exp. Path. u. Pharm. XXXIU. S, 2ö6.
2(,) Z i e II i L < , M., Bi itrSge ». Lehre t. Fieber. Wien,

med. Presse. Ko. 62.

Nebeltban (15) hat seine ftberaus äeissigen Stu*

A«n über ffie WinDqmdnetion des fiebernden und

nicht tiebcrndeii Kaninchens mit dem neuen Calorimetcr

von Kubuer ausgeführt Da es dio erste grössere

Untersuehung ist, iQr welche dieser An^ant in den

Dienst der experimentellen Pathologie getteUt WUrdSi,

HO ist die .Vrbcit auch methodologisch von grossem In-

teresse. Wir mü&scu uu.s hier begnügen, die Ergebui^äC

der Arbeit in eraeiehnen, welche der Yarf. wie folgt

/.usammcDstellt

:

1. W.ährcnd <le> Fiebers kann eine Steigerung der

Warmeproduelion und der Wärmeabgabe statttioden.

S. Die Müglicbkeit, dass Steigerung der K6rper-

würmc im Fieber allein durch Wärracrcteution. ohne

Vermehrung der \Viirmeproductiou su Staude kommt,

ist nicht ausgeschlossen. Der Beweis ist aber bisher

nicht erbracht.

:5. Während des Fiebcranstiegs werd' i: Lr isaere

ScbwankuDgeo der stündlichen Wärmeabgabe beubacbtet,

als im fieberfreien Zustande.

4. Bei einer ^^teigerung der Ocsammtwärmeabgabe

im Fieber bleibt das V- rhiiltniss z^»isclRn Wiirmeab-

gabe durch Wasserverduu^tuug uud Wärmeabgabe durch

Leitung und Strahlung aanibemd das gleiche wie im

fieberfreien Zustande.

5. Die Becinflussuni; ib t \V umeabgabe durch äu-ssere

KingrüJe wird im Fieber in ähnlicher Weise beobachtet,

wie in fieberiireieB Zustande.

6. Eine gewisse Regulation der WSrmeabgabe im

Fieber scheint su bestehen.

7. Nach DurchscbneiduDg des Kückenmarks in der

Hohe des VL bis VIL Fne. «f^in. eervic. kann man
eine dauernde Ahnahme der Wbmeabfaba und Wirme-

productioD beobachten.

8. Nach Durehsehneidung des RSekenmarka in der

ange^L'i bcnen Höhe hat die Wärmeregulation insoweit

eine Beeinträchtigung erfahren, als die Tbieru nicht in

der Lage äind, einer Abkühlung des Korpers nach einer

Ueberhitsung desselben dureb künstliche Besdhiinkung

der Wärmeabgabe in dem Grade vorzubeugen, wie sie

es bei intaetsm R&dEenmark zu thun im Stande sein

würden.

W. Rosentbal (18) bat mittelst neuer und sehr fein

arbeitenderApparate dieTempetmturrerthciluug im Fieber

und verwandte Fragen zum (le^renstand einer sehr ge-

nauen und ileissigeu Untersuchung gemacht. Die Details

der Methode und dw ei^eiimeBtalkritiseben Vorrenuehe

sind im Original naebsoselieo. Die Versuche sind an

K.iuiiiehen angestellt. Eine gT'isse Zahl von Versuchen

beziehen sieb auf Autipyhnwirkung bei ücberudun

TUeren: Dem FieberabCaU durch Antipyrin ging stets

eine Steigerung der Ilauttcmperatur vorher und umge-

kehrt trat neuer Fieberanstieg nur auf, nachdem vorher

die HauttemperatuFcn längere Zeit niedrig gewesen

waren. Bei dauernden Fieber waren die Haattempera-

turen etwa die gleichen wie im fieberfreien Zustande

unter gleichen Versuctisbcdinguogen. Vor dem Eintritt

der Spontanremisaionen des Fiobera trat jedesmal eine

Erwirmung der Haut ein. Die Versuche seigen, daas

die Blntversoigong der Haut ein sehr widitifw Factor
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der Wiirtneregttlatioti ist und sind geeignet, Traabe's
Fiebertheorie zu stützen.

Rouquit (19) itelli in einer sehr fleissigen Arbeit

.iKaii.-ii-'n, was fibt-r die R'>cinf1iissuiig dor Krirperwärm*»

durch die rerscbiedenartigsten Stoffe bekannt ist. Bei

MM dem Mineralreidie uaA dem Planxenrdebe

virdAlt dllldl^g^;tenpe^ltarveminderDdeEigenschaft

Ticnierkt. dngrgon ViimnifD im Thiorkörpff z.ihlreirhc

Substanzen vor, welche die Temperatur erhoben. Verf.

seibat hat mit Extrseten von Müs, Muskeln, Nieren,

Looge, Nebennieren, Gehirn, Schilddrüse, L'-Iilt cjprri-

mentirt und durch intniveiiösc Injectionon derselben die

KSiperwiirme der Ycrsuchsthierc bald mehr, bald weni-

ger iteigeni kSnnen. Chemiseh lassen sidi alle diese

Sobstamen noch nicht definiren. Ein Theil derselben

wird im normalen Körper durch den Urin niisgcsehie-

don und liest sich aus dem Urin gewinnen. Doch

kommen im Ham aneh entgegengesetst wirkende Stoffe

vor, welche sogar an Menge überwiegen. Dif^r Ihermo-

genen Stoffe scheinen dem Verf. zur Aufrechterhaltung

der normalen Köiperwärme zu dienen; &ic erzeugen

Fieber, veno ihre MMge abnom gross oder ihre Eli-

iiiirir\tion uiivollsIHnrlig M'ird, Vrrf, iin inf. d.nss dieses

bei einer Reihe von Kranklieiten der Fall sei und dass

dementspreehend das entstehende Fieber anf Antointou'

eation zurückzuführen sei. Besonders ausgeführt wer-

den diese (itsii-litspunkte für (iiehf, rhlorosn, Mnrhus

Basedowii, Ueberanstreugung, Urämie, Uystehe, l'.seudo-

leukiinie, CarciDoee u. A.

Moson*8 (14) Bhitdruckmessungen mittelst des

Sphygmomnnometers von v. T?asrh fiihrtt'n zn dem

Resultat, dass weder dem Fieber noch der ticberhaftcn

TemperatarateigeniDg als soleher ein bestimmter Ein-

fluss auf den Blutdruck zuzusprechen sei. Er fand im

Fieber bald höhere, bald gleiche, bald niedere Werthc

wie nach Herstellung vollständiger Reconvalescenz. Im

Bfaicelfiklle sehwaokten die Werthe. Dieses Eifebniss

war nach den bisherigen h'ii hsf widersprechenden An-

gaben vorauszusehen. E» stimmt, beilüutig bemerkt,

aneh wollitindig mit dmi Beolmehtungcn überein, velebe

Bei (t. N.) vor ca. 10 JibM bei mehreren Datsend

rnn Kr.mkht itsflillen auf der Oiesscner Klinik gesammelt

bat und welche er wegen Mangels an irgend welchen

sieberea Etgebnisaeo niemals pabUeirte.

Nach Valiin (23) sterben beim sag. Hitzschlag

die Thiere aus versehiedemu I rsaehen. Theils handelt

es sich um Myosingerinnung des Herzens, theils um
HemmnnfBellexe Tom Gddni aus, tlmils um Autointoii-

eatioii.

[..iv^rari utid Regiiard (12) haben in cineii! ab-

geschlossenen, erbitzbaren grossen Kätig Hunde im Tret-

rad lanfro lassen, wlhrend die Controltbiere, ohne sieh

zu bewegen, neben dem Rade in demselben Kätlg sassen.

Es sollte der Kinfluss der Arbeit auf das Zii^tand»^-

kommen des Hitzschlages geprüft werden. Ks ergab

sieh, dass die Arbeit Ton berronagender Mitwiiknnf

war, indem alle arbeitenden, d. b. im Tretrad laufenden

Thiere viel schneller höhere Körpertemperatur bekamen

und schneller zu Grunde gingen <bei 45—46" C. rec-

taler UnUme). Als Todestursaehe sehienen veniger die

ficriniuing des MvKsins utnl .\iitL>in(o\ioatii.ii zu dienen,

als die anfang:> erregende, später liihmcude Wirkung

der ffitae auf das Centralnerrensjrstem.

Wintertiitz (25' kommt in seinen Vei-snchen zu

der Auffassung, da.Hs der Tod nach Finiissung der Thiere

dureh Abkflblung eintrete. Er stützt diese Ansicht

durch kritische Erörterungen fiber die bisherigen Ver-

suche und neue Experimente. Es gi'lang ihm, die

Thiere bei Verhinderuug der Abkübluug weit langer am
Leben zu erhalten, als dieses jemals frOber gelungen

ist. Die Kaninchen lebten nach der Hautfirnissung in

einem Haume von 29—33" C. mindestens 8 T.age; in

kälteren Räumen gingen sie nach 1—4 Togen zu Grunde.

Die Erseheinnngen und Verindemogen waren bei ge-

firnissteu und bei abgekühlten Thieren gleich (Verhalten

von Herz, Blutdruck. R> spirati(>n. Nieren), während die

beobachteten Erscheinungen durch die Annahme von

Betentioo der Ausdunstungsstoffo oder Ton Hautnisong

als Todesursache sieh nicht erklären liessen.

Guyon (6, 7) bringt in .seiner Dissertation eine

sehr reiche Casnistik Aber Tcmpifratursteigerungen bei

Erkrankungen des CentralnerTcnsystemt und fügt den

Bericht über zahlreiche eigene Experimente bei Thieren

biuzu. Es zeigt sieb, dass fireiUeb nicht alle cerebralen

Erkrankungen die Körperwarme verSnden, dass aber

eine jedr wi i h ii . s auch immer — hierzu An-

lass geben kai.n, ljLsunil' r-> gilt ilieses von .\piipl.-xia

cerebri, bei welcher die Kurpcrwärmc — manchmal

naeh vorübergehender Senkong — so häufig ansteigt,

dass di- s' s ^mptom diagnostiaofao Bedeutung erhwgi
Es handelt sich zweifellos um ein tr-anmatiM lies neuro-

genes Fieber; Infeetion ist in zahlreichen Fallen mit

Sieberheit aussosehliessen.

Bei den Experimenten an Kaninehen ergab sidl,

dass, wenn nach aseptischer Verletzung des Gehirns

deutliche, 1—3* die Norm Übersteigende Temperatiu--

steigerungen eintraten^ jedesmal durdi das Stilet ent-

weder diT Nurlens caudatu.s, der Thalamus opticus.

Corpus callosum, Septum pellucidum oder da.s Dreieck

swisdien den Crara ant. fom. getroffen war. Ganz ober-

flächliche Wunden hatten keinen Effect, aber aneh die

Hyperthermie war ki iiie sr» constaiüp Frsi'heinung nach

Störung der augelührten Punkte, dass der Verfasser

sieh entsehlienen konnte, ein an diesen Stellen ge-

legenes Centrum anzunehmen . dessen Reizung die

Wärinetegulirung in der beobachteten Weise beein-

llusst«; er scblie.'ist vielmehr, dass eine reflcctorischc

Erregung des verlingerten Marke» und der oberen

Spinaltheile ron den Verletsongeo der Tentrikeltrande

aus erfolge.

Weir-Mitcbell (24) untersucht den EinAuss der

KSrperatellung auf die Hautwirme. Er tud die Tem-

peratur des FuasrOckeDs und der Sohle 0,4—1,0° C.

geringer beim St>'hf'n als heiin I.ifgcn. f'eteris paribus

war die Temperatur daselbst Abends höher als Morgens.

Di« Mundtempentur indert sidi kaum liei Aenderung

der Körperstellung; je näher dem Stamm, desto unab-

hängiger ist die Temperatur eines Körpertheils von der

^Stellung. Die Handll.iche ist der wärmste Theil der

fiztremitiiten ; sie ist am wärmsten bei horizontaler
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La^L-ruug der oberen Extremitäten und sinkt beim Kr-

heben oder Uenbbingen der Arme. Di« rechte und

linke Stitf sind Norsrhiiden teniiifrirl: tiald ziipt <lin

eine, bald die andere bei einem und demselben Indivi-

duum etwas höhere Wärme.

Brrant (8) TerSflentlicbt eine sehr fleinife Studie

über das Vorkommen sehr h'>hcr Teinp''rat(irstoigeninpoii

bei den vor^i-hiudcnslün Kraukheitcu. Als Hyperpyrexie

bezeichnet er Temperaturen Ober 41 * C. Die sihi-

reichsten Fiilli- bctrolTcn Krankheiten dos G ntralnerven-

systi-ms (21t F.ill« :. Dann folgt acuter (iolenkrhoiima-

tismus mit 7 Füllen (= 0,38 pCt. aller Falle von Uclenk-

rheumatismus), Typhus mit 6 Fallen, Septicopyimie

mit 17 F'älirn. Von den Kranken mit lly|)cr{iyrexie

starben 84pCt.: bei 59 pCi. war dio Hyperpyrc\ie praea-

gonal. Die Fälle von Hyperpyrexi»: werden bospruchcn

mit Rflebsieht auf Oeaehlecht, Alter der Patienten,

Stadium der Krankhoif, .lahres/tM*. <'omplic.-itionrn i-tc.

Das reichhaltige Detail kann hier nicht besprochen

Verden. Die hSdisten Temperataren finden sieb bei

hysterischen und tuberouloaen Personen. Da vardc

einmal 53,3 "C. gcmossrn. öftors aniiäliornd lii>h>' Tem-

peraturen, Betrug soll ausgcüchiosjien geweacn acia.

Teissier (21) beobachtete eine Frau mit (ibrinSser

Pneumonie, bei w^ It lier sirli trot7, fieberbaftrn Au^-

sehi'Hs und nornaltin Alilaufs ih-r rnciimonic die Tern-

pcratur zwischen 36,5" und a7,l " hielt. Er bespricht

kun derartige Fille nnd erinnert daran, dass arthritiseh

und rheumatisch hertditiir bclaslete Individuen (insbc-

sondtTC Kinder) häutig normale Temperatur bei Er-

krankungen behalten, vclche sonst Temperatursteige-

rangen zu bringen pflegen. In soleben Fällen irirkt

Chinin ttmperaturerhöhend.

Bobinson (17) macht darauf aufmerksam, dass

es sabireiebe Individnen gebe, vclebe Ton Haus aus

eine geringere Blutwärme haben, als der grosse Durch-

schnitt. Ihre Xorinal-Temperatur sei 35 aG • und bei

diesen ludividucu bedeute eine Erhebung der Körper-

wärme bis 88 * schon eine wesentliche Störang dee

Wärmehaushalts. Nach des Verf.'s Erfahrung findet man
Individuen mit derartig tii"lriL'en Temperaturen in

Städten häutiger als auf dt tu Lande.

Janssen (9) hat die Krankengesebiehten der

Kieler medicinischen Klinik aus den lotsten 14 Jahren

im Hczng auf das Vorkotiimi-n subnormaler K<'irpertcm-

pcraturen bei pathologischen Zuständen durchgesehen.

Aus den Temperuturtabellen von 200 andauernd fiebei^

freien Haut- und Geschlechtskranken hat er für die

Stunde vi»n l'i— 7 riir Morgens nn ,dureh';ehnittlielies

Minimum' vun iJü,6 • und für die Stunde von 5-6 Uhr

Abends ein solches von 36,95 <^ beroehnet und zwar

Mastdarmtempcratnr; danach werden Morgcntempera-

turen unter 3li,G • und Abendtemperaturen unter 36,')5*

als subnormal bezeichnet. Unter Ileraiuiehung der

Literatur Ober diesen Gegenstand nnd InlBhrung

m>lirer einzelner Fälle aus seineni Material bespricht

Verf. dann das Auftreten subnonoaier Körpertempera-

tnrea UA einer Beflie derveiwAiedeBateiipaiaiolopsditn

Zustände im einzelnen oad kommt zu dem Resultat,

dass suboormalc Temperaturen beim Menschen tot'

kommen

l. naeli uiiiiiitielbaren WärmeentziebUBgen

;

'2. nach starkea äufteVerlusten;

8. bei dironisohen Anämien, Cacbeiien und Ina-

nitioD-szuständen;

4. bei ^eliwcren rirculatioiisst'irungen

:

5. bei verschiedenen Krankheiten des Centraluerven-

systems

;

6. MohBeisutig sensibler Nerven, anscheinend auch

bei vasnmot "riscli' n Neurosen;

7. bei ausgedehnten llautaffectioncn

;

8. bei fieberhaften Krankheiten, sowohl im Ver-

laufe di s Fii b'Ts, aU naeh der Kntfieberung:

y. unter der Kinwirkung gewisser (Üftc, auch von

sulcheu, die int Körper selbst gebildet werden.

Zum Sehluss maebt Terf. noeh einige Mittheilunfen

über das Vork.imiii' ii subnormaler T'-mjieraturcn bei

gesunden Individuen und über die Beziehung der sub-

normalen Temperatur tum Collaps.

Haie White (8) gicbt eine l'. tu rsichi über

dl' zur Temperaturerh<">hung fiihrendiii Krank heits-

formeu. iusbesoudcre werden, unter ausführlicher

Literaturangabe, die vom (Tentralnenrensystem ab-

hänjjigen Temperatursteigerungen besprochen. Er führt

/aliln iehe Beispiele an, in welchen Krkraukungen der

Hirnrinde, des Corpus striatum, der Hirnscheukcl, der

Brfieke nnd des Rückenmarks als Umdie der oft be-

deutenden Tomperatorsteigerung .anzusehen waren. So-

dann werden die Reflesfiebcr besprochen, wohin er z. B.

Temperatursteigerungen nachKnocbenbrüchen, bei Cbole-

lilbiasis, Nephrolitbiaais eto. leebnet. Femer kommaa
die Temperatursteigerungen bei Vergiftungen aller Art

zur Sprache. Ein kurzer Ueberblick über die Be-

haadlangsmefhoden der gewdhnlichen nnd der als

Hyperpyrexio zu bezeichnenden Temperatursteige

-

Hingen ••chlicsst den gedrängten, aber an poeittvem

Beobachtuugsmaterial reichen Artikel.

Fr. Kraus (10; bezeichnet es als die wichtigste

Aalgabe der Fieberfeiaebnng, niit allen Mitteln den

Mechanismus der Conseqnenzen der Infeeli :) festn-

stellen, wie dieselben uus auf den verschiedensten

Oebieien des Kflipers nnd setner Funotionen gcgen-

fibertreten. Dieses sei notiiwendig, nachdem die firöher

in d<n Mittelpunkt gestellte Hyperthermie i\!s eine

einzelne und nicht einmal die wichtigste F'olge des Infects

ericaant sei. Veril wendet aiefa spedell den Taso-

motorischen Erscheinungen im FMeber zu. Er bespricht,

was anf diesem Gebiete bekannt geworden ist, kurz

und kritisch. Von eigenen neuen Beobachtungen theilt

er kurz tbermoeleetriscbe Studien über mmeahgabe
in den verschiedenen Fieberstadien mit und ferner

Bestimmungen des Blutkörperchenvolums (nach Bleib-

treu) in den verschiedenen Stadien des Fiebers.

Letztere Untersuehungen ergaben für den Boehfiebera»

den keine wcsentliclien Abweichungen vom Normalen.

Naeh den Untersuchungen von Donath u. Ueza

(4) über fiebererregende BaeterinogniiMte eneagea

dureh Filtriren keimfrei gemaebte, hoeh tiralente
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AotlMxeiiitiUMi iMi KmiiudieD kam Fieber (Tempeintar

Über 40,0 C.}t deutliche Wirkung hatten dagegen

grössere Dosen (20 -30 ccm) der löslichen T'roduete

von Streptococcus pyogenes (aus nieDscblichem und

tbierischem BKer). Die fiebererregende Sabstaoi der

Streptococccnculturen erwies sich alslSfllicb inAleoboL

Auch durch Erwiinnen stcrilisirte Culturen wirkten

thermogen bei Kaninchen, Schafen und Pferden. Die

ioteonwten FiebenrirkangeD erzeugte PjroeyaneuBo

Flflnigkeit bei Schaf und Pferd. Der alcoholische

Ausxug d«r Schwcinerothlaufmilz wirkte beim .'^cbaf

pjrrogenetiacb. Bei höherer Temperatur hergestellte

AiittBge ras Hilsbnuidbaefllea bewiesen du grSeseres

Immunisiningsvennngcn.

Petriua (16) thciit einige lehrreiche Fälle mit,

aus welchen sieb wichtige Anhaltspunkte lur Kennt-

nias der Sareoautosen inaerer Oripue ergeben. Die

Falle sind durch acuten Verlauf und hohes Kifbcr

ausgezeichnet, sodass die Diagnose, welche iutra vitam

ach inf keineriei Hinweise fBr den wabren SadiT«rbalt

stGtzen konnte, /wischen Typbus abdominalis nod

acuter miliarer Tuberculosc schwankte.

Zieniec (26) theilt Beobachtungen über den

Eüilass des «xantbemataseben Typhas auf das Korper*

gewicht mit Zur Beobachtung standen 103 Kranke

Der Gewichtsverlust pro Tag betrug im Mittel 0,91 pCt.

des Körpergewichts. Fast ebenso schuell steigt das

Kdipergewieht in der fieconralofleeni. Wenn die tig^

liehen Gewichtsverluste 1 pCt. QlMnebritten, war der

Ausgang in der Regel tödtlich.

Y. Terray (22) hat mit den ililfsmittelo moderner

Mattiodik imd Tcdinik die alte Frage des Cblorstoff-

weebsek im Fieber aufgenommen. Er fand wesentlicbe

Abweichungen von der Norm. Bei Pneumonie war die

Ketention (ClNa der Nahrung minus ClNa von Uaru und

Kotti) sofwobl iHUirend des Fiebers, als aadi liagws

Zeit nach der Krise eine bedeutende — in einem Falle

zusammen ca 25 g! Die Ursache besprechend, stellt er

zunächst fest, dass das CUNa ebenso gut resorbirt wird,

wie Tvm Gesonden, lisnier dass in der inlltiirten Lunge

zwar etwas, aber doch verhälfnis-smiissig wenip ClXa

Platz linden könne: eine fibrinös verdichtete Lunge ent-

Idelt 6,68 g ClNa mehr, als eine gesond« Lunge. Das

Sputum entführte nur 0,8—0,6 g ClNa pro Tag, der

.^chweis-s enthielt 0,25— pCt. Wenn man alle nur

möglichen Ausgaben zusammenaddirte, es blieb doch

«ine Betention. Verf. berechnet sodann, dass die Menge

des retinirten ClNa und die Menge des retinirten Wassers

annähernd einer physioli^gischenClNa-Lüsung entsprachen

und hält es für wahrscheinlich, „dass auch bei acuten

fiebeibalten KraaUieiten der Terinderte Waaseifebalt

des Organismus die Chlorausscheidung beeinHusse, dass

d<T Pn^<•'Mlt^;t• halt iler Kürperflii-*sigkcit«n an ClNa un-

abhängig von allen anderen EiuÜüsscn des Stofifwecbücls

sndi bier eoostant bldbe**. Acbnliebe Thatsaeben und

Folgerungen werden vom Typhus berichtet, während der

Verf. übereinstimmend mit allen Angaben im Wechscl-

flsber eine Chlorverarmung feststellte. Die Versuche

Msten jedenfftlls «b wertbroUes Material, dagefen sind

die Seblussfolgerungen recht anfiiebfbar. Dieses gilt

sowohl für die Behauptung der Wassezreteotion als Ur«

!.arh(' der Chlnranfstapelung, als auch für die Erklärung

des Chlor>'erlustes im Wechsellieb«r. Wir dürfen zwar

als Bereidierung unseres Wissens begrüssen, dass Verf.

im Malariaaxifall Vermehrung der Kali- und der Uro-

bilinausscheiduiig fand und .sehen mit ihm dieso beiden

Zeichen aU Merkmale der Erj tbrocyloloüc an, aber dass

die gestörten rothen BlutkSrpercben so rid Clilor lie-

fern, wie Verf. im Ii un fand, müssen wir als bypothe*

tisch uud unwahrscheinlich twceicbnen.

c) Harn.

1) AI hu, A., Leber die Darstellung von Toxinen
aus dem llam bei Infectii>n>krankheitcn. Berliner klin.

Wochcnschr. No. I. — 2) Beckmann, W., Klinische

Unterraebungen Sber den diagnostiseben Werth der ver-

niehrten rn-lieanausschfidun«; h--\ Eiterungen. Petersb.

med. Wochcnschr. Nu. L'S u. -J'.i. — 3) Hwald, •'. A.

u. J. Jacobson, Ucher ptoinainartigc Körprr im Harn
bei chronischen Krankheilspr i ixi n. Ucrliiier klinische

Wochensehr. No. 2. — 4) .1 .i n kr wski, P. P., Unter-

suchungen über Peptonurie. Üissert. Dorpat. 1898.
— h) Krempel, F., Ibänioglobinurie in Folge von In-

fecti'iMskr.'iiikhiiten. Diss. Würzhiirg. — T.) Heale.E.
e (i.ietano Vclardi, .*^ull elimina/.ione dell zolfo

neutro per le urine etc. Arcliivio di clin. XXXIII.

p. 66ff. — 7) Bobitsohek, W., Das Pepton und sein

Vorkommen im Harn bei Tcrsebiedenen Krankheiten.

Zeitschr. f. klin. M.d. Hd. XXIV. U. T. u. 6. - Ro-
vighi, Influenza di almini antipiretici et antisitliei

sulle eliminazione degli eteri solforici nclle orine. Ar-

chivio di clin. p. 572 ff. — 9) äeelig, A., Beitrag

rar Ldnre von der aiüficiellsn Albununurie. Areb. 1
«ip«r. Patb. Bd. S4. 1. S.

Rovighi (8) untersuebte den ISnünssTersdiiedeiier

Grupj-n von Arzneimitteln auf die Au.sschcidung der

präformirten und der gebundenen .Schwefelsäure. Das

A"
VeriiUtoiss derselben su aiaandar, dar «Onottent ^ ,

10
in der Norm « y dnlct bd Stigigem Getomdi von

je 1,5—2,0 Antipj-rin, Pbenacetin, PbenocoII undAnti-

febrin erheblich ab, am stärksten bis auf 0.55 beim

Anlifebrin. und /wnr hf-i .annäherndem Gleichbleiben

der Gesammt^cbweielsäurcmengc durch absolute Ver-

nebmog der Aetbersebwefelsiw». Drd Tage naeb dem

Aussetien derAntipyretiea steigt nmgekdurt ^ stark

an, doeh konnte R. diese Verminderung der gesunkenen

SOj nicht mit Sicherheit auf eine nachträgliche Des-

infection des rXirmcMiials zurückführen. - .'^alicylsäure

und dessen Natronsalz waren indifferent. Chinin (1,5 bis

S,0 pro die) Terringarto die Menge der gel\Dindenen

Schwefelsäure.

Salol, Naphthol, Scilicylsaures Wismuth, Naphthol-

bcnzoat bewirken nicht diu von ihnen als „Dami-

dadnfideotien'' nadi der Tbeocie a priori ra erwartende

Verminderung der aFlulnisssdiwefelsSare", eher eine

Vennehrung.

R. misst im allgemeinen den aromatiacliai Paar-

Ungea der Sebwefelsäure eine besondcn grosse Bedeutung
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bei, oamcntlich »uch für gewuiüe FqreiMM«!! (Mehui*

ehoUe u. a.); einem atlsu «ei^ehondcm Schlusui aber

gicbt rr sich hin, wenn er (S. 573) .nus der giiissifii

oder geringen Quautität der gcbuodeucn bchvefcbäure

oaeh EiontrkoDK der Tersebiedenen Antipyretiea eioeD

SeUuas lieht auf die GefiUurliehkeit dieser KSiper für

den Organismus.

Auf einem etwas jungfräulicbmo uiid ergiebigeren

Felde als Rovighi arbeiteten Reale und Velardi (6);

sie waiirlteii ihri" Aufmerksamkeit dem von don Klinik<-rn

leider fast gar niflit l)oachtetcn neutralen Sehwefel des

Urin» zu und bestimmten in einer grösseren Reihe von

Kranitbeiten den proeentualen Antbdl, den er aus der

GesammtM-hwclelausluhr durch die Nicro nimmt (in di-r

Norm beim Menschen ca. 27pCt.). Nur in wenigen

FälieD von Kreislaufokraokbeiten (mit Hypertrophie des

linicen Ueiiens) tritt eine Abnahme der Men^e des

npütr.ilrii Fcliwcffls auf. Rfi allf'n and'Ti'ii Kranken

fand »ich eine beträebtlichc proeenluaic Steigerung des-

selben (bis zu 6t pCt. des Gesammtecbwefels beim

Diabetes mellitus). I'- r proeentualen Vermehrung ent-

spricht überall aurh eine altsolutc, die al>. r 'I rl trniz

besonders gross ist, wo (bei der Zuckerliarnruhr und

beim Fieber) die Qeeammtmenge des Harosehwefels

durch MehrzersetzuDg von Eiweiss stark anwächst. —
Diesen M^hrzerfall von Körpcreiwciss darf man, wie die

Verff. betonen, nicht mit einer Vermehrung der Oxy-

dationen im Körper gleiehsetsen, die Zunahme de«

neutralen Schwefels beweise eher da.s Gei;< nth' il. Beide

scheinbar entgegengesetsten Aeusseruugen dos Stoff-

vecbsels seien dureh eine gemanwme Unaehe bedingt,

dnreh den Sauerstoffmangel der Gewebe. Wenn «neb

die Vf-rfl- di^so klar durchgeführte Ansicht durch correctc

Tbierexperimeutc m stützen versuchen, so muss doch

betont werden, dass jene allgemeine „Herabsetzung der

Oiydationen" heutzuta^'e nicht nur nicht bewiesen, viel-

melir ihre Nicbteiistens in den meisten Fällen sicher-

gestellt ist,

Krempel (5) beqprieht die Literatur, welobe aidi

auf die Aetiologie der Haemoglobinurie bezieht. Lues

steht anorkanntennaassen im Vordergrund, doch weist

Verl. auch sichere Falle nach, in welchen sich paroxys-

male Haemoglobinurie an andere Infeetionskrankheiten

anschloss, besonders an Malaria. Er s' ll -t berichtet

einen Fall, in welchem die seltsame Erscheinung wah-

rend einer fibrinösen Pneumonie im Anschluss an ein

kaltes Bad «nfbtwt Lues war ukkt Torhanden. Das

kalte Bad war in diesem Fall odenbar nicht von ent-

seheidwider Bedeutung, da spätere Bäder gut vertragen

wurdMi und aadereneils «mb die Haemoglobmurie sieh

ohne Torherigea Bad wiederholte.

Durch vegleichsweise Betrachtung verschiedener

Methoden zur künstlichen Erzeugung vuu Albuminurie

bei Kaninchen kommt Seelig (9) zu dem Ergebni.ss,

dass selbst eine kuntdanemde Arierienligator in den

Nieren einen sehwcri-n KingrifT darstellt, welcher bedeu-

tende Störungen in ihm setzt im Gegensatz zur Thorax-

eompressioo (vergl. d. Jahresb. 1891. Bd. L S. 801).

Diese letztere dürfe daher als einzige Metbode zur ex-

perimentellen Erxufung von Albuminurie gelten, welche

auf keinen grSbercn, jedenfolls aber raseh Torüberge-

hcnden und noch in den (irenzen phy.siologiscben

(icseheheiifi liegenden Ciroulationsstörungen in den Nie-

ren beruht.

Bei der Untersuebuag auf das Torkommen ron

Pepton im Harne nimmt Robitschek (7) keine liuck-

sicht auf die Unterseheidung von sogenanntem Kühne-

schen und Brücke scheu Pepton, die noch durch keine

ehemische Reaetion jedes f&r rieh wohl ehaiaeteriritt

seien, siiiidern geht von der .\nsicht aus, dass nur der

Umstand von klinischem Interesse sei, dass sich in

manchen Fällen mittels der von Hofmeister, Devote
und Sehulten ausgebildeten Methoden Eiweiadiörper

im Harne nuflui l- 1! lassen, welche mit der Salpeter-

säurc-Kochprobc und mit i-^sigsäure und Ferocyankalium

keine, wohl aber mit der Biuretprobe eine Reaetion

geben. Mittels der Methode von Devoto und Hof-

meivf>>r hat Vi'rf in 1"20 der verschiedensten Krank-

hcitsrälle, deren Kran kengeschicbton beigegeben sind,

den Harn und in einigen Pillen aneb Blut, ISter oder

Ptinetionsflüssigkcit auf Pepton untersucht. Bei 24 Kr-

krankungsarten war der l'eptonnachweis positiv, bei 25

negativ; aus geringen Differenzen, welche in einzelnen

Fällen die naeh beiden Methoden gewonnenen Resultate

ergaben, will V< rf. keinen Rückschlu.ss auf den Werth

der einzelnen Metli <de machen, giebt aber der Metbode

von Devoto gegenüber der Hofmeister'sehoB dess-

wegsn den Vorzug, weil deren Ausführung einfacher sei

und bei derselben aurls gerinf^e Mengen von thierisehen

Flüssigkeiten zur Untersuchung genügten. Die Unter-

suchungen bestätigen das Torkommen tou Pepton be-

treffend, im Allgemdoen die Angaben von Maixner und

von V. Jak seh; am constantcsten fand R die Peptou-

urie bei Pueumouie im Stadium der L()suug (1 1 mal in

IS Fällen). Im Gegensati zu fest allen froheren An-

gaben fand Verf. Pe])tonime in 2 Fallen von Leukämie.

Aus seinen rntersucluingen zieht Verf. folgende Schlüsse:

Die Peptonurie, meist ein Symptom eines im Organis-

mus stattfindenden Eiweissaeifalles, kommt sn Stande,

wenn Pepton dureh die pathologisehcn Prcee.sse gelöst in

die Blutbahn tritt und durch die Nieren ausgeschieden

wird. Peptonurie, für den kranken Organismus ohne

Bedeutung, sst als Symptom fOr den Klinikar in ein-

aelneii -n ein Behelf zur Diagnose und Prognose.

Jankowski (4) untersuchte unter Sta <! e 1 m ann's

Leitung eine grössere Reihe von pathologuscheu und

phTsiologisehen Urinen und von l^utis auf das Tor-

kommen von ^Pepton*. Echtes Kühne'sches Pepttm

wurde dabei nie gefunden, so dass dessen Vorkommen

im Harn jetzt, vielleicht mitAusnahme von einigen seltenen

Kranidieitsbildem, geleugnvt werden kann. Das Pepton

früherer Untersucher muss na Ii J s T'ntersuchungen

als primäre Albamose aogcsebca werden; er selbst

fand sie im Urin mehrfaeh Im WSebnerämen, regel*

massig bei fibrinöser Pneumoni« und Taziola u. s. w.

Auffallenderwcise gelang es Verf. nur, äusserst gering«

Mengen dieser Körper darzustellen, selbst wo die Biuret*

reaetion ihn grosse Quantitiiten erwarten Hess. Mit

Recht bemängelt er die geringe Verläsjrigkeit dieser

Farbeoreaction, die so leicht au sulyeetiven und ohjec-
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tivc'u Acudfnuiguii Aiila.s.<s gälic; ihr fallen auch die

o vMenpniebsTolkn ErgnibiiiBm fKiherer Autoren tat

Last. — J.'s Arbeit ist in St.idcl mannVs grösMicm

Büchlein Peptonurie 1894 sehr ausführlich wiederj^fgehen.

Im vorigen Jahresbericht (I. 801) war über eiau

Arbeit von Keilmann berichtet, nach velcher die

Menge des Hariiitidicaii» bei fic>;enwart von l^ocken-

abccesseo vennehrt sei und in welcher dtcscui Umstand

diagnoetüche Bedeutung bt-igdcgl wurde. Der Referent

aaebte darauf aaJmeritaam, doss diese Behauptaof be-

kannten Th.itsarhfn über Indolbildung wid<Tspr;ichc.

Den kliuij>ch-eipehn)tint«dlen Nachweis, da.ss Keil-

mann's Angaben nnriobtis aeien, liefert jetat W.
Beckmann (*2), weleber bei S5 Kranken mit den Ter-

schiedenstcn Eiterunpsproccssen nur fi mal stärkere

lodicaoreaction erhielt und sich gegen die diagnosü*

aebe Bedentung dea Sjrmploms mit sebarfen Worten

WCtJ'irt.

Albu fl) giebt ciiif l.urzi\ ab'T vollständige Uebcr-

sicht über di« bisherigen Forschungen über die Aus-

•ebeidong giftiger Sobatanaen in patholegiaehen Hamen.

Es selbst hat nach der Metbode von Griffilhs unter

28 Versuchen 13 mal basiscbe organische Körper (Fto-

maino) erhalten: 4 mal bei Scharlach, 2 mal bei Ma-

sern, 8 mal bei Pnenmonie, i mal bei lirfsipelaa, Je

i'ininal Inl Diphtherie und lui ^lltlli^is pulmonum.

Die grtisNti' M'-ntif Sub>t.nt/. h. tni;; O.d.'-.tl 14. I> kann

den Beweis noch nicht für erbracht hallen, dass es

sieh da um speeiflaebe Kranitheitsprodnete bandelte.

Ans dem Harn v>>n rhnlirakranken gelang es ihm

ebenso wenig wie Roos (Berl. klin. Wochenschr. IHüS.

No. 15) Diamine zu gewinnen, welche man wegen des

an Spermin erinnernden Hamgerueba daaelbat ver-

nmthcte. (\\'!. da/n <!! \rbeit v. Albcr a. S. 2S5.)

Kwald und Jacobson (ä) besprechen einige

Krankheitsl&lle, bei welchen es sieb anseheinend tmt

Vergiftung mit Substanzen handelt, welche innerhalb

des Organismus geliiliiet sind (Autointo\ication). So-

dann berichten sie, dass sie in 2 Füllen von Mageu-

eareinem, in dnem Falle von UrKmie und in einem

Falle von Morbus Addisonii miltt.l>t des Brieger*»

sehen Verfahrens rt'imaitie an- Hein Harn gewannen,

lu dem lelztgenannteu l alle ward luelir als 1 g des

Pierats erhalten, und die Analyae argab fblgende

Formel: (^HfNOt.

Allgemeine Therapie

bearbeitet von

Prof. Dr. HUGO SCHULZ in Greifswald.

Allgemeines.

1) Baeeelli, Ueber iatravenose Iigectionen mit
SnMimat. Berl. klin. Woebenaebr. No. 18. — S)Ba7-
Ii SS, B.. Tbc local trcatment of chronic coughs. New
York meil. Kccord. Febr. 24. — 3) Bcndcroky,
Eine neue Müdilication in der Verwendung der [ili} >i-

Caliscben Methoden zur Untersuchung der inneren Or-

gane, besonders des Hagens und des Darmes. Wiener
med. Wochenschr. No. 36. — 4) Black, R.. The the-

rapcutic differentiation of acute and chronic diseases.

Meli, and sutg, Heport. Xi». 4. - 5) Böhm. M. u. S.,

Naturhcihuethödc. 17. lieft. Chemnitz. — R) Cathcll,
\V. T., A study of thc ill efifects of tobaco on thc

throat and noäe. Med. and surg. Report Febr. 10.

(Bringt sorSaebe niebts Neues.) — 7) Cursehmann,
H., Zur mechaniacben Behandlung der Ilautwa-ssersucht.

Therap. Monatsb. MSn. — 8) Dujardin -Bcaumetz,
L'art de formuler. Bull. gön. de therap. Januar HO. —
9) £ade, P., On nroventive medecine. Lancet. August.— IfS) Beden, ¥. rua^ Eenige opmerkingen over M-
gemsenc Therapie. WeekblaU van h-i Nederl. Tijdschr.

— 11) Feuwick, S. and W., Uullines ol medical trcat-

meot London. — 19) Gerhardt. 0.« Zur Behandlung

der Ilantwassersucbt. Münch, nied. Wochenschr. No. 50.

— 13) (luinard et l- y, In n^uveau rnode de re-

gulation de la thermogenvse par l'action cutanee de

certaines alealeides et glaeoridea. Lynn med. No. 25.

und Cenipt. rcnd. Acad. des sc. 119. No. 6. — 14)
Ilaiidbui h der specicllen Therapie. 7.— 10. liief. Jena.

\h; Harn.iek, F.. Zur Theorie der anti[)yr-li>-elien

Wirkung. Therap. Monatsb. Miirz. — Ifi) Derselbe,
l eber die Unschädlichkeit der Antidote. Münch, med.

Wochenschr. No. 50. — 17) llayem, G., Lc^ons de
therapeutique. Les agents physi<]ues et natnrels. ^ris.
— 18} Ilildebrandt, 11., ( eher Immunisirungsversuehe

mittelst pharmaeologischer Agcntien. Münchener med.

Wochenschr. No. 15. — Hl) Hertig, A., Ueber die

Methoden der Erhöhung und £miedii«uig der Gerinn-

barkeit des Blutes und ihre tberapeutiscbe Yenrendung.
Wien. med. Bl.itter. No. 29. — 20) Huchard, La
methode en th^ rapeuli'jue. Ga/ette hcbdom. No. 16.

Klinischer Einleitungs\ortrag. allgemeinen Inhalts.) —
21) Jakobi. A., Non noccre. (Vortrag, elfter Internat

Congresa. Rom.) New York med. Rccord. No. 19. —
22) L ah mann, H.. Die wichtigsten Capitel der natür-

lichen Heilweisc. Stuttgart. — 23) Landerer, A., Die

Behandlung der Tubereolose mit Zimmtsinre. Thent>.
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Monatsh. Februar. — 24) Ij^oii, Traite «lern, de eli>

nique thrrap. Paris. — 25) Manqti.nt. Tr.iit'- < l''in.

rl<i thrrap.. d«- matierc mt dicale et plianiiacologic. Paris.

— L'<ii s j n • ('all , A., I{< iaxatii>n as ,i curativc

ageiit. Hoston med. and surg. .lourn. April .'). — 27)
Pribr.iin, A., Gnindzügc der Therapie. Prager med.
Wocbenschr. (Kine sehr umfängliche, den grüssten

Tbeil dos .lahrganpes einnehmende Arbeit, die in Kürze
kaum IM ri-f'-rircri ist, ihr-T tirn^-^ru. aui^h inhaltürhen

Ausdehnung wepr-n, und nur durch i^ludiuni d<'r Original-

arbeil ibrem Iniialt<> nach gewürdigt Verden kann.) —
2S) Rajrmond, Des principes a suivrc Ic traitemcnt

*des teignes. BulL gen. de thrrap. Mai 80. — 29)
ü.iusse. J. H., Health and tlic various niethnds i^f eure.

Hitterfeld. — 80) Harri ii gt -p
n -."^a i n s bury , On thc

connexion between chemioal eonstitution and liierapeutic

actioo. Lancet. Februar. — Hl) Sapelicr, Traite-

ment de la dianli^e. Boll, de therap. Janaar SO. —
31a) i'chweninger, Cur und Curen. Samml. medie.

.\bhandl);. Wien. .32) .^eibel. <»., Tober das Ke-

sorpti'>iis\ermi'f,'en der intaeti-n inriisi lilielicn Haut für

zerstäubte Flüssigkeiten. Diss. W ür/.burg. 18!)2. —
88) Stokvis, J., La cbimie daiis scs rappi>rt.s avcc la

pbarmacoth^rapie et la maticro medicalc. WeekbL rao
bet Ncderl. Tijdscbr. No. 18. (Vortraft, Internat. Con-
gre-ss zu Rom.) - ?>\'^ P t o l ze n b u rj;. 1 rber die au-syn-

Anwendung von (iuajacol bei fielu rliatt'-n Krkrankuii;,'i n.

Berl. islin. Wochenscbr. No. •'». — ">'>) Tri liier, l.'anti-

8M>tie pbysiologique. Compt. read. 119. p. 718. —
m) Warner, R., A plea for therapeatics. Med. and
surg. Hr port. August 2.T. — 37) Wegweiser zur schnellen

und li iehtrii .'^(.•Itiner/.stillurig bei den xcrschiedenst' ti

Erkrankungen dureh Norveudehnung ohne Operation.

Neusalz. — 88) Whitia, A dicLiouary of treatmcnt;

or therapeutic index, loci. med. and sarg, tberap. Lon-
don. — 39) Wood, H. C, Tberapeutics: its principics

and praetiee. London. — 40) Cervello, V., Lczioni

di clinica therapeutiea. X. irme igii niche. Arch. d. far-

maeol. e therap. Bd. 6. — 41) Derselbe, Mezzi di-

retti contro gli .spandimenti sicrosi. Ibid. 42
; Fa-

bini e Pierini, Sulla catafonai eletthca. Arch. pir
le seienze med. Bd. 18. No. 19. — 48) Zelter, De-
mi'Ustration zu der Bier'sehen Mi tlmde der Tuberoulosn-

behandlung. Berl. kiin. Wochenuchr. No. 9. — 44)

üllmann, C, Ueber den Wertb und die Zulässigkeit

intravenöser Iqjeotionen für die iratlicbe Praxis. Allg.

Wien. med. Zeiif. No. 6S.

Jn einer ISngeren Ameinanderaetning irendet sich

Hnrr i 1 1

*
•

• n - a i n s Vi u r y (.10) gegen die beute be-

liebte Methode, aus '1er chenii.sfhen Ci-nstitution von

Arzneikörpcrn Schlüsse auf ihren therapcuti.schcu Werth

Un an aieben. Dia Schlnssvorte seiner Aaseinander-

setzung lauten: Der Versuch, Beziehungen herauszu-

arbeiten zwisehen b'-kannten chetnischen Thats.idi.Mi

und therapeutischer Wirkung ist berechtigt und immer

als msentliehes Ziel im Ange su bdialten. Das Yer-

balten der, der Arzneiwirkung unterworfenen Person,

das individuelle Verhalten in jedem Fall bringen aber

wesentliche Schwierigkeiten in der Lösung dieser Frage

mit sich. Auf den gegenvirtigen Stand unseres

Wis^, ris in voreiliger W'eise Theorien aufzubauen ist

weiter nichts, wie eine theoretische Spcculation schlech-

tester Gattung, ein unwissenscbafUiches Ansnotsen der

Einbildungskraft.

Black (4) betont die Nothwendigkoil , bei dem

therapeutischen Handeln zwischen acuten und chroni-

seben Erkrankungen sebarf su untersebetden. WShrend
acute Krankheitsfonnen ein mehr energi.<iche.s Vorgeben

und im Verbältniaae auch grössere Araneidoaen ver-

langen, spricbt B. bei chroniaehen Afleetionen auf

Grund seiner Erfahrnngen kleinen Dosen das Worti die

ausserdem auch nur in gcwiss< n '/eitintervallen zu ver-

abfolgen sind. Die Behandlung chronischer Krankheita-

formen ist der Verbesserung dringend bedfliftig. Den
Mieroorgnni.<imcn spriebt B. nur eine bsgleitends, nieht

aber eine causale Rolle zu.

Curschmann (7) hat mit der mechaniscbeu Be-

bandlang der Hantvassersueht, selbst in sebr sebweren

F;Ul<'ii. ^nite Frfolge crzit-ien können. Das Prineip der

Behandlung bfnihl auf d-r langsamen aber stetigen

Entziehung der im Unterhautzellgcwebe angesammelten

PIQssigkeitsmengen. Es ist besonders su bemerken und
practisch von Interesse, da.ss die Digitalistherapie in

solchen Fällen erst dann von Wirksamkeit werden

kann, wenn ein genügendes (Quantum von Walser dem
KSrper entsagen worden ist. C. bedient sieh bei seinem

Verfahren einer doppelten Methode. Entweder führt er

nachgebaute Trocarts ein, durch deren Canüle das

Fhndum stetig beraassaidtem kann, od«r er gebt in

einer, besonders für die Haaspraxis geeignet scheinen-

d''n Wi'isr vor. bei der die .\nwendung des Hebers eine

wesentliche Rolle spielt. Ein schröpfkopflormiges In-

stmment wird, nach genügender Desinfeetion der Haut,

r Iii Ilidfe von Collodium etc. aufgekittet. Die Kuppel

d' s Instrumentes ist leicht abn-^hmbar, sehli-'sst .aber,

wenn einmal mit Hülfe eines einfachen B^jonnettver-

sehlusses wieder anfgesetit, Inftdiebt. Naeb fertigge*

stellter Anklebung d-\s kleinen Apparates auf die Haut

wird die Kuppel enlfenit, in die Haut ein oder mehrere

Einschnitte gemacht und daun die Kuppel wieder auf-

gesetst Sie trägt an der einen Sdte einen räoen-

fSnnigen Ansatz, der die .\nbringung eines Gummi-

Schlauches von beliebiger Länge gestattet. Dieser wird

vor dem Anlegen mit physiologischer Koebsalzlösong

gefBllt und tanebt mit d«n anderen Ende in ein mit

derselben I,"isnng gefülltes . tiefstehendes Gefäss ein.

Die Heberwirkung tritt, nach richtiger Anlegung des

gansen Apparates ans leieht verrtSndlicben Gründen

sofort ein. Fin besonderer Vortheil dieses Verfalirens

liegt noch darin, dass man sich jederzeit dureh Ab-

nehmen der Kuppel von dem Zustande der Schnitt-

wunden fibeneogen und etwaige, den Austritt der

FlOsrigkeit «US der Haut hindernde Gerinnsel dureh

Ausspülen mit sterilisirter Koehsalslfisnng beseitigen

kann.

Perej Wade (s. Hypodermo- und Bnteroeljse,

Transfu.-ion. r>) hat bei 46 Patienten die Wirkung .sub-

cutan iqjicirter Lösungen von Magncsiumsulfat studirt.

Er benutate eine zweiproccntige Lösung in sterilisirtem

Wasser. Die Dosen rsnirten swisdien 0,1 bis 0^ gr.

Letztere wurde nur einmal applicirt. Abgesehen von

einer unbedeutenden, ohne Folgen verschwindenden

Sdtwellung an der Injectionastelle trat eine Srtlidie

Roaction nicht ein. Die Injcction war von Erfolg in

67 pCt. der ?'ä!le. In .53 pCt. traten nach derselben ein

einmaliger, in lU pCt. zweimalige, in 4 pCt. dreimalige

Darmentleerungen auf. Nur bei swei Patienten war

die Injectioa völlig ohne Wirkung. Es handelte sieh

bei ihnen um Melancholie mit habitueller Obstipation.
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Iii 'ler überwicgeiidoa 'Auhi der Failc W'iren die Stüblc

b«i den erfolgreioh behandelten Pattenten wSaaerig, die

mittlen- Zeitdauer, innrrlialli d>'rcn der Stuhlgang naeb

der Itycction eintrat, betrug 7 Stunden, die Qrensvertlw

waren 8 und U Stunden.

Seibel (8S) ttellte Venaehe an Aber das Reaoip-

tionsTcrmSgen intacter menschlicher Haut iOr fein zer-

stäubte F'liissigkiNt"'!!. Er benutzte Lipsungcn von .Tod-

kali, salzsaurcm, kohlensaurem und Jod-Iiithiuin und

on Femeyankali. In allen Fallen, «o die xenttäubten

L<")3ungen dieser Salxc auf völlig intaete Haut einge-

wirkt hatten, blieb die Untersuchung des Harns auf die

Anwesenheit der jedesmal benutzt<:n Verbindungen bes.

dea, sor Analyse geeigneten Bestandtheiles derselben,

resQltatlM.

Stelxeuburg {H) hat bei üeberliaftcu Krkran-

^kangen Gn^jaool amattrliefa angewandt Seine Erfah-

rungen fiber die Metbode der Anwendung von Oiuyaool

fasst er zusammen in folgenden Sätzen

:

1. Das (iu.'yacol, auf diu äusscro Uaut ciugcpiuselt,

wirkt in prompter und energischer Weise temperatnr-

eniiedrigend.

2. Die Anfangsdosis soll l«ei Krwai-lisenen 2 cem

nicht überüchreiten. Wird es gut vertragen und ein ge-

eigneter IVnperatanibfell dureh 9 ecm noch nicht er-

reicht, so kann nan mit der Dosis steigen, wird es

jedoch kaum jemals nüthig haben, die Dosis von 4 cem

XU überschreiten.

8. ISn sohSdlieher Bnduss oiittlerer Dosen (bis su

4 cem) auf innere Organe, Herz, Nieren etc. ist nicht

beobachtet wurden. Bei grosseren Gaben kann es be-

sonders bei sobwachlicben Individuen zu CoUapser-

sdieinongen koDuneo«

4. Die den Abfall der Temperatur begleitenden

Erscheinungen (starker Scbweiss) und das, meist unter

Sehflttelirost rieh wieder einstellende, Fieber wiiken

bei öfterer Wiederholung so schwächend auf die Kranken

ein. dass das nnnjneol ;\h Fiebermittel zu längerem

anhaltendem Gebrauche nicht zu empfehlen ist.

5. Bin Eindttsa auf den GetaauntverUmf tagend

einer Krankheit hat sich durch die Inaherigeik ^ob-
cbtungen nicht feststellen lassen.

Baccelli (1) benutzt Sublimatiüüungeu, 1:1(XX),0

nut Znsala von 8,0 Koehiali, nur intmenSien Iqjeeiion

hei der Behandlung von Lnes. Die Cur bei^nnt mit

der Injeetion von einem mg Sublimat pro die und

steigt allmälig bis rar Iigeetion von 8 mg, der Maximal-

dose. Sehon naoh Injeetion minimaler Mengen von

Sublimat in eine \>iie (ritt nnch .') 6 Minuten Sali-

vatioa ein. B. begt die feste Zuver::>tcbt, dass die «von

ihm gefiffineta Bresche, Heilmittel direet in die Blot-

bahB eiamflUuen, später von Seilen der Kliniker weite

Verwendung auf anderen therapeutischen Gebieten

finden und brillante und unverhoffte Resultate haben

wild".

liateUk.

1) Aaerbaoh, M., Schafmilch als Milch fOr Er-

mAmm. Tkm^ Memtab. Oetobar. — 8) Barttejr,
E, Sone eaperimeuto wifli sonatose. Med. and sniff.

Reporter. Februar 10. 3: Disiiue, Die di.itetisclic

Küche. Leipzig. — 4j II i r > e h f e I >i , K . Leber den
Kiweissvcrlust hei Kntfettungsciiren. Berl. kl. Wchschr.
No. 27. — h) Kemmerieh, ß-, Kleischpepton ein

Herztonicum. Kbendas. No. 10. — 6) Kuhn, F. und
K. Völker, Stoffwechselversnebe mit .^omatose. Dtach.
med. Wocheiischr. No. 41. — 7) Lov< l,ind, Ü. ('.,

W'ater in diel and tlierapeuties. Med. Reeord. Sep-
lernbi-r 15. H) v. No Orden und Dappcr, UebOT
den Stoffwechsel fettleibiger Menschen bei Entfettungs-
euren. Berl. Win. Wochenscbr. No. 84. — 9) Norris,
D.. Subctitaiieoii-i infusiim of a nutritive salt Solution

in ea.>es of refu>al or inability to t,ake food. Med. and
snrg. Heporter. .lanuar 20. - 10) Recd. Boardman,
The ratio, tbat alimentation should bear to oxygenation
in disease of the lungs. Med. News. No. 18. — 11)
Schlesinger, H., Aerztliches Handbiiehlein für hy-

gienisch • diatcti.schc etc. Verordnungen, b. Autlage.

Frankfurt.

Norris (9) beriditet über einige Fälle von künst-

licher Emäbning vom subcutanen Gewebe ans. Br in-

fundirt « ine fil(rirte> LösuJig vom Eiwciss zweier Kier in

•'jOO— r>00 cem stcrilisirtem, dcstillirtem Wasser unter

Zugabe von 8 g Koehsalx in die Glutealgrgend nnd
(indet den Vorzug dieser Methode darin, dass sie für

den Patienten angenehmer sei wie die rectale Kin-

nibniug sowie auch geringere Gefahr bedinge wie diese.

Boardman Reed (10) betont auf Grund eigener

Beobachlungt'n die Bedeutung, welche das jedesmalige

Verhalten der Lungen Tuberculöser bei der Frage nach

etwa einzuleitender forcirter Ernährung einnimmt. Das

Ponctom Sailens ist hierbei das, daas snr erarbettuag

grösserer als der gewohnten Nahrungsmeng''n die Lungen

itu Stande sein müssen, die Saaerstoffzufubr in ent-

sprechender Weiso steigern xa kSnnoi. Eis ist mithin

bei absiebtlieh vermehrter Nahrongseinlnbr der Zustand

der Lungen zu berücksichtigen, die Quantität der Er-

nährung danach zu reguliren und nur allmälig, der et-

waigen Besserung im Verhalten der lAuigen entsprechend,

XU steigern.

Ueber den Stoffwechsel fettleibiger Mensehen bei

Entfcttungscurcn haben v. Noorden und Dapper (8)

eine grSesere Ansahl von durah sahlreiehe Analysen

gestfitzten Untersuchungen angestellt. Das Endresultat

dieser Untersuchungen fassen sie zusammen in folgenden

Sätzen

:

In 8 Yeianchsreiben bei 6 fettleibigen Personen

verschi< den'.^tcn Lebensalters gelang es G mal, bei mitt-

leren und starken Gewichtsabnahmen, den Eiweissvorrath

des Körpers zu scbützeu und die Verluste auf Fett und

Wasser zu besehiiaken. Zweimal wurde dieses Ziel

nicht erreicht.

Ein durchgehendes Gesetz, nach welchem Fett-

leibige bei einer bestimmten Entnehungscur (Regime:

Banting, Oertel. Ebstein etc.) ihren Kiweissbcstand

am besten waliren, besteht nicht. Vielmehr wird bei

dem einen Menschen leichter durch diese, bei dem an-

deren Menschen leichter dvrdi jene Koatordnung das

Ktfpereiweiss geschütrt. Es liast sich nicht votWH*

sagen, welche Nahrungsmisehnng nnd welche Nahrungp«

menge dem Eiweissbestaiidu am guusugsten ist.

Die Behauptung des Eiweissbestaades gelang um
so leiebter, je mehr das gewohnte MiaebnagaTCfhiltniss
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der Nabraugsstoffe beibetniten wurde. Rs sollt« daher

jeder auf Entfettung hinueleuden VerDnlnutig uiuc mo^-

liHi.si genaue Durchsprccbung und A^Mditzuiij; (l>'r

buherigcu Ltibensgewobobeit'Cn und nannjutlich der bis-

berigen Ernährungsweise Torausgeben. Die tberapentiseb

DOtbwendigen AotKierungcti sollten mehr quaiuit;iU\ i

als qiialitaliver Natur si-in. K> k'immt also wi' d- r auf

daa oberste Princip in dir Therapie, auf mdividuali-

sirende Behandlung, hinaus. Wer das vemarhiässtgt

und einer Theorie z» Lii-be Tür seine Fettleibig'n nur

diesos oder jenes, mit drin Namen eines Autors ge-

|(enD2e>cbucie therapcutisi-he Schema in der Tasche

hat, muss sieb auf sebleebte Erfahrungen gefoast

naohcn.

Gewinnt man aus der Berücksichtigung der indivi-

duellen Faetoren zwar einige brauchbare Anhaltspunkte,

so hat sich doch in den Vcrsucht ii ^a-zcigt, daj>s man

auf glftrhmrissiu"-'n Fortgang der Pin^.' nicht nchnen

kann, selbst wenn die Wahl der Nahrung ^chr gut ge-

troffen schien und x\nfangs in Bezug auf Schutz des

Sweissvorrathes alles (iewünschtc leistete Die An-

fangs geeignete Kost ist nach einiger Zeit ni<-ht in- hr

geeignet; üie muss geändert werden, wenn man nicht

in raschem Tempo einer Periode erhöhten Biweiasaer-

falls entgegentreiben will. Die nothwendig gewordenen

Aendcrungen der Kost waren meist .sehr unbedeu-

tend; manchmal genfigte die Zulage von ein Paar

Gramm Eiweiss oder dn Paar Gramm Kohlehydrate,

um sofort der Tendenz zur Einscbmeizung von K^rper-

eiweiss £inhalt zu tbuo. Die nuäscrordentüche Feinheit,

mit weldier der Eiweissumsats bei Entfettungseuren

auf unbedeutende, scheinbar lächerlich kleine Aen-

derungen der Kost reagirt. ist iiberrasetiend. v. N. bat

bei seinen zahlreichen Stuffwechäclversucheu aui Meu-

seben Sbnlidi feine Ausschläge sonst niemals beob<

achtet. Nach einigen Tagen koonto die Zulage ohne

Sehaden wieder entfernt ober gar durch betriielitli'he

Verminderung der Kost abgelöst werden, öo kim es

unter der sicheren Controlle tfglieher BUansaufiitelluog

zu einem fortwährenden Laviren und auf kleinen Um-

wegen wurde das Ziel erreicht, was durch starres Fest-

halten in der einmal gewihlten Richtung niemals ge-

lungen «Ire.

Zum Schluss werden noch einige Erfahrungi n mit-

gctheilt, die sich auf den (iebrauch saliniseh-'r \!iführ-

mittel beziehen. Bei mehreren der Personen kam Kis-

ainger Bakoes]r und das, durch Concentration dieses

Sprudels gewonnene Rissinger Bitterwasser zur Ver-

wendung; einmal aurli das Wa.sscr der neuen Crodo-

quelle in Uarzburg. 1:^ wurde die durchgängig ge-

madite Erfiihrung bestitigt, dasa ihr Gcbrandi die Ge-

wichtsabnahme beschleunigt. Dagegen lies> sich von

einer Steigerung des Eiweisszerfalles nichts entdecken.

Das Resultat war also so günstig wie möglich. Im Be-

streben, den EiweiiSTOiimtli der Patienten unter allen

Umständen zu wahren, waren anfänglich die nenannten

Wasser mit einiger Besorguiss angewandt worden, zu-

mal in der Literatur €ber ihren steigernden Einfluss

auf den Eiweissst<jffwoel,M i vi i die Rede ist. Es macht

allerdings den Eindruck, ab ob die Grosse dieses Ein-

fltts.<ses reeht Qbertrieben worden ist. Wären ^cM Vor>

Stellungen, die sich auf meist angreifbare Veiaaeb«

stützen, richtig, so würde die Praxis länitst gegen die

.'\uwcndung der saliuischen tjuellen bei Entfettungs-

euren entsobieden haben.

In derselben IVag« kommt Hirschfeld (4) zu

Sehtussf, Igeningcn, di« von den vorig-'o .abweichen.

Auch ihnen liegen tbatsächlicbe Bcobachtungeu zu

Grunde. H. faast seine Ansieht anr miiegeodeo Prag«

dahin zusammen, dass bei jeder Eutfettungscur in Folge

der verminderten Ernährung nicht nur Fett sondern

auch Eiweiss. bei den einzelnen Fettleibigen allerdings

in rersebiedenem Maasse, in Zerlkll geiofeo wird.

Dies>T Kiweis^\ erhisf i-,t bi-i stets gleichbleibender Er-

nährung io der ersten Woche am bedeutendsten, dann

wird er allmälig immer geringer. Eine noehmalige Be-

schränkung <ler Kost bewirkt ein enentes Ansteigen

des ."^ticksl"tT\erIustis, Kine auch nur unbedeutende

Erhöhung der Ernäbruug hingegen kann den Eiweiss-

serfall wenigstens TorQbetgehend einsebrinken oder so-

gar aufheben. Die während einer Cur auftretenden

liw iehe/.ustäride werden wohl nicht durch den Ki-

weissverlusi des Organismus, sondern ui Folge einer zu

weit getriebenen Verminderung der Emihrung benror^

gerufen. Zur Bekämpfung derartiger ZuTälle er<!cheint

es daher «ingobracht, solche Speisen zu empfehlen,

welche leicht das Sätiigungagefühl hervorrufen und

duidi flir Gewicht und Volumen den Magm genfifead

be-chüftigen-

l>ie Hrgebnissc ihrer .'^tKlTwechselversuchc mit So-

roatose fa.s.sen Kuhn und Volker (6) dahin zusam-

men: 1. Bei einer Beikost, deren N-Gdialt unter dem
sogenannten Schwellcnwcrth des Fiweissbcdürfnisses des

Menschen steht, ist durch .Somato.se eine vollständige

Vertretung des Albumins in der Nahrung des Menschen

mdglicb. Somatose, mn Vertreter deijenigeii Pripaimte,

welche aus gewissen Alhuinosen allein sich zusammen-

setzen, ist also im Stande, den Körper au/ seinem N-

Bestand lu eriialten.

2. Durch Somatose vermag Fleisch, bei einer sonet

nicht eiwei-.sarmen Beiknst. nicht immer ganz ersetrt

zu werden, indem die äomatosc bei Zufuhr ciaer grossen

Menge von K in der Beikoet Mlbet sdiledit auagenfitst

wird, ferner aber noch dadurch, dass sie DurchflUle er-

zeugt, auch die Resorption der anderen mitgenaesenen

Eiweisskorper beeinträchtigt.

8. Insofern die Resorption und Ausnütrang der

.Somatos.- itn Darm selir durch die Qualität und Quan-

tität der Beikost heeintlusst wird, ist dieselbe durch

Verminderung des N in der Beikost, durch Zufügen

von Fleisch su der letateren sehr m beben. Auefa die

Verminderung der eingeführten SonetoeeBMUge beßr*

dert deren Ausnutzung.

4. Namentlich unter Beachtung der in 8 berührten

Punkte wird die Somatose von Kranken ohne Neben-

wirkung sehr gut vertragen. Grosse Mengen wirken

abführend und erzeugen etwas Durchfall. Von Phthi-

sikem mit staiken Darmverindemngen und profusen

Durcbiillen wird Somatose gern genommen und oft

besser vertragen als Fleisch.
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ö. Kur etuzclue Fortueu vou Magenkranklieiteu i»l

SoDiatoM unter UiBstfaden besser indidrt, als andere

Eiweisspräparate, sei es aus mcchanischon (iriindeii, sn

OS aus Rücksicht auf die Secreüonsverfaältoisse des

Organs.

6. Fer Nilirelystiere ist Somatose uabraiiehbar.

Pipttom- m4 liiciMljM, hviiAniM.

1} Bloebi M., Injcctions de sang pur. (iaz. des
hdp. No. 28. — 2) Cancalon et Maurange, For-

moldre pratique de rhypodermie. Paris. 3} Du-
floeq et Berlios, Application de l'antisepsie ä rcm-
ploi de 1a m^thode h]rpodermiqve. Areh. de med. ex-

piTimi-nt. N<>, 1. IJcsrhrcibung eiiifs iniiilandlichen

.Apparativ zu liLin gt-iiannten Zweok.) — 4) Feis, U.,

Zur Frage und Terhnik der subcutanen Kochsalzin-
fusionea bei acuter Anämie. Tberap. Monatsb. Februar.— 8} Forbes, Gb., Hypodermie medieation in certain

diseMes of the tropic zonc, Kdinbourgh med. .luurn.

October. — 6) Percy Wade. .1., The liypodennic in-

jn-tinn r.f sulpbatc of in.i^'iH'sium as a purgative. Med.
aad surg. Report. Januar 27. — 7) v. Ziemssen,
Uebcr Transfusion. Mfincb. med. Wocbeoacbr. No. 18.— 8) Burlureaux et Gucrder, Sur les injcctions

aons-eoutanees copieuses et leutes. .\reh. d. Physio-
logie norm, et patholog. Xo. 1. (Besrhreibung eines

hierzu brauchbaren Apparates.) — 9) llllmaiin. 0.

C, l'fluT den Werth und dif Zul.ivsigki-il intravenöser

Ituectianeu für die irztlicbe Praxis. Alle Wien. med.
ZeHf. No. 59.

Uebcr deu Werth der Injectioncu von reinem Blut

bei Pbthbrikflim and Toberoulose Oberhaupt iussert

sieh Bloeb (1) naeb seinen Erfahrungen wie folgt:

Injcctioncn von reinem Blut können von Nutzen

i^eiu in Fällen von Ilerzschwäche, wenn andere Mittel

enageo. Sie binnen bei Tuberenloaen viederbolt an»

gemndt werden, da .mr eine .schädig' nde Wirkung aof

den Kranken nicht besitzen und die Entziehung der

geringen Quantität — 10 Gramm — auch den Licfe-

naten des Blutes aiebt iresentlieb beeinträehtigt Sie

1a.ssen sich ferner in Fällen allgemeiner Tuberculose

ao Stelle der Tuberculineinspritzung verwenden, wenn
man das Btat Ton einem, an loeater Tuberenlese Er-

kraaktan verwendet Die Iqjeetion des Blutes kann

gswlisennaassen zur Immunisining dienen. w>'nfi man

von einem, hereditär belasteten, aber zur Zeit krankheits-

Men Familienmitgliede einem verdäebtigen lOtglied

denelben Familie di^ Dlut subcutan applicirt. In

einen solchen Falle erliffnet sieh nach B.'s Ansicht,

die doppelte Aussicht, gegen die schädigenden Micro-

«rgaolsmen und das bereditire Element gleiebseitig

ankämpfen zu k<">nnen.

Ueber den difierentiellen Werth zwischen suh-

eutaner und intravenSier Transfusion äussert sich

T. Ziemssen (7) wie Mgt:
.Die subcutane Transfusion steht hinter der intra-

TenMco Metbode entschieden xurücli. Aber ich kann

sie deeh ab «inen bsats der letsteren, i. B. wo ge-

aebttlte Asuistenz fehlt, nicht warm genug empfehlen.

We sofortige Einpressung des injicirlen Blutes in die

Ljrmpbgerässe durch kräftige Massage i-st aber sehr

sdimsribaft und erfiwdert unbedingt die Nareose. Auch

dnd die Injectlonastellen noch mehrere Tage recht

bcbmerzhaft, sodass Eisblaaeu uulhig sind. Kudlich

folgt anf die subcutane Transfusion öfter eine fieber-

hafte Reaction, als auf die intravenöse, doch ist die*

sellif gewöhnlich eine sehr mässiire und init diu Zu-

stuudeu, wie sie früher der Translusion detibrinirten

Blutes SU folgen pilegtMk (Sehflttelfrost, Temperaturen

Aber 40 C. etc.) nioht su Tei^^eiehen*.

Ilitentilehung.

1) .lakseli. R. v., l ebcr den Iberapeutisrhon

Werth der Blutentziehungen. Prag. med. Wocbenseiir.

üo. 82. (Umfassende Zusammenstellung des bisher

Bekannten und Angabe ron Speeialindicationen für

ein/i'lrü» FäHc.': •.') .'^ehubert, .T.. Die Tlieorie der

Hlutt'nt/.i>'lniiii:i ii und ihre eminente Bedeutung f. d.

ge.sammt> Th< r ipie. Wien. — 3) Derselbe, Dasselbe,

Wien. med. Woclienscbr. No. 18.

In einer längerm .\useinandiTsctzung bringt

Schubert (2) seine theoretischen Anschauungen über

die Wirkung der Blutentziebungen und den daraus

resultirenden, therapeutiseben Werth derselben. Es

diotien ihm dabei als .\usgangsmateri.i! riln r .')00 Ader-

lässe, die an mehr wie 250 Patienten ausgeluhrl wurden.

Interessant und gleichseitig eine gute Illustration xu

den gkicbarti^'r n Bestrebungen früherer therapeutischer

Fpochen in der Mediein ist die Beobachtung, dass ver-

wandte Krankheitsproce.sse auch im Grossen und Ganzen

Ibnliebe Abweicbungen des geronnenen Blutes gegen-

über dem Blute gesunder Individuen aufweisen. Seh.

bringt darüber eine grössere Anxabl von selbst beob-

aebteten Beispielen. Abgesehen von dem' ftinetionellen

Hei/, den jede Blutentzicbung. mit sieb bringen muss

und der sieh in der Regel am leichtesten ans dem

veränderten Verhalten des Gefässsystems, dem bald

nachher auftretenden Sehweiss u. s. w. erkennen lisst,

liegt nach Sch. ein weiteres Moment der thira(ieu-

tisehen Bed-Mitun^^ der Blutentzieliung in der Knt-

fernung zerfallenen, nutzlos oder gar schädlich ge-

wordenen Materiales aus der Blutbahn. Zerfallene,

leistungsunßhig gewordene weisse Blutkörpen-hen bilden

hierbei wohl sieher ein Ilaupteontinpent. Dass ihre

Anwesenheit im Blute diesem in mehr oder weniger

weitgebender Weise die Fibigkeit benimmt, als wesent-

lichster und henorrai." nd.>.f T Factor im Kampfe gegen

das Aufkommen und die Weiterentwicklung infectiüscn

Materiales zu dienen, sowie auch sonst die Organe in

der notbwendigen Qualitit und Quantittt xu versorgen,

lüsst sil'b .^'cliubert wohl niebt absprechen. Zum
Schluss M i^t IT noch auf die Ausdehnung hin, die seit

dem Vorgaii|^< von Dyos und den damn aasehHessenden

Arbt ilen und Untersuchungen von ihm und Wilhelm!
die Blutentxiehung in der Therapie gewonnen bat

lylratherapie.

1} Baruoh, S., The rationale of hydroUierapic.

New-York med. record. üctober 27. - 2) Case, R.,

The cold pack as an antipvretic. Med. and suig.

Report. No. 9. — 8) rervelfo, Y., tiezioni di clinica

Iherapeiitira Idrofherapia, Areh. d, farniaeol. e tberap.

Bd. 2. II. 7. 4; Hegglin, C, Kiperimentellc ünter-

suehungen Bber die Wirkung der Doucbe. Zeitscbr. f.
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kliii. Mril. liij. 26. — 5) J uli ( 1 Ivi HO y. Les indi-

calions i lini jufs des bains froids daiis pyrexics

aigüe&. (iaz. med. de Poris. (Bringt nichts wesentlich

Neues.) — 6) Ricbelot, 6., LIiTdrotcrapie marine et

Ics arthritiques nervfiise^. T." Ttiion med, Xo. 1(1.

7) Whitby, C. I.. Modern hydrotlurafiif : ils rtlation

to general fhcrapcutics. Brit. nud. .lourn. I3e-

cember 8. • 8) Wiart, 1*.. Dus bains froids dans
les maladics infectienscs autn-s <iuc la fi' vre typhoide.

Gas. des hüp. Nr. 90. — i); Wiek, L., Ucber die

pbystologi.scben Wirkungen verschieden warmer Bäder.
Wien. kiin. Woch<;nsohr. Xo. 36. f Aiitori fi-iat ans
Beitrüge zur klin. Med. u.Thir. H. f>. Dersellie Titel.)

Experinientel!e Untersuchungen über die Wirkung

der Douche bei Hunden bat Hegglin (-4) angestellt

Das Resoltat seiner Venuebe faast H. in folgenden

Sätzen susaminen

:

1. Jede Doucbc bewirkt eine Blutdrucksteigerung.

2. Die Höhe der Blutdrucksteigerung ist abhängig:

a) von der Individualität des Tbieres;

b) von der Stärke der Douche, indem stärkere

Douchen denselben mehr steigern wie

adiwiehere;

e) von der Dauer der Douche; bei gans kurzen

Douchen ist die Steigerung eine geringere,

wie bei liingcren.

d) Die erste Douebs beviilrt eine höhere Blni-

druckstcigeruag ata die folgenden.

Inwieweit die Temperatur der Douclie ik Höhe

der Dnicksteigerung bceintlusüt, mu»» späteren Ver-

suchen Torbebalten bleiben. YOTläufig steht nur fest,

dass sowohl kalte wie hcisse Douchen dnieksteigeilld

wirken, ob auch laue da- thun ist fraglich.

8. Die Dauer der Blutdrucksteigerung ist zumeist

von der Individualität des llderes und der Temperator

der Douche abhänjrig. Xach heissen Douchen kommt

es eher zum Sinken des Blutdrucks als bei lialten

Douchen.

4. Ab Nachwiiltung tritt naeb einmaliger Douebe,

namentlich aber nach wiederholtt-ti Douchen, kürzere

oder längere Zeit nach denselben ein Sinken des Blut>

drueka auf. Dieses Sinken väbrt mitunter lange SSeit

und erh.ilt sich auch dauernd. Zumeist aber eriiebt

.sich der Blutdruck wieder, nameiitlioh naeb nur ein*

mal applicirter Douche.

5. Bisweilen kommt es naeh den Douchen auch zu

spontanen Drueksehwankungen.

C. Auch nach Durchschneiduug der Xcrvi splancb-

oici bewirken Douchen eine Druck-steigerung.

Aehnliehe Sätze gelten Ar die Eiowirirang der

Douche auf die Hcrzarbeit.

1. Jede Doucho bewirkt eine günstigere llerzarbeit.

S. Die Grösse des Verhältnisaes zwischen dem
Arterieadmek «od dem Dmek im linken Voriliof, be-

ziel etitli li die in diesem Verbältniss auftretenden Aen-

derungen sind abhängig

a) von der Individualittt und dem Alter des

Tbieres. Da-. Vediältniüs wird ein beaserea

bei jungen Thieren als bei älteren;

b) von der Zahl der vorgenommenen EingrÜTe,

d. b. der erste ISugrilT wirkt günstiger wie

die naohi61genden.

3. Die günstige Uceiullussuug der Herxorbeil tritt

bei jflngeren Thieren nicht bloss vihrend.und kurs

nach der Douche ein, sondern währt auch längere Zeit

nach derselben fort. Dies gilt zumeist für einmaligie,

kurz dauernde, mä-ssig starke Douchen.

4. Oevöbnlieh flUlt der Druck im linken Vorhofe

im Moment der Einwirkung' d'-r Douetn'. in den nriehst^n

Secunden aber steigt er wieder und überragt selbst den

Ausgangspunlrt.

5. Eine Verkleinerung des Verhältnisses, die auf

eine ungÜKstiper»' Herzarbeit hindeuft'f, ist miiir durch

ein Ansteigen des Druckes im linken Vorhof als durch

ein Sinken des artiellen Blutdruckes bedingt.

Wiart i'S) hält die Anwendung kalter Bad. r fBr

die rationellste und wirksamste Art der Behandlung

der infectiösen Formen aller Fälle von P^rexie. Ihre

Wirkung ist dabei eine maammeogesetatet aotithermisdi,

stinnilirend. ncur\isthenisch und, was besonders mit in

Ri-traelit kommt, eine diuretische. W'. hält dafür, diese

therapeutische Metbode möglichst häutig und in den

venchiedensten Fällen in Anwendung au sidien, da er

sie fiir absolut gefahrlos enudltet und in ihrer An«

Wendung nur von aahirsiden YwUieilen begleitet.

Rlimatelheraple.

1) W. Baldwin, .\ summer diuique in the apeu-

nines. Lancet. Februar 17. — 2) M. Bcntley,
Practical hints for invalids on the maintenance of

healtb in the elimate of Egypt BrÜ med. Joom.
Dei-ember 8. — 8) Bournet, A propo.s de la eun
d air et des sanatoria de moutague en France. Gaz.

des hnp. No. 8S. — 4) Lcigh Canney. The in-

fluence of the climate of Kgjpt upon diseases. Lancet.

Ootober 27. — 5) C. Clar, Zur Klimatologic und Hy-
drologie der Küstenlande. Wien. klin. Wochensohr.
No. 10. — 6) J. Glax. Zur Klimatotherapie des

Morbus Basedowii. Wien. med. Presse. Xo. 49. (Be-

richt üb. günstige Erfidge des Aufenthaltes in .\bbazia.)

— 7) Derselbe, Aerztliche Mittheilungen üb. Ab-
baaa. Wien. — 8) Greis, C, Note on Tangier as •
Winter Station. Lancet Juni S. — 9) De la Harpe,
Fonnulaire des stations d'biver et de la climatothi'rapic.

Paris. — 10) Heinzelmann, H., Ver\ollkommnung
der Lungentuberculose-Behandlung in offenen Curorten.

Wien. med. Pnsse No. 80. — 11) JCuon, W. P., Tbc
oelomdo cKmate for tubereulons patienta. Med. News
No. 7. — 12) Müller. F. T., Klimatotherapie. Leipzig.

— 13) Poniklo. Zakopanc als klimatische Höhen-
statioti, Wi'-ii, ls;to, - 14) Reid. li^ardman,

American climai logical association. Med. News.
August 11 und Juni 16. (Ernährung bei Lungen-
Phthise, systematische Gymnastik als PräventiTniasaregel

g' gen Phthise etc. Alles kurze Protocolle.) — 15)
Seherk, C, Dif Heilwirkung der Hi.ihen-, See- und
Waldluft. Berlin. — IG) ii. Trcmpel, Arosa, sein

Klima und seine Wintercur. Deutsch, med. Wochen-
schr. No. 50. — 17) C. T. Williama, Aerotherapeu-

tirs, or tfae treatment of lung-diseases by climate.

London. — 18) The island of Madeira l.a:iriM .Ta-

nuar 6. — 19} Tangier, the nearest afncAu hcaUh
nami. Brit med. Jonn. Man 17.

l«Altlala«h« iljBMtttk, aange.

1) Beer, B., Ueber kunstliche Athmung. Wien,
med. Blätter. No. 27. — 2) Cantru, F., De Temploi

des agents pbysiques et en partie. d« maaaagA. Paris.
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— 3) Dubois, Leber therapcuiischc Vorwerlhborkcit
der Vaguscomprcääion. Coiresp.-Blatt f. adiweb. Aenrte.

No. 10. — 4) FergttSSOO, Massage as a ourativ

agBDt Laneet. üeeember 1. — !i) Garnault. P., Lc
massaj;»' vihratoiro H i'I'-rtnM'i li. s nnii|iiiMist N. r.)

Haliiday Croom, .1., Inlnuluction to (iiscussioii oii

massage. Edinbourgh med. Journ. .September y.

7} LaDorde, J. V., Traitement physioiogique de ia

morte appareDte. Bull, de Taead. d. med. Bd. 81.

Ser. 8. Xo. 5. — 8) Derselbe. Notr sur Irs indi-

cations et l applicatioo pratiquc a rhomine de la re-

spiratiori artiliciellu cxperitneiitale par insufflation. Bull,

de l'ac. Juni 12 u. tiaz. des Uöp. No. 69. — 9) Der-
selbe. Les tractions lytinnjc« de la langae, meyen
ration. et puiss. de ranimer la fonction rcspiratoirc et

la vie. Paris. — 10) La prange, La medieatioii par
Texereice. Paris. — 11) Laker, C, Zur Lehn v> ii

der inneren Schleimliautmassage. Wien. med. I'resse.

No. 84. — 12) Mitchell, K., The effect of massace
oa the nnmber and haemoglobin value of the red blood-
eelb. The ameriean. journ. of tbe med. scienc. Mal.
1894. 1.^)81610. J., Zur Technik der Ma.s>age.

Wien. niid. Wocbenacbr. No. 17. — 14) Douglas
Graham, The effisets Of warm douchcs, massage and
tnetioa upon the apansion of the lungs. Boston med.
«nd sarg. Jonmal. No. 28.

Dubois (3) hat mit Erfolp in t-incm Falle von

parozjrsmaler Tachycardie die VagU2>compre!>äioo ange-

wandt Durch nSttigea Druck mit Zeige- und Vittel-

finger der rag]it«n Hand .uf 'lie HaNp.krtic des linken

Vagus gelang es, einen Nolchen .\Dlall /,u ooupiren; ili r

auf 140 gestiegene l'uU ging in 10 Secuiiden auf l>ti

bomb. SfAtere Tenn^ ergaben, dass swar allemal

durch Yapuscompression Pulsverlangsamung 2U erzielen

ist, diese jedoch stets eine Pulsbeschleuniguog im üe-

lolge hat. Zu einer ausgesprochenen Couplrung der be-

stebesden TMiijraaidie sebeint es nur in den Füllen m
kommen, wo in Folge von un^^-ntigeadom Vagustonns

paroxysmale Taobycordie auftritt.

La einem yortrage Aber den Worfli der inneren

Sebleimbautmassage spricht sichLaker (11) auf Grund

seiner mehrjährigen Beobachtungen dahin aus, da^s es

fSlungen ist, in einer Anzahl genau beobachteter Fälle

von ebroniseben Erkrankungen der oberen Lvftvege

durch innere Schleimhautniassage eine ausgiebige Besse-

rung oder Heilung hcrvoriurufen. Die verschiedenen,

triiber bekannten Metboden, von kundiger Hand mit

Conseqnons aossefiibrt, hatten sieh in diesen, jahrelanf

bestehenden Fällen als wirkungslos erwiesen.

Laborde (7) erapliehlt in Fällen von Asphyxie,

bedingt durch Eintritt eineü Fremdkörper» in die Luft-

wege, Tnetfonea der Znnge. Dieselbe wird in der Mi-

nute fQn&ebn bis zwanzigmal kräftig hervorgezogen,

dann wieder nachfJ:elas^en. Die einzelm ii Züge sollen

rhylhiuLseh und in der Weise vorgenommen werden, dass

bei jedem einadnen Znge die InteasitSt des Zidiens all-

mälig gesteigert wird. Bei Ertrunkenen empfiehlt es

sich, gleichzeitig durch tiefes Kinfiihren des Zeiirctlngers

der anderen Hand Breebbewcgungen henorzurufcn.

Beer (1) balbei «bem Falls Ton Morpbintrergiltiinc

Gelegenheit <."'habt, div « ben erwähnte Methode TOn

Laborde zu prüfen und zwar mit Erfolg. Weiterhin

maidit B. auf die Besultate aufmerksam, die er bei der

Bohandlnng tmi Aapbyzie mit Eis eibaltsn bat Appli-
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caliou von Eis im Ausbreitungsbezirk des Trigcmiuus

war von guter Wirkung bei Urämie sowie in einem Falle

von Gehirnödem und Morpbittmvergiftung. Die Beob-

aohtiirjg, dass .\sphyctische anfantri ii, .Atlieinbcw ^itrifren

zu machen, wenn man die Lippen und die Mundschleim-

haut derselben langsam mit Eisstfieken bestreieht, führte

B. darauf hin, auch dies Verfahren anzuwenden. Der
Puffert war ein aufTalh nd kräftig einsetzendes Atlimcn,

das bei fortgesetzter Anwendung des Eises sehr gleich-

miasig, mbig und tief wurde. Von anderer Sdts ber

hat Beer weitere Bestitigung der Brauebbarkeit dieses

Verfahrens erhalten.

Mitchell (12) bat au einigen äO Fällen Unter-

snidmnfea Aber den Einfluss angestellt, den die Massage

auf Zahl und Hänioglobingehalt der rothen Blulkörper-

chen ausübt Ex fand, dass bei gesunden Individuen

die Zahl der rothen Blntkörperehea durch die Massage

ermdirt wird, in geringerem Grade und weniger eon-

stant steigt auch der nämoglobingehalt. Bei allen

Formen und Graden von Anämie ist glcicbfalU nach

dar Massage eine Znnabme der rothen Blutkörpereben

tu constatiren. Die griisste M i i:
^ derselben trifft man

nach Ablauf etwa finer Stun'k nach der Massage, dann

lindet wieder ein mäßiger Abfall statt. Der Abfall

tritt um so spiter ein, wenn die Massage ti^eb wieder-

holt wird. Die Zunahme d< s Iliimoglobingehaltes ist

auch hier nur gelegentlich zu beobachti-n und verhält-

uiüsmä.ssig weniger bedeutend als die der zclligcu Ele-

mente des Blutes.

1) Adaakiawioa, Weitere Erfolge in der Behand-
lung der Cardnome naitb nMinem Verfahren. Wiener
med. Presse. No. 84. (Casuistik.) — 9) Aronson.H.,
(irundlagcn und Aussichten der Blutserumtherapie.

Berlin. -- 3) dWrsonval, Prt paraiion du li<]uide

orchiti(iue conccntr^. .Arcli. de physiol. norm, et path.

1. — 4) Banti, G., La sierothert^ia. LiO Sperimentale.
No. €. (Allgemebes.) — 5) Bebring, Ueber die quan-
titative Bestimmung von Diphthcrie-Antitoiin-Lösungen.

Deut.sche med. Wochenschr. No. 21. — 6) Billings. S.,

Therapeut ic use of extract of hone marrow. John llop-

kin's Hosp. Bull. Novb. (Behandlung von Chloroso und
.Anämie mit Knochenmark.) — 7) Bra, M., La niethode

Brown-Sequard. Tratte de la th^peutique des tissus.

Paris. — 8) Bubi.s. Sperminum Poehl in chemischer,
physiologisrbi r und therapeutischer Beziihuug. ."«t. Pe-
tersb. med. Wochenschr. Xo. 11. (Bringt u.a. eine .An-

zahl Villi mit ."-permin behandelten Fällen.) — 9) Buch-
ner, U., Beruht die Wirkung der Behriog'sehen Ueil-

semms auf GiflxerstSrung? Berliner klin. Woehenschr.
No. 4. — 10) Derselbe, Wirkt Antitoxin giftzerstö-

rend? Deutsche mcil. Wochenschr. No. 11. ((J-gnn

Behring, D<'utsche med. Wochenschr. Nu. 8.) — 11)

Bunzl-Federa, E., Ueber Inununisirung und Heilung
bei der Pnenmococceninfection. Ardi. f. Ilyg. Bd. 20.

S. 152. - 12) Calmctlc. A.. Propri.'t.s du s.'rum

des anininux iinmunis' s contrc le venin d- s serpi nts:

thi'rapeuti'|Ui' rlt: ri.-nveniin itiun. ('• ini[it. r>'nd. acad.

scienc. Bd. ll'J. ^ Iii; Ehrlich, P. u. A. Wasser-
mann, Ueber die (lewinnung der Diphtherie-Antitoxine

ans Blutserum und Milch immuuisirter Tbicre. Zeitscbr.

f. Hrg. Bd. !8. — 14) Emmerieb. R., Die Heilung
des Milzbrandes dun b Frysipi lscrum und Viir>rlii;igi-

über die ätiologi.sche Behandlung von Krebs und an-

deren malignen NeubUdvngen, sowie von Lnpus, Tnber-
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culosf, U'itz und Syphilis naeb Lnursuchun^cn von
R. Emmerich, Most. H. Scholl und .1. Tsuboi.
Münch, med. Woohenschr, Ko. 28. — 1») Feikia,W..
Abstract of a not<- on administration of orfranie

extracts. Edinb. med. Joum. Fibr. ~ IR^ Fraetik'!.
r. u. Sobernheim, Versuche über da-. Zu->tatii]' kom-
men der künstliclicn Itiitiiun:!:»'. l{uiHiM-hau.

No. 3. - 17) Fürbringe r, Leber die moderne Be-
handlung von Krankheiten mit <iewebsllibisigkeit. Dt.scb.

med. Wuchcnschr. No. 13. (Zusammenfas-sender kri-

tischer Bericht Ober den Stind der Frage.) — 18) Rou-
villi', 'iervais dt'. Des injections intrav^ n i.-.-"; et sous«

cutaii> i;.s di> st'nim artiliriel. .Nouvcau Moiilpt llier med.
No. S. (W. v nflsch rasuistik.) - 1!>) Leböti. II.,

Emploi tberapeutique du Corps thyroide. Gaz. des hüp.

No. 95. (Reiche Litcraturangabc.) — 20) Literatur,

iir-iiori- englische, iibrr tln raiK utx'ho Vrrsuch" mit Thy-
roiilfirajiaraten. Wieui'r klin. \\ .H hiniohr. .Ni.. T.'— 14.

— - *Jl) i. oi ma II n , (i., l'elhT 'He Aiiwrndiiii;: thicriseher

Organsäfte, insbesondere des Browa-äiquard'scbeoiioden-
extractes als Heilmittel. Präger med. Wodicnsebr.
No. 15. (Vortrag, allgemeinen Inhalts, illastiM fbureb

Hittheilung eines Kalles mit frafrlieheui Erfolge. L. em-
pfiehlt für das |L;«-iiatjiile ^ > rf.iKn ii vorsiefitig«- Reserve,

um Entt.äusehungei> /.u vermeiden.) — 2'2) Fühl, M.,

Sur la spcrmine. Lyon mM. No. 18. — 23) Pouchet,
G., La serütberapie daos m mpports avec la pharma-
cologie. Progres m*d. Die. 15. — 24) Tavel, Beitrag

zur .'^i runitli'Tapie des Tet iinis.
< ',^rn^s[ni/b! srhwo:/,

Aerzte. No. 4. — 25) Teissier et Frenke!. |)es in-

jeetii'ns d'extnit gtjrefriDÖ de .substance renale chez

le« albuDioiiri<|ucs. Ljron nöd. No. 17. ~ 26) Tis«
soni, G. Q. (t. Cattani, Neue Untersuchungen über
die Vaccinati.-.n des Pferdes ge^ri^n Tetanus. Bi rl. klin.

Wochensehr. No. 32. — 27) Vi.juerat, Das Staphylo-

eoeeen-Heilserum, Zeitschr. f. Hyg. u. Infi etionskrankh,

Bd. 18. — 28) Wassermann, A., lieber Coneentrirung

der Dipbtherie-.\ntitoxine aus der Milch immuniNirtcr

Thiere. Zeitschr. f. Hyg. Bd. 18. — 2!>) Wesbrook,
F., Beiträge zur ImmuniMiningsfrage. Ihg, Hundschau.
No. IS. 4. — 30, Hildebr,.ndt. H., \ r\,rr Im-
munisirungsversuche mittels pharmacologiseher .Agenticn.

Münch, med. Wochensehr. No. 1.^. - 31} Bu ebner,
U., Ueber die natürlichen Hülfskräftc des Organismus
gegenüber den Krankheitserregern. Ebenda.«. No. 30.

(Vortr.ii: ' ^ 32) Heller. .\., Serumtherapie und Pba-
gngotherapie. Kbendas. No. 52. — 33) Krieger, G.

, Receat {nvestigatioiis of tbe tbenq>etttio valuc of

m^guie fluidsi espedally speimine, in sterilized Solu-

tions. (Vortrag.) Med. Record. Oct 6.

In einem, in Lyon gehalten" n V'^rtrai;. bi riehtet

Puhl (22) über einige Eigenschaften des .Spermins.

Er hat dasselbe niebt nnr in den mlnnlieben Sexval'

Organen nachweisen können, sondern aucli im panerea-

tiselien Saft, in der Schilddrüse, d«T Thymusdrüse, \rie

auch in den Ovarien. J'. hält danach do^ Spermin für

«inen K5rper, der sieh gleiebnissig im mianlieben vie

im »eiblieheii Blute vorliiid' t. Da.^ Speniiin besitzt die

FiUgkeit, Oxydationsvorgänge anzuregen, iu hohem

Grade. Auf diese Eigenschaft führt P. auch die Wirk-

samkeit des Spermins in tbeniwuliieber ffinsidit

SUrQck. Zur vrlli'!! Kntfaltung seiner AVirksimkcit

muss es in gelustem Zu!>tande sieb befinden. Zuweilen

wandelt es sieb in eine inactiTe Modifieation um, in

Gestalt de.s unlöslichen Fhos|.hate^. dessen ery^tallinischf

Form als Cli a reo 1 • L e y de n'selie Cryst.ill.- lu kannt ist.

P. hält dos äpcnnin für einen der am kräftigsten die

Widerstandsfähigkeit derQow^ grfoa die verschiedenen

pathologischen EioflOsse stärkenden Körper unter der

Anzahl iihnlicher, zu gleichem Zweck vom lebenden

Organismns bervorgebraehter VerbiDdoDgon.

Mit eitK iti. aus Hamnielnieren erhaltenen Aussage
— als Kitrarti'>nsmittel diriit** filyrcriii mit Wassser.

1:10, — haben Teissier und Freukel (25) zwei

Fälle von Nephritis behandelt. Die Patienten eriiielten

2—4 ccm des Estractcs im Laufe eines Tages. Der

eiue Fall betraf eine typische interstitielle Ncphriii»

mit Oedemen, bei dem andern bandelte es sich um
«eine albuminurisehe Djrscrasie auf tabereulSser Grund-

lage". Bvi b'iii'-n P.iti-'iitfn wurde Myosis beobachtrt

nach lujectiun des neuen Mittels. Den Gesammtcffcct

ihrer tberapeutischea Maassnabmen finden T. und F
darin, dass dadurch die Fähigkeit, durch den Harn
t Mxkrlie Substanzen aussoscbeiden, awei/ellos ver-

mehrt wird.

lu einer vorläuligen Mittbeilung bringt Ilildc-

brandt (80) die Resultate, welche er bei seinen

IiüT-iiinisirunjjsvrrsuehen mit pharmaculogi.sclien .\gentien

erhalten bat. Er immunisirte Kaninchen mit EmuUia
und setite sie dann der Einwirkung des Bacillus der

Kaninchensepticämie aas. Das Tersuchsergebniss war
frlL'endes: Bei einem gevrissen <frade von Fernutil-

fcstigkcit machte sich bei einigen Thiereu eine aulEallend

l&ngcre Daner des Krankbeitsproeesses bemerkbar; der

Tod einigi r durch schlies.sliche subcutane Injectioncn

kleiiier FiTiii-titdosen {0,1-0,2 g) vorbehaiid<'lt>r

Thiere trat erst am übcmäch.slen Tage oder noch später

nach der Infection dn. In dnifen YersueheB gälaag

CS, das hochgradig immunisirte Thier trotz der nach-

folgenden Infection dauernd zu erhalten, wiewohl es

auch hier — ebenso wie bei den unbehandelten L'on-

trollthieren — zu einem, wenn auch aaflaglieb bis-

weilen weniger int<Misivcn, Incalcn Entsündungsprocess

an der Iiyeciiousstelle gekommen war. Es war nicht

möglich, durch Uebertragnng von Serum fiMrmentfester

Thiere, ohne da.M sie die Infection mit Bae. enDienlidda

üb'^rstanden liätten, normale, unbehandelte gegen die

Infection zu schützen. £s gebt hieraus nach ü.'s An-
siebt mit Bestimmtheit hervor, daas die Fermentfestig-

keit besteht in einer künstlich gesteigerten, natürlichen

Immunität, die sieh nunmehr auch gegenüber dem
Inlcciiouserregcr geltend macht und sich ebenso wenig

auf ein anderes disponirtes Thier ilbertragen lisst, wie

das Serum eines natürlich immanen Tbiertfs auf ein

disponirtes anderer Spedes Qbertngeo, diesem Schutz

zu verleihen vermag.

Calmette (12} berichtet aber Venndte mit Serum

gegen Schlangengift immunisirtcr Thiere wie folgt:

Man 'kann Thiere gegen Schlangengift immun
machen, entweder, indem man ihnen das (Hft in all-

mal ig gesteigerter Dosis iiüicirt, oder indem man
Mischungen des tiiftes mit (pildrhl' r'ir. unterchlorig-

saurcm Natron oder der eutsprecheudeu kalkverbindong

applidrt.

Das Serum so behandelter Thiere wirict aia Pro-

phylaclicum und antitoxisch.

Es besitzt diese Eigenschaften nicht nur gegenüber

dem Sur Immunidrung l>enutztea Qift» eondem auch

gegen Schlangengift anderer Heriraaft Das Serum eines
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gcfCD Colm^ll immuti gemachten Kanincheas Ut z. B.

antitosisdi gegenüber dem tiift der franidsiacben ^per,
vi« MieK gegen das Gift der in Austnli«! lebenden

Arten von UoplocephaJus und Pseudeehis.

Bei Venudien in vitro i«t die Leiatnog des Semms
in aiititoxischcr Hinsicht natOrlieber Weise sehr verh-

scliKi, entsprechend der Ginmenge, gegen dio das Serum

liefernde Thier immun gemacht war. 0,5 com des

Seram, deaaen lieli G. in therapeutiselien Kireeken Im»

dient, vernichtet s. B, l,o mg Cobragift, eine DosLs,

die in weniger wie 12 J^tiunien 4 Kilo Kaninchen tiidtet.

Die atitit^iiüchen Wiriiungen künnen sich im Blut«

nieht imnunifliiier Thier« entwiekeln naeh Injeetion

einer einxigen, nicht tüdtlichen Giftdovis.

Se l[önnen auch auftctcu, und swar in gleicher

Weise, nach wiederholten lujeetionen unterchlorigsaurer

Alkniien in sdnradMr LSsang« oline gleichzeitige Bei-

mengung des Giftes.

Iigicirt man einer bestimmten Anzahl von Kaninchen

dieselbe Deiis Ton 1 mg Cobragift, vnd bdtandelt nll«

diese Thtore, mit Ausnahme dniger Controlthiere, mit

dem Serum gegen i mg imnum gemachter Thiere, so

sterben die nicht so bebaDdcltcu Conlrollihiere alle in

8—4 Standen, vihnnd die mit Seem dee Serum eine

halbe bis ganze Stunde nach der Vergiftung bebandeUen

Thiere ohne Ausnahme nm Lehen bleiben.

Tbierc, welche eine grüssere Dosis Serum selbst

nach Ablauf einer Stunde erat eibalten, bleiben gleich-

blls am Leben.

Es ist möglich, dass dieser Zeitraum von ein hi.s

anderthalb Stunden, der zwischen der Intoxication uud

der Iqjeetton des Serums verstreidien kann, sieh noeh

mehr au.sdchnen lässt, wenn noch leistungsfiihigeres

Serum zur Verfügung steht. Die Thiere, welche das

Ton C. benatzte Seram lieförten, hatten alle 90—26 mg
Gift bekommen, entsprechend cintt Dosis, die fBr 80
bis 104 kg Kaninchen tiidtlich ist.

Weiterhin berichtet C. dann noch über Versuche

an Thieren, denen er LSsungen von unterchlorigsanrem

Knlk mit Erfolg subcutan nach der Intoxication mit

Schlangengift injicirte, ein schon bekannloN und wieder-

holt mit Erfolg bei Thierversucheu angewandtes Ver-

ehren. (Ret)

Wesbrook (29) impfte Meerschweinchen mit Cul-

turcn von Bact. Coli und Prodigiosus, die vorher mit

Giloroform abgetödtet waren. Nach einigen Tagen

wurden dann die niere mit denselben Ißerocfganianien

wie auch mit Aufschwcnimuii<:en vun Choleraculturen

inficirt. Es ergab sich, dass der bei diesen Versuchen

mSglictewime in Frage kommende Impfschutz für

einige Zeit immer nur gegen die gleiche Baeteriennrt

besteht.

Bunzl-Federn (11) hat nach den verschieden.sten

üeihudcn mit wechselndem Erfolge Kaninchen gegen

die Pnemneeoeeen4nfeetien cn immunisiren msuefat.

Weitere Prüfungen iiher die Leistungufibigkcit des

Serams immun gemachter Thiere führten zu dem Schluss,

dass die Heilkraft solchen Serums äusserst schwankend

ist und sunlehst nieht su definitiven Sebliissen auf die

Üierap'-rHis' hc Brauchbarkeit desselben berechtigen kann.

Jabreibcriciit der gvMHaiaUB Uadieia. 1694. Bd. I.

Im Anachluss an die Schilderung eines erfolgreich

mit Tetanua-Heilserttm behandelten Tetannslalles bei

einem Kitidc äussert sich Tavel (24) über den Werth

dieser Therapie dahin, dass er sagt, das Tetanusheil-

aerwn wirke nnr auf das Tetanusgift, nicht aber anf

die toiischeu Spaltungsproductc desselben im K;>rper.

Ausserdem beeinflu.sst die Senimlherapie in keiner W<-ise

die localen Wundverhai tuisse, noch die allgcmeineD

Krankhdtserschdnnngen, sie schliesst also veder die

locale Thenqkie noch speciell die «srmptomntisohe

Therapie aus.

Ueber die (iewinuung der Diphtherie-Antitoxine

ans Blutsemm nnd Hileh immunisfarter Thiere haben

Khrlich und Wassennanii (13) Versuche angestellt,

deren Details, ebenso wie die der von Wassermann
(28) ungewandten Methode der Concentrinug der Diph-

thei^aatitozine ans der Jfileh immunisirter Thiere im
Original iiaehgevehen werden müssen.

Ais Schlussergcbnisä ihrer Veröffentlichung über die

quantitativeBeetintmungvon Dipbtherieantitozinlösangen

sprechen sich Behring und Boer (5) dahin aus, dass

andere I'ntersueher. solange sin nicht im legalen Besitz

des Behring-Ebrlicb'schen Titers sind, Mangel an

Sachkenntniss erratben, wenn sie trotzdem sich iOr

bereehtij^t halten, ihre eigenen Antitoxinlösungen unter

Zugrundelegung jenes Titers zu bezeichnen.

A. Büchner (9) wendet sich in seinem Aufsatz:

Beruht die Wirkung des Bebring*sdien Heilserums

auf Giflzerstörung? gegen die B.'schen Hypothesen.

Irgend eine zerstörende Einwirkung des Antitoxins auf

das Tetanusgift findet nicht statt, weder im Keagens»

glase noch innerhalb des KSrpers, sondern die beiden

Stoffe wirken nur insofern antagonistisch, als der eine,

das Antitoxin, den Organismus, die Gewebe, die läell*

tenitorien iSr die Waknng des andern, des Toiins,

unemfänglicb macht. Es handelt sich somit auch bei

der Uebertraguiig des .Semms immunisirter Thiere auf

andere Thiere oder auf den Menschen nur um tiift-

wiikung, resp. Immnnis&rnng.

Viquerat (ST) hat sahirdehe Versuche an ver-

schiedenen Thieren angestellt, um 7U erfahren, "h sich

mit der Beb ring' sehen Methode auch ein Staphylo-

eoccen-HeilBemm gewinnen lissk Er (ässt die Ergeb»

nisse seiner Yersndie dahin zusammen, dass ihm die

Gewinnung eines neilserums gegen die Staphylococcen-

Infection gelungen ist und die beste .Methode zur Er-

langung rinee sehr wirksamen Staphyloooeeen-Heilsemms

auf der Behring'schen combinirfen Methode beruht.

Aus practischen und financiellen Uründen eignet sich

zu diesen Versuchen die Ziege am besten. Die Phago-

cjrtese spielt bei diesen Immunisirungsversuchen keine

Rolle. Die Staphyloeoeeen-Heilsenimtherapie wirkt, in-

dem sie die Stofhradiselproducte reizlos und unschäd-

lich macht.

1) Benedikt, M., Hypnotismus und .'Suggestion,

eine klinisch-psychologische Studie. Wien. — 2) Brügel-
mann, W., Psychottienqpie und Asthma. Berlin. —
8) Forel, Zur Hypnose als Heilmittel. Mfinch. med.
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Wi'chtMis«'! 1. N". (l'okinik gegen den gleirlil.iutcii-

deo Artikel von Friedrich in den Annalen der städti-

schen allgetn. KrankenbXus^ b München. Bd. 6.) —
4) Grossmnnn, 1, Di«; Mcdeutung der hypnotischen
Sug(;cs(ion als Hi ilinittil. Borlin. — 5) Derselbe,
iJie hypnotische .^u^r^:' >! i..n h' i der H' pusitit'u u. Nach-
behandlung TOD knucbeobruch<'n und VerreDkuogen.
Berlin. — €) Hirsch, Mai, .'^uggo'^tion und Hypnose.
Leipzig. — 7) v. Scbrenck*Notsing, Der Hypootis»

mus im Münchener Krauketihause links der Isar. Leips.
— 8} Vinceut, R. H., Die Elemente des Hypnotismus.
Aus d. Englischen V. Teuschcr. Jena. — 9) Warthin.
A. S.. :^ tij' physioiogic^il effeets of mu^'v^ in hypnotized
subje. ts. M. d.' News, .luli 28. (Studi.ni über d. Ein-
wirkung \Vnt5ner".s»hcr Mu.sik, z. B. des Walkürenrittes
auf den PuU U^-paotisirter.) — 10) Wein hold, A. F..

Hypnotisebe Vernicbt. Eiper. Beiträge sur KeontiiiM
des NfeDUDten tbieriiehen MacnetianiuB cts. Cbmnoits.

Geschichte der Mediciii und der

Krankheiten
bearbeitet Ton

Prof. Dr. rUSCIIMANN in Wien.

I. Eaitph§imt, fliedieiaiiehe WMnbMw.
libllegrapkie.

1) Knrzes Rcpi'titorinm der medicinischen Ter-

minologie (Medic. Taschenwörterbuch). Ethymolog. und
sachliche Erklüruos der gebnucbUchcn Fachausdtücke
der Heilkunde. Wien n. Leipzig. 8. 114 Ss. — S)

Dornblülh, 0., Würtcrbuili d. klin. Kunst.nisdrfleke.

Lcipzitj. 8. 148 Ss. — 3,1 (i..uld. <;. M.. An illustra-

terl dictionary of mcdicine. biolopj- and allied seiftu-os

inoluding the pronunoiatioo , accentuatioD, derivatioa

and deßnition of the terms med in medietne, anatomjr,
surgery. obstetric etc. etc. based upon reccrit scientific

literatüre. Philadelphia. 8. 16S8 pp. — 4) Fnster,
F. r.. An illustrat' d encvclopaedic medic»! di<".i ti irv,

N.-Y. 4. 1 pl. Vol. l -IV. being a diclioniu^y

of the techiiical terms uscd by writers on mcdiciiic

and the coUatcral scieuces in tbo Latin, Eugiish, French
and German languages. — 5) Benedict, A. L., The
formative periods of modieal ticmenolaturt'. Med. and
J^urg. Rep. Philadelphia, p. ;>;V,)—43. — G) Nemzer,
M. G., Bibliographisches V. izcii hniss der laufenden

medicinischen Literatur Uusstlands für 1892 und die

erste Hälfte Ton 1899. (Raas.) St. Petersburg. 8.

86 pp. 1898, — 7) (Jiacosa, ?.. La bibliografia me-
dica italiana. Torino. S. ,V2"2 pp. — 8) Parra, P.,

Vix ables inipropios >'< nada easiizos de nuestra lenguaje

rocdico. <iac. med. Mexico. T. 31. p. 315-24. —
9) Chamberlain, A. F., Sülle .Signifieaaiooi nella

lingua degli iudigeni americani detti Kitonagua. Dei
termini che denotano i^li stali et le condizioni del corpo

e del animo. .\reli. per Tanthrop. Firenze. 1S93.

p. 3r»3. 10) Index t.. tb.' .lourn. of Anat. and Phy-
siol., normal and pathologieal. Vol. 1- X.X. 1807—811.

Loudon. 8. — 11) General Index to Ciuv's Hospital

Reports. Vol. 1886—9S. London 0. H. Kcp 631—
788. — 12) Librarj* of the Philadelphia Hospital. Phil.

Hosp. Rep. 18f>3 II. 22."» -28. — 13) A eatalogue of
the .seieiiiilic an<l literary Werks of S. Weir Mitchell.

Pbilad. ü. 40 pp. — 14) timitb, J. G., Modem me-

dical joumalism. Bristol M. Cb. J. 1893. Xi. 217 20.
— 15) Rose, A., Greek as the international languago
of physicians ud soholars in genenl. Med. Ree. N.Y.
487—92.

a. MhMto in Mcta tai ÜIimhImi Mi !
«IndiM Uiiera mi im ImIIMm Ürnäm,

V. r.tird. M . l'h.oses of hunian dciTelopement.

Wcstniitistcr Hev. KV.' 79.

2) Kurzes Repetitorium der Geschichte der Mcdicin
für Aerzte und .'^tudirende gearbeitet nach den Werken
und Vorlesungen von Hae.->er, Hecker, Hirsch,
Hirsehel, Petersen, Puschmann, Rohlfs, Selig-
mann, Sprengelt Wunderlich o. A. 2 Tbeile.

Leipzig ood Wioi.

Aof kleinem beadiränktea Räume eine nisammen-

hängende Darstellung einer Wissenschaft zu geben, i.st

bei weitem scliwierigcr, als ein umfangreiches Lehrbuch

derselben zu schreiben. Wer diese Aufgabe übernimmt,

mu« nicht blcm eine grttndUehe Keantniaa des Gegen-

standes besit/en. sondern auch die Kunst verstehen,

die gruadlegenden Thatsachen von den nebensächlicbeo

zu unterMtwiden und in gefilliger Form letaiilnfey.

Diesen Voraussetsungen bat der anonyme VeilMaer de»

vorliegenden Buches b-ider nach keiner Riebtunn ent-

sprochen: Er hat sich allerdings eine oberflächliche

üebersiobt der Entwiekehtng der HeiUraode erwoiben;

aber er ist nicht zum Verstäudniss der Sache durch-

gedrungen. Kr hat nicht begriffen, dass es bei der

Losuug seiner Aufgabe vor Allem darauf ankam, die

leitenden Ideen hervomiheben, vdebe die venehledeiien

Zeitperioden erfüllten und belebten. Er hat es nicht

verstanden, daa Wesentliche voo dem llawesentUchen
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SU aoodern, und das Letatere oft mit flberfittssiger

Breite eotvickelt, während er die vicbtigsten Dioge

übersah. Dabei giebt er die von ihm gepflückten Lesc-

frücbte in einem Styl wieder, der bisweilen kindlich-

nair iit. KeineifiiUB loheiiit mir du Bveb geeipet,

Interesse für die Geschichte der Mediciu zu erwecken,

sondern eher, Langeweile und Oeringschätzung dafür

zu erregen. Doch ich will einige Unrichtigkeiten und

Stylproben danras mitthdlen. So fehlt bei der ebioesi-

schen Medioin (S. 2) jeder Hinweis auf .Vcupunrtur ,inil

M-iüsage. Bei der Heilkunde der Acgyjiti r (S. 4) wird

nichts über deren mediciuisohcä und chirurgisehcs Wii^scn

geMft; die EtebalMaürar wMen oieht Aerate, vi« der

Verf. glaubt. ,\urh hr\ r\or He ilkunde der Hebräer

verbäU es sieb derartig. Die medieiui.sche Mythologie

vird dngdiender >li nothwodig besprochen. Dabei

giebt er für die Lebenszeit mythologischer Personen

sAj,r:,r Jahreszahlen an, wie z. B. für Asklepios d. .).

1250 V. Chr. S. 18 schreibt er: „Die vertriebenen

Pythagorier zerstreuten sieh nlmlieh über gaox Griechen»

laud, wo man sie nun als flüchtige philosopliiselic Acrzte

(l*eriodcuten) berumwandem .sab". Kbenso kindlieh i>t

folgender Satz (S. 15): ^üie Candidatvu der Mcdicin

gaben aelbit den Patienten ihnr Lehrer die Medida

ein". Uebcr die Entstehung rler Hippokratischen Samm-

lang wird nichts gesagt. S. 2.'^ liei.sst e.s von Plato:

aKr hielt die Seele zwar für edler als den kürpcr, aber

er betnMhtat KSiper und Seele doeh in Berag aolmn*

ander"*, und S. 31 vom älteren Plinius: „Allein obwibl

derselbe bfii dem ungeheueren L'mfaug seines Wiasena

auch daen gediegenen üeist zeigt, so zeigt sich doch

adi bei ihm, wltarn audi er die Materia mediea mit

umfasstc, die unbedingte Vorliebe und allgemeine An-

wendung gewisser Ueilmittei ohne gründliche Kücksicbt

auf die Katar der Krankheiten". Bei Aretaeos (S. 81)

werden gerade die werthrolLsten Leistungen, nämlich

die Beobachtung der diphtheritischen (leschwüre und

der gekreuzten Lähmungen nach üchirnverletzuogen,

nidit «rwilint 8. t6 orttidit der Terf. über Galen,

dass er akb «80 lichtvoll und kenntnissreich über die

Bluthewegnng ausdrückt, dnss man ihn der Sache nach

für den Entdeelccr des ürt-islaufs halten könnte, wenn

er rieh selbst flieht diese Ehra doidi mangelhafte Be-

obachtung entzogan bitte*. Die Chirurgie der .\rahcr

wird mit Stillschweigen Obergangen. S. 4'.l ist Palermo

anstatt Sa!erno gedruckt; es kommen leider noch meh-

ren DrodtfiBbler bd Hgennaman vor. Die Angaben

über die medicinischc Schule zu Monte Casino sind

ipüizlich unverbürgt. Die Krankenhäuser sind nicht

eine Erfindung der Sarazenen, wie der Verf. S. 51

sehreibt Kaiser Friedrich JL wird von ihm (8. 58) ab
der wahre Begründer der neuen Heilkunde un'l jn

licben Medicin angesehen. S. 53 sagt er von der »cho-

lastiseben Periode: .Aristoteles, Galen ond einige Araber

wurden blind geachtet und jedes Forschen untersagt*.

Bei der Bcschreihnng der Pest (S. hA; felil'^n die eigent-

lichen cbaracteriäti^K'ben Symptome, nämlich die Bubo-

nen und das luiibe Reber. Von Cardanus ersShlt er

(S. 57): ,Er frar sehr flüchtig, und schrieb uro (icld"*.

Unter den Sebülem Boerbaave'a werden gerade die be-

deutendsten, nSffitich Q. v. Swieten, A. Hallcr und

Pringle nicht genannt (S. 77). — Ich breche hier ab,

da da.s Vorstehende wohl genügen dürfte, um nn-in

Urthcil zu rechtfertigen — und der I^cser wird wohl

anch genug dann haben.

8) Marquis of Saliabary, The presidential

address on ttte unsolved riddtes of science. Lanect.
Jjondon. II. p. — :W.>. fv. S.ilisbnry: Tebcr die

ungeliisteii Kathsel der Wissetischalt. Wien, nieil. U\.

\ 83. 84.) — 4) tiodefroi, M. J., <tud on ni. uw
uit de geschiedenes der geneeskunde. Weckbl. van het
Nederl. T^dsrhr. v. Gencesic. I. Deebr. p. 1006—1017.
(Allgemeine Betrachtungen üb r 'im Wi i list l der nn'di-

cinischon .\nschauunf:eii unil .M.ilmun^' zur \ "rsicht ni'n«'n

Ileiltncthoden und Ileilniitteln gi'i,^enüber.) - .')) Piisrh-
mann, Tb., Alte und neue Ueilkundo. Deutsche Itevuc.

S. 210—8S8. — 6) Derselbe, Bericht über die Ver-
handlungen der 84. .Section (fiir mcdicin Sfati.stik. rico-

graphic und Geschichte) der fiß. Versammhing deutscher

Naturforscher und .'\erztc in Wien. Wien. klin. W<ii hen-

schr. No. 41. - 7) Braith walte. .)., Hftro.spcct of

jncdicinc. Vol. lOS. London. 1. July-Decbr. 1898.

—

8) /.ieglcr, J. L., Historical address. J. Am. M. Ass.

Chicago, p. 285—2fÄ. — 9) Carmenal r Ramos,
.Mi ni'iri.i liistinpnida si'br'- i l tcma : Critica de 1 is rr nis-

furmacii'ni ^ ipie ha siifridn el arte mediea en l.i ultima

mitad de e-.te siglo. .Vnn. r. acad. de med. Madiid,

1878. p. 2G2. 289. — 10) Stoessi, A., Das Matri-

archat nnd die Genesis der Heilknnde. Wien. med.
Woi lienschr. No. 51. 52. 189.5. No. 8. (Verf. wej.t

aul die Kolle hin, welche die Frau des Ilau.ses in d t

Mytlirilogie verscliiedencr alter Cultnrvülker als Hüterin

des mediciniscben Wissens und Spenderin ärztlicher

Hülfe spielt und belegt dies dareb Steilen und Notisen
aus der Literatur.) — 11) Langer. B., Die Frauen in

der Heilkunde. Wiesbaden. 8. (Vortreffliche Zusam-
menstellung der <irüiidc. welche gegen die Zulassung
der Frauen zum t-tudinin der Hi ilkunde sprechen.)

12) Franklin, A., La vic privec d'autnfiMS. Arta
et m^ers. modes, moeurs, usages des Parisiens du XIT«
au XYlHe si<'ele d'apres des documcnts originaux et

int dits. V.irii t-'s ehirurgicales. Paris. S. 301 pp.

Einen früheren Band dieses gross angelegten cultur-

gesehichtlieben Werkes haben wir im Jabresber. f. 1898.

Bd. I. S. 807 besprochen. Der vorliegende Band ent-

hält werthvolle Beiträge zur Geschichte der Chinugio

und des Chirurgen-Standes.

Der erste Absobnitt handelt Ober den Aderlass,

welcher in früheren Zeiten nicht bloss als Heilmittel,

sondern auch als Schutz gegen allerlei Krankheiti n be-

trachtet wurde. Der Verf. glaubt, dass man durch die

&leiebtMiing, welche die spontanen Btatungen snweilen

vt rsehaffen. auf di n \<b rl,-iss geführt wurde. Corradi

(vcrgl. Jabresber. 1888. Bd. I. S. 305) sab darin einen

Ueberrest der alten Menschenopfer, durch welche man

Knnkhdten und Seneben zu verhüten suchte. Der

Verf. erinnert fertu r daran, da.ss Freunde ihre Adern

öffneten, um durch die Vermischung ihres Blutes W^affcn-

brflderscbaft an schliessen, nad erxShlt eine Anecdote

nach einer ."^ehrift des Jahres 1898, dass ein Mann an

sein* r Fr iu einen .\derlass vornehmen liess. weil sie

ihm (irund zur Unzufriedenheit gegeben hatte. Als

Stnfmittel diente er, wie Anlas Gellins (Noct. Att.

X. c. 6) berichtet, auch beim Milit ir im Alterthum. —
In den Klöstern wurde es Sitte, dass den München zu
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bestimmten Zeiten dos Jahres regelmässig Blut entsogeo

wurdi'. Sfii ihm .Tnlirhundert trieben din A<rztf

grossen Missbrauch mit dem Aderlass. Sic kameu m
einem wahren Vampyrisnus und schonten weder den

Säugling nock den Grata. Selbst «io so rarstSadiger

rhinir;:. wii' A. I'ar«'. kannte sich cntschlii^s-i^n, i^incm

jungen Menschen binnen 4 Tagen 27 mal zur Ader zu

lassen. Da es gebi^tiehlicta wurde, die Blntentsi^ungin

wiihrend r]. > Ba'i' S vor/uü-limon, s<. snhcn die B.ni»^-

bn^siiis marn'hmnl ans, als uli sie mit Rlul pi füllt si i- ii,

wie es 3iontaigne l.jäU in Kaden beobaehlctc. Bou-

Tard, der Leibant des Königs Louis XIII., Terofdnete

seinem Herrn in einem Jahre 47 Adi rläsvc. GulPalin
wa1<-ti» TTmlirli in I'lut. wie ans fhn lii.-r tnilt;rtli-'iltcn

Krauicciigcichichtcn hervorgeht, und wandle ihn sogar

bei Neugeborenen und Sehwangeren an. — Man unter-

schied 47 Vcnon des Ki">rpcrs, an denen dor Aderlass

ausgeführt wurde, und lehrte, dass er an besliramteu

Tagen, z. B. am 1. Mai, besonders heilsam, an anderen

dagegen sehidlieh sei« Eni so Ende des IS. JahrhaD»

derLs lifss die Adnrbss-Wiith nach.

Im zweiten Abschnitt werden die schauderhaften

Zustände besduiebeD, welche im vorigen Jahriraadert

im Hotel Dieu au Paris herrschten. Dasselbe nahm

eint-n T"':i- ! <^tiranm vr.n 13fif.O tJiia'ira*inct.Tn ein ntid

bot 4 .>UUU Kranken Unterkunft. Kaiser Josef II. sah

dort, als er es besuchte, in einem Bett gleichseitig

einen Kranken, einen Sterbenden und einen Todten

neben einandrr liegen, und rTzähltf dorn Kr>nige Lud-

wig XV. davon, welcher eine Keform des 5piUls anord-

nete, di« aber ni«At su Stande kam. Die Commission,

welche 1786 zu diesem Zweck ernannt wurde, erstattete

einen Bericht, aut welchem hervorging, dass üeber-

fiillung das ganze Jahr hindurch bestand, in manchem

Krankensaalo bisweilen über 600 Kranke tagen und

einzelne Retten 4—G rersnrien aufnehmen mnsstcn.

Leute, welche an ansteckenden Krankheiten litten, be-

fanden sich mitten unter den übrigen und steckten diose

an. Die Kriitze war so allgemein verbreitet, dass selbst

die Aer/.te und Wärter davon ergrilTen wurden. I'vämie,

Uospitalbrand u. a. m. herrschten beständig, und die

Sterblichkeit erreichte eine solche Hohe, dass auf 4,5

Kranke 1 Todesfall kam. Etwas besser waren die ISn-

richtnngen in der Charite.

Im folgenden Abschnitt wird die Geburtshilfe und

das Hebammenwesen besprodien. Die FVauen, welch«

den Gebärenden Hilfe leisteten, wurden anfangs Yen-

triercs genantit. Schon im 14. Jahrhunderl wurden

Hebammen von den Behörden als Sachverständige zu

Ratbe Kcsofren; sie mussten s. B. in einem Falle Ton

Nolh/i:rht »lie DetloratiMH feststellen. - Im Jahr«! 1580

wurden die auf das Hehamnienwesen lie/iigliclicn Ver-

ordnungen und Gesetze zusammengestellt und wieder

gedruckt. Darnach erhielten die Hebammen ihre Aus-

bildiiti;,^ bei einer älteren erfahrenen Facbgcnos- t,:
,

weilen nahmen sie auch an einem Curaus über die .An.i-

tomie des weiblichen Köipers Tbeil, wie er allj;ilirlich

einmal ron einem Chirurgen abgebalten wurde. Die

T'rüfnny f^evob.ih v<>r einer r.,rrinii-.si,,n. wel< l'.. >icl) aus

einem .\rzt, zwei Chirurgen und zwei vereideleu Ge-

riehta-Hebammen susammensetste. Bcataiiden sie das

l'xamen, so durften sie sieli als Hebamme niederlassen

und au ihrer Wohnnng ein äcblld anbringen, auf

welchem eine Frau mit einem Kinde oder ein Knabe,

der eine Waebskerae, eine Wiege oder eine Lilie trag;

ab^'ebildet war. Sie waren verpflichtet, bei anomalen

K indslagen einen Arzt, Chirurgen oder eine ältere Fach-

genossin zur Geburt su holen. Das Abtniben der

Frucht wiir ilinen bei Todesstrafe verboten. — Von den

I5i liiirdeu wurde ein Verzeii hniss aller in Paris 7;ur

l'raiis berechtigten Hebammen verufTentlicht ; das für

1001 enthielt 60 Namen. Darunter befond rieh audi

die bekannte Louise Bourgois, GeburtsbeUerin der Ko-

nigin und Vcrfa.sserin mehrerer gynitke-bigischer Werke.

— im Jahre 163ö baten die Pariser Hebammen die

medieiniscbe Faeultit um Einführung eines geregelten

Unterrichts in d«r Geburtshilfe; aber vergeblich. Das

Hötcl Dieu h&tte als geburthil fliehe Klinik verwendet

werden kdnnen. Es gab dort eine Obcr-Hcbamme,

welche seit 1657 im Auftrage der VorwaltaBg aeelis-

wt'.chentliehc Curse über die Anatomie der weililicben

Geschlecbtsoi]gane gab. Im Jahre 1664 wurden die

Chiruigen mit der Ausbildung der HeVaamen betranti

und diese wurden fortan als ein Anbang der Chiiurgm-

Geni>ssenschaft betrachtet. In den Statuten von 1699

wurde verlangt, dass die Hebammen drei Monate im

H6tel Dien oder drei Jahre bei einer Hebamme in Paris

gedient hatten. Obwohl sie schwören mussten, ihre

Pflichten pewiss< nhaft zu erfüllen, war das Abtreiben.

Aussetzen und Tudlen der Neugeborenen doch sehr ver-

breitet — Allmilig gewSbnten rieh di« .framSaiscfaiBn

Damen daran, die männlichen GeburtsbeUsr d«n Heb-

ammen vorzuziehen. Hccquet, Decan der medicini-

sehen Facultät, eiferte zwar dagegen und erklärte es

fVr ttom«ialisdi und unehrisfUeh; aber er predigte tum
GIflek taulv ii dhrcn. - Der Verf. beschreibt dann die

Yorbereitungen für die Geburt, das Lager der Ge-

bärenden , die psycbisdwn and dilfatffdiwi Mittel,

welch« lu ihrer Erleichterung angewendet wurden, und

die erste Pflege der Neugeborenen. — Im Jahre 1745

wurden von der mediciuiscben Facultät zwei Professoren

für den Hebammenunterrieht angestellt, nimKeh Bertin,

welcher Anatomie lehrte, und Astruc für die prac-

tisclie Unterweisung in der Geburtshilfe. Zwei Jabre

später errichtete die Chirurgcn-GenosscDschaft ebenfalls

tmti Lehricanieln der Geburtshilfe, weleh« an Gerrals

und Nicol. Puzos verliehen wurden. Beim Unterricht

gebrauc hte man damal.s bereits Phantome und Puppen.

Zu Ende des lä. Jahrhunderts gab es in IWis unge-

fSfar SOO Hebammen. Maadw hieltMi Wdnrangen, in

denen Damen im Geheimen entbanden wurden. In der

Gebärabtheilung des Hutcl Dieu hörte das Puerperal-

lieber niemals auf; bei einer Epidemie im Jahre 1746

betrug die MortaUtlft 95 pCt

Das nächste Capitel betrifft die Zahnheilknad«.

Der Verf. gedenkt der Kenntnisse auf diesem Gebiet,

welche man im Alterthum besass, und vergleicht damit

das geringe Wissen des Mittelaltera. Im 16. Jahr-

hundert wurde das T'lombiren hohler Z.ihne und der

Ersatz der Lücken durch künstliche Zähne wieder ge«
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übt. Man verfertigte schon vollstfindigc Gebisse, die

aber beim Eseen aus dem Kunde genommen werden

mussteo. EbeniW ilt auch von der Transplantation

frisch ^'prissencr Zähne die Rede. Per Yf. wirft einen

Bück auf das ergütziiche Treiben der /«alinreisser auf

den Sflintlidien Mlikten, trie man es beute noeh in

sttdiieben Ländern beobachten kann, und weist dann

auf den Zustand der Zabnheilkunde im IS. Jahr*

hundert hin.

Hienirf folgen Notisen Aber die benmsidienden

Empiriker, welche Hernien, Fisteln und Rla'-rtisti inc

operirten und die Cataracten damiederdrüi kten, über

die Familie Colot, ron veleher mehrere Mitglieder als

Steinoperateure berühmt wurden, über Bruchbänder,

über die Entfernung des einen oder Ix'idrr Hoden,

welche meistens mit der Hcmienopcration verbunden

wurde. Ober die Castration, die an anderen Heihweeken

ontemommen wurde, über Starstecher, über Fabrication

künstlicher Augen und rhirurgi.scher Instrumi iitc. über

anatomische Wachspräparate und über Uühneraugen-

operatenn«

Daran schlicssen sieh Mittheilungen über die Pariser

Krankenhäuser und Wohlthätigkeitsanstalten zu Knde

des 1§. Jahrhunderts. Es werden erwähnt das Hotel

Dien, Bdpital St. Lonia, Sante, Gardea fran^aiaes, Cba*

ritö, Vaugirard, ."^'t. .'^ulpic, Chan'nton, St. .hilien et

St Baailisse, Maison royaie de saute, St. Jacques, Col-

1^ de dururgie, Cbarit6 de Notre Dame, les Teigncux,

St Joaet St Mand^, St. Merri dea Protestanta, St
Andn' des arts, St. Thomas de Villencuve, Miramionnes,

Filles de la sainte famille, Benedictines, sowie die Sal-

p^tri^ Bie^, das lavaKdenhava, la Piti^ Hdpital

g''n<'ral, les petitcs maisons, les incural'Ics. dos Fiudel-

hau.s, les Quinzc-ringts, das Mi!itaii-\Vaiscnhau.s, Tri-

nite, les filles de St Agnes, St. Esprit, Asilcs de nuit,

St. Genraia, Gent>1llle8, Sdpion, St CatbMae, Provi-

dence, St. Nom de Jesu.s, ouvrieres de St. Paul, l'cnfant

Jesus, filature de St. Sulpice, orphelinat de mere de

Dieu, de Beai^jon, Pretres de St. Frautjois de Sales, das

ReconTalesoentenhana der Charit^ und die Wittwen-

hiiuscr. und einige .An^^abon gemacht über ihre Ent-

stehung und Einrichtungen, die Zahl der Kranken

oder Pfleglinge und daa intlicbe und PAegepenwal.

Im Anhang iblgea melnure Doeumente, welche den

Inhalt des Buches erläutern, nümlich ein Auszug aus

den Erreurs populairtä von Laurent Joubert (16. Jahr-

hundert), ein Auszug aus den Statuten der Chirurgen-

Genossenschaft vom Jahre 1699 und 1768 und die Vor-

sobriften für die Gesellschaft der Charit^ der Pfarrei

St. Eustache vom Jahre 1723.

Die Mldlidian Oantellongeo, welelie dem Werke

beigegeben sind, fObren Pläne von Krankenhäusern,

Secnen aus dem ärztlichen Tjcben, Portzaita berühmter

Aewte und Chirurgen u. a. n>. vor.

13) Petersen, J., Den Din.ske L.ieginvidenskab

1700—1750. med Udsigter Over de inwirkende Hoved-

stroeminger i Udlandets samtidige Laegeridenskab.
Kopenliagen. 1898. 8« 385. pp. (Die medidaisebe
WissenscTiaft in Dänemark von 1700— 1750 mit Aus-

blicken auf den damaligen Zustand der Hedicia in

aoderen Lindeiu.) — 14) Narrte, ti., Uiatoriake

Xotitscr. I.:n ^i li(in<irarer i Oanmark i g.inilü llaf^e.

IIüsp. Tid. Kuj)i-iiliagen. II. 20.') -1(5. - 1,'>; Ugata, M,,

Ueber das medicin. Leben in .lapan. Deutsche med.
'Woebensebr. No. IS. (In Japan giebt es jetst 8 Klassen
von .\erztc-n. iiiimlirh solche, die nneh der alten
japaiiisrlion Mi th id'-, solche, die nach der chinesischen
Methode, und solche, die in europäischer Weise aus-
gebildet siud. Seil alter Zeit sind fihabarber, Ingwer,
Alaun, Schwefel, Glaubersalz, Badecursn, Massage,
Acupunctur und Moxen im Gebrauch. Der Verf.

schildert die Einführung der wissenschaftlichen Medicin
Kupipas utnl die 'I ii' i liKitigcn l'crs '-i' u und berichtet,

dass es in.lai)an ^(ri^i iiwartig über 4;U,tK>U Acrzte giebt, wo-
von der vierte Tlu il europäische Bildung besitzt, und dass

unter den 600 Krankenhäusern 220 öffentliche sind.)— 16) Sunosuki Konto, Geschichte der Medicin
Japans während der Regierung .Meijis (1867 - 'J4).

(Japanisch.) Tokyo. 4. Vol. — 17} Herr. J. G.,

Nalive and foreign medicine in China. Tr. iMjio M.
Soc. Cincinnati. 1883. 46—59. — 18) Basu, B.
Essay on tbe Hindov System of medidne. Med. Rep.
Cilcutta. III. no«». U]. - 19) Cook, F. A.. Medizinal
ob><'rvations aniong Ihe Esfiuimaui. N. Y. .i. Gvnaec.
u. Obst. IX. p. 282 86. 20) Decud, D.'. Les
scicnccs mcdicales dans la rL>publiqae Argentine.
Buenos Aires. 1898. 8« S45. pp. — 31) Lowman, J. H.,

American medicine. Cleveland. M. Gaz. IX -13 h\. —
22) Dal ton. R. H., A. glance at ihc Anicnc.ui mcdical

Jrofession siiicc llic be^nimiiig of thc present centuiy.

. Am. M. Ass. Cbicag... 18'.t3. .XXI. ii53-f)5. — 23)
WorthingtOD, E., Reminiscenccs of mcdicAl studont
Ufe fifty Tean ago. Med. Age. Detroit. XII. 229—34.
— 24) Sears, J. H., Histon- of medicine in Texas.
Texas .'•'anit.-ni.ni. III, .311 Ut. ^ 2.')i I'laczek, S.,

Die iiicdiciiiisciic Wissen Schaft in den Vereinigten
Staaten. Mit Abb. u. H T.afeln. Leipzig 8". — 26)
Wisbard, W. IL, Medical mea aod medieal practiee

ia tbe early days of Indianapolis. Tr. Ind. M. Soe.

1898. 16— 2fi. — 27' nillard, R., ,9otne remines-

cenec of tbe carlv physicians of the Albcniarle section

nf Nrrtli rrin-liihi'. Charl. M. J. IV. Xo. 6. p. 19—26.
— 28) (iraudy, L. B., The historj- of medicine and
.surgcry in Georgia. Atlanta M. u. S. J. XI. 4S9—65.— 29) Jacobson, A., Der zweite Typus der G.-heiin-

bflnde bei den Nordweslamerikaneni. Der M<>dicintuanu

und der Kosynt (Schamane.) Verhandlung!; d. Berl.

(Je.s. f. Anthrop. S. 104—115. — 30) Dcnjoy, P.,

.Annam: mcdecins et sorcicrs. remcdes et superslitions,

psylles, cobra capelo. Bull. soc. d'anthrop. de Paris

p. 401—18. — 81) Peinard, De la profe.ssion m^di-
cale en France au XI.X. siede. Paris. 8". 32)
Cormack, Mac, Obstacles to be met -in elevaliug

tbe Standard of the medical profesaiOD. Med. Progress.
Louisville X. 151— 58.

88) Pantlen, C, Entwurf einer Geschichte der
Württembergischea Heilkunde im 19. Jahrbuiidert
Med. rorresp.-Bl. d. Wflrttemb. SntL Landesverdns.
No. 25. 30. 35.

Im Jahre 177S gab es in TObingen nur einen

einzigen .'^tudenten der Medicin. Klinische Anstalten

fehlten gänzlich. Die 1770 ^'rgründctc Karlsschule

war ursprünglich nicht für die Erziehung von Aenten

bestimmt; sie erl^lt erst nadi Üirer Verlegung naeb

Stnt^art eine medicinisrhc Facult.it. Im Jalire 1788

bestand daa Lehrer-Coliegium denselben aus 3 ordent-

lichen und 8 ansaerMdenttiebeD Professoren. Sie eibielt

1781 den Character und die itechte einer Unimdt&t
und durfte den Doetor-Titel virltihen. Unter den

Lehrern befanden sieb Kielmeycr, der später sehr

berühmt wurde, Consbrudi, Reusa, Klein, KSstlin,

Plieninger, Ch. F. Jäger u. A. Zu ihren Srbaiem
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gehörte bekanntlich der greasc Dichter Friedrich Schiller

der tr«o 1778—79 Mediein studtrte, «im DiaerUtion

ObtT die Philosopbif» rl. r Physiologie, sowie mobrore

andere Abhandlungen verfasste und 1780 als Militär-

arzt angestellt wurde. Ausserdem erwarben hier ihre

ärztliche oder Daturvissenschaftliche Bildung: Hoven,

der 1S03 nach Wiirzbnrg lu-nifen wurdi- und « iniuc

Werke über prac tische Ileilkuude herausgab, L. F.

Franlr, Medieinalratb in Stuttgart, J. O. Hemer, der

in der franzö!>iscben Revolution eine Rolle spielte und

später in Hainlmr^; oin gt-snchtiT Arzt war. ein Flruder

voll .lustinus Kcnior, Ch. H. PfatV, Prof. iu Kiel, J. F.

Authenrieth, der in Tübingen eine untfangreiebe Lehr-

thäligkoit cMitfaltfti-, der berühmte Naturffirsdi« r '"uvier,

C. Chr. Kk-in, ein gcscliicktcr chinirgi.scher Upcrateur,

Ocstcrien, Elschenmajer, der Botaniker C. F. GIrtner

u. A. Der Verl. seÜiesst dann noeh einige Mitthei-

lungen fibi r die Art des Unterrichts, den Studipuplan

und die Lehrmittel der Karlschulc, welche 1794 auf-

gehoben wurde, und wendet sich dann zu den Schiele-

salen der racdieinLnchcn Facnllät in Tübiniren. Au

dii'S'T unterrichteten an» Schlu.ss des vorigen .lahr-

hundei-ts der Poljhistur W. G. I'loucquct, der Phar-

marologe Storr, der Chirurg Clossins, der die erste

Klinili in TQbingen dnricbtete, Autenrieth und Kiel«

nieyer.

Im 11). Jahrhundert la».sen sich folgende Perioden

in der Gesebicbte der medieinisehen Faeultät zu

Tübingen unterscheiden. I. von 1 >00 IS-JO. wolche

sieh durch das Vorherrschen des ürtiwnianismus und

der Naturphilosophie kennzeichnete und durch Kiel-

nieyer, Autenrieth und Esehennayer vertreten wurde.

II 1S'?(i 1S40, zuerst vom Kcloetieismus erfijIM, dann

unter dem Einflusa der pathologischen Anatomie der

franzSsiseben Schule. Ihre Vertreter waren Schill.

Herrmann und Meyer. Ol. von 1840 -ISGO, stand

tinter dem Eintlnss der von Rokitansky und .'^ktid.i

gegründeten Wiener bchule und wurde von Wunderlich,

Roser nnd Griesinger Tertreton. IV. 1860—1880, die

Zeit der von Virchow geleiteten neueren deutschen

Pathologie, Vielehe in Nicmeyer und Schüppel ihre

Repräsentanten erhielt. V. 1880 bis zur (iegenwart,

die Zeit der baeteriologisehen Forsebungen. — Indem

der Verf. diese Eintheilung begründet und durch That-

sachen zu belegen versucht, zeichnet er ein Bild der

Gesamuit-Lntwickelung der Heilkunde während des

19. Jahibttoderts, weldies sieh durch Klaiheit der

Darstellung nnd OriginäUtSt der Auffusuag aoaseiobnet

34) Bryant, Th., Huuterian Iccture on somo sub-

jects of public and professional interests. Lancetb

$0. Oct«ber. (Verfas-ser ermahnt die Mitglieder des

ärztlieheti Standes zur Kiiiipkeit und verlangt, dass die

Allgetnriiiliildung und die ethisehe Krziehung der Aerzlc

mehr als liisher ins (iewicht falle.) — 35) Derselbe,
Some sutyects of public and professional interest.

Rede in S. W. London. M. S. Ibidem. 10. Februar.
(Handelt über iirztliclie Honorare, Pri\ atsint.'iler und
ärztliche (ic-ellM-haflen , wclelie ihre Mitglieder über-

wachen sollen.) — M) Fitz, R. II.. The rise and fall

of the licensed physician in Massachusetts. J. Am. M.
Ass. Chicago. XXII. 877—88. — 87) Zepler, G.,

Aentliche Syndicate. Ein Refonnvondiiag. Berlin.

Sop. Abdr. — 88) Eitclberg, A., Unser SpeciaH.sten-

thniM. Wi' ii. i KIagen uIh r mangelhafte .Xushil-

dung der tihrenärzte an den "sterreiehischen Univer-

sitäten und unvollstaiKlu:' \ rwerthung des utiatrischen

Kranken-Materials in den Wiener Krankenhäusern.)

III. (Scsehichte des edieiaitehca llatcrriehts, «!-
•eher Vilivnllitoa, «lletahclMr SMcm nl

lutiUUc, Irankfahäiser and mOMMn
«csclbehafte«,

1) Martin, J. W., Medical education and medi-
cal euiles. Brit. med. .Toum. II. 757. — 2) Bai I er,
.F. H., The medical stndent as a eharacter in fution.

Med. Mag. I don. III. 218 21». 3) du Bois-
Iteyniond, F., Bemerkungen zu den Grundsiigen für

die Neugestaltung der medieinisehen Prüfungen. Deutsch,
med. Wochenschr. S. 121. — 4) Hartmann, A.,

Die Reform des medieinisehen Unterrichts. Berlin S**.

88 .Ss. — .')) Welch, W. H., Higher medical eduention

and the need ef iis endowment. Med. New», .luly.

Baltimore. (Verfasser fordert unter Bezugnahme auf

die .Studienpläne der medieinisehen Schulen Nord-

amerikas eine grössere Berücksicbtigung der fach-

wissenschaftlichen Vorbildiinf;, namentlich in den Natur-
wisseii><ehriften, .Arbeiten in diu l.ahüratoricn , Vor-

lesungen über licschichte der .Mediein, femer mehr
Sorgfalt bei der Zusammensetzung des Lehrkörpen und
die nothwendige finoncielle Ausstattung der Unterrichts-

institute.) — 6) Stricker, S., üeber das raedidnische
rnti^rriehtswesen. Wien. klin. Wnehensehr. S. 86.
lO.j. 143. KM. l'.»fi. (.BetrilTt vei-sehiedene Kinriehtungcn

an den medieinisehen Facultäten Oesterreichs, /. B.

die Verhandlungen der Profe.ssoren-Collcgien, Frequenz-
Bestätigung der Studirenden, Priifungsvorschriften u.

a. m.) — 7) Kraus, F., Uobcr den Hippokrntismus.
Antrittsvorlesung in Graz. Mittb. d. Ver. d. Aerzle in

Stiierni.irk. N^i. 7. 8) Ilayein und Lepine, 1,'en-

seignement eliniqne innderne. Tribun, med. Paris,

p. 121— 124. - !>; <'iark, Institutions in clinieal

medioine. Lancet. 1. 1—3. 1 pl. — 10) Le Service

militaire des ^tndiants en midccine et des mddecins;
nouvelle disenssion du projet Comil devant la com-
missioii s< tiatoriale de r.irniee. Trib. med. 2 s. XXVI.
p. It'il. 177. - 11; Dei.ibüst, M.. La rdorgauisation

des etudcs mvdicales et les ccoles «r^aratoirea de
mMeeine. Nwaumdie m£d. Rouen. IZ. 711^99.

12) Acta facultatis medicae universitatis Vindo-
bonensis. I. 1899—148.'). Auf Veranlassung des me-
dieinisehen Doctoren-Collegiums aus der Originalhand-

schritt In r.iusgLgeljeii vi'ii l>r. K. Sehrauf. Festgalie

des Wiener medieinisehen Doctoren-Collegiums zur
GC. Versammlung deutscher NaturHoneher und Aente.
Wien. 8»'. lOH Ss.

Wie in Paris, so bedeutete auch iu Wien die me-

dieinisehe FaeultSt ursprünglich die Vereinigung aller

promovirten Aerzte, also die ärztliche Zunft. Einige

Mit<,'liedi;r derselben übten die Lehrthätigkcit aus und

bildeten den Lehrkörper; aber die Leitung des mediei-

nisehen Unteiridits und der Prüfungen blieb in den

Hiinden der ärztlichen Zunft. Hiese Verhältnisse er-

hielten sieh bis in unser .lahrhundcrt: erst 1878 er-

folgte die vollständige Lohlüsung des Lehrkörpers, des

Profeasuren-CoUcgiums von der IntUeben Zunft, dem
Doctoren-Collegium, wie «s fortan genannt wurde. Bei

dieser Trennung Seien den letateren die Acten der

alten Faeultlt n. Sie beginnen beim J. 1899 und

reichen bis la die Neuzeit.

Der ante Band, welcher hier vorliegt, umfasat die

yiu^-L. i.y Google
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eiste Periode tmd sditienit mit den J. t48S ab. Der

lahalt dea laiciaiscben Textes berichtet über Verband-

luDgen 7iir Wahrung dor ärztlichon Standcs-Intercssen,

über Decanatswablea, Fragen des Unterhcbts, Prü-

fangen, aeadeaiidie Angelegenheiten und Dinge finan*

ciellcr Natur. Unter den Decanen kehren ziemlich oft

dieselben Namen wieder. In der Reihenfolge der

Doctoren varen die ersten: Conrad Scbifcrstat, Her-

mann von Trejm, GaleuM di S. Sofia und Jobaao

Schroff aus dem Ensthal. In den ersten 80 .Jahren

wurden 40 zu Doctoren promovirt, während eine ent-

sprechende Anzahl die Liccnz und das Baccalaureat

erlangten. Wir greiÜBn einige Mittheiliingen Ober die

Prüfung<'n heraus, weil sie damuf sowohl als auf an-

dere Zustände ein Licht werfen. So wird erzählt, das«

1404 Andreas Pamitser atu Wien, veleber das Bao-

«alanreat in Mon^llier erworben batte, auf Grand

seiner Zeugnisse unter die Baeralanret-n von Wien auf-

genommen wurde. Im J. liUti unterzog sich Tbeodericua

von DbbcsIc (Danug?) dem Baeealaoreats-Enmen and

wurde tr ts sdlMr geringen Kenntnisse ,80* Mitleid*

durchgelassen, musste aber schwr.reii, dass er. wenn er

zu Oelde komme, nach Wien zurückkehren und die

LOeben aetnee Wiawns ausfiillen wolle. Schon drei

Jahre sp itei bew.irb er sieh um die Liccnz zur Praxis

in der Stuit Wien und erhi<-lt dieselbe unter der He-

dingung, dass er dabei stets nach reiflicher Ucbericgung

handele und bi sebwrierigen Flllen einev Doetor der

Kaeiiltät zu Rathe ziehe. Dem Stephan Spetzhart wurde

1414 die Liceni bewilligt, ihm aber aufgetragen, erst

xwei Jahn in seiner Heimatb zu practicircn, bevor er

lidi bi Wien niedertMae. Kr wurde s^on 14SS inai

Deran der medicinischen Facultät [jewäliU. Im >. 141'!

verlangte ein Chirurg, welcher sich in der Blasenstein-

vmä Herniea-Operation grosser GeeeWeUiehkeit rflbmte,

von der Faeultät ein Promotions-Zeugniaa, wurde aber

abp wie»» !!, weil ein derartiges Gesuch unerhört und

noch niemals dagewesen sei. Im J. 1431 wurde einem

BeveriMT die Ueena gewahrt mit der Beaehraoknng,

daaa er kailie Untersuchung auf Lepra oder wegen Im-

potenz yomehme, weil darüber nur ein DiK-tor urtheilen

könne. Die Gesetze gegen die Cuipfuscher wareu streng;

es wunde sogar die EMommunieiÄion veibingi Doeb

blieben sie ungestört, wenn sie, wie der getaufte Jude

Caspar, am Herzog selbst einen GSnncr und Schützer

fanden. Uebcr den medicinischen Unterricht ist in den

AetSD wnig geaagi Es wfard beriehtet, dass 1416 ond

1418 Leichcnzergliedeningen ver Aerzten, Chirurgen,

Apotliekem und ätudenten stattfanden, welche jedes

Xnl 8 Tage dauerten. Im J. 1485 petttionirtan die

Stadeuten, dass in jedem Jaliro eine Leiche und zwar

abwechst'lnd eine männlirhe und eine weibliclic, zer-

gliedert werde, und die Facultät erkannte dieses tie-

sndi als gereditfertigt an. Aber der Ausfiibning wird

sich wohl der beständige Leichenmangcl hindernd in

de» Weg gesteUt haben. — Mehrere .Seiten sind mit

nichtigen Raogstreitigkeiten auffüllt. £s bandelte

sieb daram, ob es den Baeealanreen der joridiseben

VlMlltät gestattet sein soll, bei Processionen und an-

dtroa feierlieben Gelegenheiten unmittelbar hinter den

Doctoren ihrer TaeultiU an folgen, als4> den Doctoren

der Medicin voranzugehen. Die Sache erschien so

wichtig, dass sie bis zum !.and<slierrn gebitet und

erst nach Jahren zu Gunsten der mediciuiscben Facultät

entsßhieden wurde. Aneb die Verwaltung der finan-

ciellen Angelegeuheitcn, besonders die Verrechnung der

Priifungst.ixcn, die Verrnietluing des Hauses, welches

der Facultät durch Krbscbalt zugefallen war, nahmen

Um Zeit sehr in Ansprudi. So gewSbren diese

Acten einen Hinblick in d<-us innere Leben nnd Treiben

der Facultäten des Mittelalter».

18) Lüe bisch. W. F., Die ersten 25 Jahre der k.

k. medioiniscben Facultät in Innsbruck seit ihrer Wieder-
errichtung im Jahre 1869. Festrede. Wien. med. Fresse.
No. 40. ."VO. (Nnehd(>tn dit,- medicinisehc Faeultät in

Innsbruck unter Maria Tlien -ia eine kurze Blüthc-

periode erlebt hatte, wurde sie vnti 1781 ISIO zwei-

mal aufgehoben, bestand dann als medicinisch-chirur-
gische Lehranstalt nnd wurde erst 1869 als vollberech-

tigte Facultät wieder hergestellt. Ihre Fr- •|u- n/'., ihre

Ausstattung mit Unti rrirhtsinstituten und Lrhrniitteln

und die wissi'iisrhaftliehen Leistungen der dert wirken-

den Lehrer haben ihr eine ebenbürtige Stellung unter
den älteren Scbwesteranstjiltt n rrniiigen.) — 14) British

medical schools. Med. Mag. Lond. III. 267—826. —
15) Paton. n. N., The dcvelopment of the Edinburgh
.scho.d r.f niedieiti-. R.jinb. M. .1. |.. 443 44'.t. — lOi

Yorkshire Cidle^e Lr. rls, the new ine<lical scim.d. Ürit.

M. J. II. 7»!3. IT) Medical eduealion in Fgypt
Brit M. J. July. — lä) Noetling. F., Uaiversitäta-

wesen in Indien. N. med. CentralbL Wien. No. 3. 4.

(Verf. weist auf die l'i berprttduetion an geb-hrtem Pro-

letariat und die Miiiigel des Prüfungssy>teuis an der

Hochschule in Caicutta hin.) — Ii)) Soudder, J. K.,

Numerical strengtb of the different schools of medieine
ra the Unit States. Bclect M. J. Cindnn. p. 896—98.

20) Oerrish, F. II., Report of the committee on

the rei|uireinents for preliniiuarv education in tlie

varimis tnedieal Colleges in the United ."^tale>. Bull. Arn.

Aead. M. Easton. p. 435 -39. - 21) Rr.l,ert>. J.

B., Sume defects in anatomical teaching in tbi' medical

schools of the United SUtes. N. York. M. J. p.
257—60.

22) Laurent, 0., Les universit.s des Kt.its-lJnis

et du Can.ida et sp^cialement leurs institntions

mcdieales. 22 fig. et plana. Paris et Bruxellcs. 8.

31G pp.

Wie die englisehon Universititen, so sbd auch

diejenigen Nordamcrika's eine Vereinigung von Colleges,

von Erziehungsanstalten, in denen Studircnde wohnen,

Unterricht empfangen oder für einen bestimmten Beruf

vorbereitot wüden. Das Wort OoUege wird daher sa-

weilen im Sinne von I'irix rrsit'it gebraucht. Die ein-

zelneu Universitäten unterscheiden sich in Bezug auf

ilse iSnrlehtangen und Ueietse je nseh den Staaten,

in deren Gebiet sie sich befinden. — Die ersten Uni-

versitäten, welche durt entstanden, besehriiiikten sieh

darauf, eine bubere Allgemciabilduug zu gewahren;

•naaordem hatten sie die AoJgabe, fSr die Heranbil-

dung von Geistlichen zu sorgen. Sie entwickelten sich

zu eigentliehcii Universitäten mit verschiedenen Facnl-

tJtten, welche ciue Fachbildung gewahren, als die Zu-

nahoM der Bevölkerung und der Fortohritt der Wissen-

schaft die Befriedigung der ver>chiedeneo socialen und

politischen Bedürfnisse erheischte. — Kinige Univerei-
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taten erhaltoo sieh durob Stiltungeo oder besitien

eigenes VemiSgen, uidoi« werdeo vom Stant untt-rstu(/.t.

Matielie tragen einen confessionellen Cliaraeter iiml

stehen iiiil Kin-hengeuieiusL-hattcn in Verbindung. Aa

der Spitie «ioer jeden Universität steht ein PrSsident,

wcl<lii r sie nach au^sen vertritt, sie im IrMhrn l- it^ t

und überwacht und für ihre Erfolge vcrautwüttlich er-

scheint Er wird dabei uoterstützt durch einen Ver-

waltungsrath, der rieb aus Personen In angesehener

Lebens'itcllung und elieraaligen Schülern zu>ainm»Misct?.t.

la dieser Körpersdiait vcrden alle administrativen und

financiellen Angelegenheiten entschieden, iribrend die

Fragen de> l'titi rrirlits der Facult^it, d. i. dem Colle-

giuni der Lehrer einer Faehwissenschaft. vorheljalten

äiiid. Die Zahl der Facultäten ist an den einzelnen

Univeraitäten verwAieden; sie richtet sich nach dem
I'' liiifiiiss lind manchen ZuiaU^kriten. DerVerf. zeiglan

dein }{< ispiel der UniveisitJitrhioagt),wie Bannigfallig sich

die Agenden einer anierikauiüchcu Univenritat gestalten.

Es giebt in den Vereinigten Staaten Aber 80 Uni-

versitäten. Hier werden einige hescehrielien, iiänilieh

das Columbia College in N'ewyorlt, die Universität

Pnneetown, die Harvard- nnd die Comell-Unireraiti^r

und die in Washington nnd Angaben über ihre Grün-

dun l' und Kinriehtung und die Zahl der Lehrer und

Schüler gemacht. Die Ausbildung zum Ai-zt geschah

Anfangs, vrie Mher in England, handverksmSs&i^. in-

dem sich der Student der Mediein zu einem ilt. ren

Traetiker in die Lehre begab und von ihm in allen

Theilen der Heilkunde unterrichtet wurde. iSpäter ent-

standen medieinisehe Sehulen, nnd zwar exiatirten deren

1810 erst 5, welche zusammen nicht mehr als C,T>0 .Stu-

dirende zählten. Im Jahre 1S40 war ihre Zahl auf 26

gestiegen, die 2500 Studenten hatten. Einige von ihnen

waren selbstiindig, ander» bildeten medieioisehe Fa-

eultäten im Rahmen einer Universität.

Die Bedingungen für die Zulassung zum Studium

der Mcdicin sind an den einzelnen Schulen verschieden.

An maneben wird davon gSnslieh abgesehen, an andern

wird verlangt, dass der künftige Stodeot mindestens

orthographisch sehreiben kann und einige elementare

Keuntuissc in den Naturwisscuscbafteu besitzt. Au
mdireren Anstalten mnas er dne höhere Allgemeinbil-

dung, z. B. Kenntnisse in den alten und neueren

Sprachen, in der Mathematik, Physik und Chemie, nach-

weisen. Die Studienpläne, von denen der Vert den-

jenigen der medicinischen Schule zu Pennsylvania als

Beispiel anführt, gleichen im .\llgemeinen den eng-

lischen und sind für ein 8- oder 4jäbriges Studium be-

leehnet Bemeriteaswertb ist, dnss neuordings aueb die

Geschichte der Mcdicin einen Platz darin ertaSlt, wäh-

rend sie an den Universitäten Kuropas, namentlich

Deutschlaads, vou Jahr zu Jahr mehr vernachlässigt

wird. Die im Stadienplane angegebenen Yorlesangen

sind obligat; ausserdem giebt es noch Curse. deren

Besuch dem freien Ermessen der Studircnden anheim-

gestellt ist. An vielen Schulen werden am Schluss des

Jahres Pril^angeo sbgdialtiBtt, von deren Erfolg es ab*

hängt, ob die Studirenden die Voriesnngra des oaebst»

fidgcodeo Jablganges hören dürfen.

Die au den medieiniachen Schulen wirkenden Lehior

erhalten gar keine oder doch nur ausnahmsweise eine

Besoldung un»? sind hauptsächlich auf die Honorare der

.Studirenden angewiesen. Die Berufung zum Lehramt

erfolgt nicbt immer «nf Grand hervorragender wissen*

schaftlicher Leistungen, sondern ist oft von localen Ver-

hältnissen abhängig. Wenn sich eine medieinisehe

Sehnle in einer kleinen Stadt befindet, so gehören fast

sSmmtlidM Aerate dem Lehrkörper derselbeo an, der

überall sehr gross ist. Die medieiniselieti ,'^eliulen stellen

Diplume aus, deren Werth recht verschieden Ein-

zelne Staaten haben deshalb medieinisehe Staatsexamina

eingeführt.

Je'! • ineiJieiiiisehe S' hulf ist mit klinischen Insti-

tuten verbunden. Das Kraukenhaus, welches ihr für

diesen Zweck zar Verfügung steht, bildet in den meisten

Fällen ihren Mittelpunkt. Di i Verwaltungsrath, der das

Spita! leitet, übt daher auch auf den medieiniselien

Unterricht ciuen grossen Einflu.ss aus. Die amerikani-

schen Hospitäler, deren mustetbafte Bniicbtungen be-

kannt sind, werden durch reiche Schenkungen Und Acte

der öffeutlicbcn Wohltbätigkeit erhalten.

Die meisten Universitäten luid medicinischen Scho-

len lassen auch wmbliehc Persraen zum Studium an;

ausserdem giebt «'s Anstalten, welche lediglic h diesem

Zweck dienen. Der Verf. macht einige MitLbeilungen

Ober die medieinisehe Schule fSr Frauen in Fbiladel«

pbia und berichtet, doss in Nordamerika gegenwärtig

etwa 2000 Frauen die ärzt liehe Praxis ausüben bei

einer Gesammtzahl vou ungefähr ItXiOOO Aerzten.

Hierauf schildert er das Studentenleben, gedenkt ibrer

gesellschaftlichen Vereinigungen und Clubs und be>

schreibt die wichtigsten medicinischen Schulen mit ihren

Instituten und Hospitälern.

New-Yotk besitzt seebs regelreebte und mebnre
unregelmässige (z. B. homöopathische) medieiniaQbe

Schulen. Das College of physicians and surgeons, ge-

gründet 1767, bildet einen Tbeil der Columbia-Univer-

rit&t und ist mit vortreSliehen kUnlaehen Instituten aus-

gestattet. Die mediobisolie Faeultät der Universität

Ncw-York ist verbunden mit dem Hospital Bellevue,

der Cbarite und dem Laboratorium Loomis. Die medi-

einisehe Sehule dea BeUewe-Hoapitals hat 500 Stu-

denten und verleiht jährlich 140 Diplome. Die medi-

einisehe Schule für Frauen. Das Hospital Koosevelt,

«rridrtnt 1889, bestellt aus meinwen ^viUons und ent-

hilt den achonaton chirurgischen Operalioussaal der

Welt, für dessen Bau und Einrichtung Syms ein Ca-

pital von Ii>ä75o0 Dollars hinterlassen hat. Die Post-

Oradn&te Medieal school mit ihrem Hospital ist nur Ar
diplomirte Aerztc bestimmt, die sich in der Heilkunst

noch mehr ausbilden wollen: .sie wurde 1892 von 527

Aer/teu besucht. Den gleichen Zweck verfolgt die Ncw-

Tork«r Poliklinik. Dann wnd das Kraukenbans fOr

Krüppel und mit Hernien Behaftete, das jfidische Ho-

spital, das Bellevue-Hospital, dos Presbyterian Hospital,

das New- Yorker Hospital, das Frauen-Spital nnd die

medidnisebe Aeademie enrihnt

Auch Philadelphia hatte eine .\nzahl medicinischer

Schulen, von denen einige wieder eingegangen sind.
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Die mc'iiciuuchu iacultat der Uiiivcrtiiüt t'cimäj lvaiiia,

aeit 1765 bestdiend, vifd von fiOO Stadireoden b«avebt

und verleibt jährlich etwii 120 Diplome. Das damit

rerbundene Institut für Anatomie und HinloL'if vordnnkt

einer Schenkung von 700000 Dullurs ^eiuc Kntsuliuug.

Die ludieiiüadM FkMultEt der JeffHson UniTereitSt, dae

Pennsylvania Hospital, das UtiiversitSte-Hospital und

das Deutsche Uci«pttal werden ebenfalls mit einigen

Worten besproehen.

Die eigentliche medieinieohe Stadt Nordamerikas ist

B.iltimorc. Neben einer grossen Anz.ihl von Kranken-

häusern und WohltbätigkciUsaustalten dienen dort dem
medicinisdien Unterrieht die medleiniselie PacultHt der

Maij'Iand Universität, die W.xsliiuglon University sehtiol

of mcdicine, das Baltimore Mcdical l'nllege, die iiiedi-

dnificbe Schule für Krauen und die mcdiciuiscbc Facultät

der Baltimore UniTersitSt. Alle diese Anstalten Ober-

triül an Grösse und Reichhaltigkeit der Einricbtungeo

die John Hopkins Universität, wekho vi>n eim-m reichen

KMifmann mit einem Ku!>tciiaufwaud von iiäüOOOO Dollars

gegründet wurde. Das rar medieiniseben Faeoltit ge-

bärende Krankenhaus ist inr Musteranslalt

In Washington befinden sich das militärärztliehe

Museum und die grosse mediriuischc Bibliothek, die

namentbeh an Zeiteebriften rneb ist, femer die medi-

cinische Facullit der Columbian Uniyersity, welche vor-

zugsweise von Xetr^'rn und Farbi>!;eti besucht \vird, die-

jenige der Naüoiial Univeräity und der üuivcrMtüt

QeMgetoini, welebe von Jesuiten geleitet wird and mit

dem l'rovidcnce Hospital verbunden ist.

Die Universität zu Ann Arbor zählt nahezu 3000

Studenten, darunter 400 woibliehe. Sic hat eine nie-

diciniscbe Facultit «od «mo Tortrefflieb eugeriebtete

Sdiule für Zahnärzte.

In Chicago werden genannt das liush Medieal Ci'lli ire,

das College of physicians and surgeons, die Post-Gra-

doate Medieal Sebool, das Presbyterian Heapital and
d.xs Cook County Hospital, (iro.ssartig wird die in Aus-

sicht genommene Universität in Chicago werden, welche

aach eine medicinische Facultat habeu soll. — In New
Hwrea beibidet sieh die sdt 1701 bestellende Jale Uni-

versity mit einer mcdicinischen Schule, welche ISlfl er-

richtet wurde, und einem .schönen Hospital für den

klinisehen Unterriobi — In Boston nimmt die medi-

einische Faeultät der Hanmd-Universitit den ersten

Rang ein. Sie besteht seit 1782. hat »-twa 2S0 Schüler

und verleibt jährlich 70 ärztliche Diplome. Sie ist mit

sahlrdclien Instituten auageetattet Ausserdem giebt

es in Boston noch mehrere medidnisebe Schulen und
einige grosse Krankenhäuser. — In St. Louis exi.stiren

nicht weniger als 10 medicinische Schulen, welche zu-

sammen etwns fiber ISOO Sebfiler haben. — In San

Fraodsco bestehen die Universität von Califomien, so-

wie die von Palo Alto und .') medicinische .'^chulen,

über welche der Verf. nach den Mittheilungen von

Gottbertin und Baadouin berichtet Die älteste ist

das Coopcr Medieal College mit etwas über 200 Stu-

denten: dann folgt dos Toland Medieal College, welches

zur California-Universität gehört. Unter den SpitjUen

erregt dao> chinesische mit chinesischen Aerzten Inter-

esse, ebenso wie die ehinesiscbe Apolbdce.

Die UniTersitäten von Canada sind nach dem Vor-

bilde derienigen in den Vereinigten Staaten eingerichtet.

Die Stadt Toronto bat eine Universität mit einer medi-

dnisohen FaeultSt, ausserdem noeb dne medldnische

Schule und mehrere Krankenhäuser, in denen klinischer

Unterricht ertheilt wird. Ferner giebt es medicinische

Schulen in London, Kingston, Halifax, Mauitoba, Mont-

real und Quebek, welche sum Theil an Universitäten

angegliedert dud und mit üospitälem In Verbindung

stehen.

Der Verf. führt die Namen berühmter Kliniker und

Pri>fe.ssoren an, welche an den genannten Anstalten die

Ltbrlhätigkeit au.süben, hebt ihre wiss'-itM-liiftlichcn

Verdienste hervor und gedenkt einiger merkwürdigen

Krankhdtsfälle, die er dort su beobaditen Oelegeohdt

hatte. Das Buch bietet eine Fülle von Material: doch

möchten wir wünschen, da^s dasselbe übersichtlicher

und gleichniiissiger bi arbi-itet wurden wäre.

23) Baudouin» M.» Lea ^ies de m^ecine irr6-

gulicn» des Etats-Unis. Bull. mM. No. 48. ^ 24)
Uegnier, L. II., La tnedecine transatlantique. Les

ecoles de mcdceinc regulieres d'Amörifjuc. Progres

medieal. No. 33. 34. (Verf. stützt sieh hauptsächlich

auf Baudouio's Berichte, denen er auch Abbildungen
der Gebäude und Pläne der medieiniseben Schulen
Amerika's entlehnt hat. Fs existiren deren jetzt lt?2

regelrechte, 30 irregniaie und '2'J meiiicinische Hilfs-

schulen. Vi>n einzelnen wird die Zahl der Stuilenten

und Lehrer angegeben und ihre Einrichtungen und Lehr-

mittel beschrieben.) — 25) Dawson, W., 38 yean dl
Mc. GilL Montreal Med. Joum. 1893—94. p. 481
bis f>01. portr. — 26) Minney, J. F., History in brief

of medical-schools in Kansa-s. Kansas M. .1. VI. 171

bis 73. — 27) üalloupc, .1. F., Kcmiuiscenees of ihe

Harvard medieal sebool in the year 1846. Bost^in. M«
u. S. J. p. 4S6. — 28) Qamba, Genno storico suUa
r. aceademia di medidna di Torino. Giom. d. r. a. d.

m. di. T. 3 s. XIII. 12 -17. 2;)) (iairdner,
W. G,, The Edinburgh Royal inlirmary in the lilties

with rcminiscences of some men cngaged in its mcdical

wards. Ekiinb. Hosp. Ben. 11. 1-18. — 30) C. Glas-

gow royal infirmary 1847—51. Gla-sgow Joum. Sept.

p. 203— 20fi. (Das Krankenhaus in ül.is^'ow besteht

seit KK) .lahren. Der Verf. veröffentlicht KritJiierungen

an die Z- it, da er dort studirtc und gedenkt dabei

seiner Lehrer M." Gregor, WilL Thomson u. Lowrie.)
— 81) St. Thomas's Hospital, opening of the uew me-
dieal sebool buildings. Lancet I. 1522. — 82) 66. Ver-
sammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien.
Wien. med. Woei.enschrifl. S. ir,.')7. 1 Taf. — Deut-

sche med. Wochenschr. No. 39. (von Jul. Schwalbe.)
— 33) Fünfzig Beiträge aus dem Gebiete der gcsammten
Medicin. Festschrift cur Feier des 50jährigea Jubiläum»
desVemins derAente des Reg.-Bez. Düsseldorf. Wies-
baden. S". 597 Ss. 8 PI. 34^1 Graf, E.. Geschichte

des Vereins der Aerzte des Ree Ii- /. Üfisseldorf. Fest-

schrift d. Ver. Wiesbaden. ! l' l - II üb ler,

Rückblick auf die tiescbichte der Gesellschaft lur Na-
tur- and Heilkunde in Dresden, besonders dfo letzten

25 .fahre. .lahresbericlit. S. 9:--ll.S. — 8«) Orth

-

mann. Die Feier des .^Ojrihrigen Stiftungsfestes der

(iesellscbaft l'iir Geburtsbilfe und Gvnäkologie in Berlin.

D. M. W. No. 21. 22. — 37) Festschrift zur Feier des

50jährigen Jubiläums der Gesellschaft fOr Geburtshilfe

und Gynäkologie iu Berlin. Her. v. Cbrobak und
PfannenstioL Mit 15 Tafeln u. 4 Hulzschn. Wien.
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S". :',S1 Hiis.-y. S. C, Tli.- histon- of th.- niodicil

i^iilv i'l Iii-- 'li'-Irii-l "f
<

'i'llimliii .iii'l iis ilovclopliu'lit.

Maoiaiid M. .1. B.iUimnro. p :i97 -lül. — ;5lt) Tlie

centcnni.il nli hration of Ihe Hartford Countv Moiiical

Msociation. Uartford. 1893. 8» 160 pp. - 4Uj Di-

rectory of scientific societics of Washington comprising

1hl- arithriipioai, hi'ilogii nl, rh- mii-al. entoniological, gco-

logi<-nl, national, gcographic ainl philosophical soci<'tios.

Washington. 8". 67 pp. — 41) Allen, D. P., Histury

of carly IcgUlation and societics in Ohio. Tr. Ohio N.
Soc, Cinrinnati. 1898. p. 24—45. — 42) Pusclr-
inaiin, Th., MiTlioal sci'ii'tirs of aiicicnt and iii'>'l'Tn

tiincs. Aus d. \V. kl. W. übc-rs. Med. Age. Detroit.

XII. 70—77.

If. m% l«4ldB iea alUa €ritan«llMni

des trieits.

1) Jolly, .1., .^uine considerrition rc^jarding the ajze

of the carly uicdical litcrature of India. p. 4.'>4dl.
(Verf. «deokt der veit auseiDander gebeadeo Ansichten

Qb«r (ms Atter der medicinischen Werke der Sanskrit-

liti-ratiir uml !ii'ini:rkt, d.\ss dii; Angaboii il«"* porsisdifii

Aiv.tfji MuwatT.ik , h riKT ilie holif Eiitwicklting di-r

Medicin, wie --ir uii'^ «lur. li das Duwer M. .S. nb< rlii-fiTt

wirdt und die Aehnlicbkeiteo der Theorien mit denen

nicht medieiniseher Sehriften des 'Sanskrits doeb einige

Aiihalfspunktc für di«- I'- iirtheilung der Kritr-' bi'-t'-ri.)

- "i: lliiernlc, A. Kud., Tlic HnWL-r Maii\i>ri-jj)i.

C.il.-.i'in 4". IS'.liriM. Mit Taf-ln. (Ho.tmI.- v-r-

ütfcntiicht hier den Text dieses werthvollcn Docum<Mit,s

der Sanskrit-Literatur nebst lateinischer Transscription

und englischer Uebersetzung. Uebcr den medicinisehcn

Inbalt habe ich nach Bühlcr's Mittheilungen bereits

im .lahrcsbericht 1891. I. S. "27. < inigi- Ai galicii ge-

macht. Ausführlicher werde ich darauf eingehen, so-

bald das jet/.t noch im Erscheinen begriffene Werk zum
Abschlusa gelangt ist.) — ä) Jobnston, C, As^an
medicine. John Hopkins Univ. Cire. Baltimore. XTII.

IIS. — 4) Dofele, F. V, Wundbehandlung bei den

Assyrern. Allp. med. Centralztg. Nr. 2. (Verf. ritirt

aus .^iiiith: „Die Keilschrifttexte A.ssurbanipals" die

Kraukbeitsgeächicbto dieses Köni^ der 668 t. Chr. zur

Begiemng gelangte, und beriditet, dass er an einer

Attgencntzütidung liti, die mit Verband und chirur-

f^.schen KiiijrrifTen behandilt wurde.) — 5) Hendel 1,

I., The physieian of saen-'l hislory. Albany M. .Ann.

XV. p. (;,")- .sl. — ti) Hurrel, K., The insam- kin^s

of the bible. Am. Jouni. of insanity .April. ^pri' ht

die iieisteskrankbeit der Kiinige Säul und Mebucad-
nczar).

7) Prcuss, J., Der Arzt in Bibel und Talmud.

Sne historische Studie. Virebov*« Ardiiv. Bd. 188.

S. 261—283.

Der Verf. liefert eine quellenmässige Darstellung

der TUltigkeit des hebrüsehen Arztes, der in der Kbel

R5ph3, im Talmud auch Assia genannt wird. Derselbe

be>< !ir:inktc sieh nirlit auf di'- Behandlung der inneren

Krankheiten, sondern übte auch chiriirgiscbe und gc-

burbihülAiehe Praxis ans. Speeialisten, irie bei den

A' _'yfi1'rn. ;r.ih nieht. Die Bereitung der Arzneien

lii->.ir^'(r i|.'r \r/t wie überall im Alterthum. Neben

ihm wirkte noeh der Uniman, welcher den Aderla.'»»

ausführte, SehrvpfkBpfe setzte und aodi die Besehnei-

duiig vornahm. Die ersten AcRte, welche in der

Bibel erwähnt werden, waren Acg^-pter, Sclaven Josepb's.

Zu den Zeiten der l'ropbcten existirte schon ein ärzt-

licher Staad. In Tilmttd ist toq mebrena Äenten
- lli'de: auch der Erangelist Lucas war bekanntlich

rimiCIN DNIt DBB KRANmKlTER.

Arzt. Der ürztlicbe Beruf stand zu jeder Zeit in

grossem Anaebeo. Aeratliehe Kunstfebkr wurden nur,

wenn sie auf Fahrlilssifjkeit fder liüser \bsiehf be-

ruhten, geahndet. In der Ausübung der Praxis spielte

die Religion keine Rolle, denn der jOdisebe Arzt durfte

niebtjQdische Patienten behandeln, und jQdisebe Kranke

durften niehtiridi-iche \er7.te 7.u Rathe xiehen und von

ihnen sogar die Ucschueidung ausführen lassen. Für

die intliche HüICb war die Zablung einea Honorars ge>

stattet

8) Stephenson, F. B., Medical papyri of aneient
E^ypt ei.mpared with (inek and Roman autbors sum-
niari/.ed fri«m (he (i< rman. N. A'. M. J. p. 404^66.
— 9) Maealister, \., Notes on e^njitian inumiuies.

J. Antbrop. Int Ix>nd. 189S/94. p. 101—121. — 10)
Oefele, Frfa. Der Kraakbeitsname Tr{Aus fBbrt
sieh zurück auf den %yp(isehen Krankheitsnamen äaä.

Alls;, med. Ti-ntral/tg. No. HX). (Der vom A'erl. unter-

inMiimi-rie Naehweis dieser Bezi'-hun-jen ist f,n-sueht und
nieht überzeugend.) — 11) Derselbe, Glossen zur
altiigyptiseheu Medicin nach Papyrus Ebwt. AUg. ased.

Centraizeitung und Sep.-Abdr. — 12) Derselbe, Die
Receptirung der alten Ae^yptt r. Wien. klin. Wochen-
-ehrifl. X-i. AC. -- i;;;: nVr, II.'-. Dir ii i.-|;t -prith. .lo-

gische (iyoäkologic der alten Aegypten Berlin 8 *.

H5 Ss.

14) Derselbe, deisteskrankheittti im allen Pha-
raoncnlande. Aer/tl. Rundschau. No. 43.

In der ersten .Arlwit wendet sich der Verf. zunächst

^^egen die Deutung, welche Ebers einigen Mcdicinal-

maasseo der alten Aegjrpter gegeben hat and wig^
d.iss dabei manche Reeepf-' ki inr rationelle Zusamm<"n-

»etzung der einzelnen Stoße darbieten ; er scbliesst sich

Tanoery an, wenn er das Ro als Raumraaaas Toa

6 cen erklärt. Hierauf wiederholt er, d,is8 Pap.

Ebers nii-ht, wie Hirscr annimmt, mit dem vierten der

bcrmetiscbcu Bücher identisch i^t, sondern aus einer

Anzahl Ton Bruehstüeken oder AussSgen daraua be-

steht. Die Dosirung der verschiedenen Arzneieu war

gesetzlich bestimmt: es gab für jed>-ii .\r/,neistoflr be-

stimmte Normal-Einbeiten, und dem .Arzt stand in

dieser Hinsieht nur ein beaehiftnkter Spielranai in. Im
I' il). Kbers weist dasselbe Hceept bei Wiederhohintren

Kürzungen und Veränderungen auf, was der Verf. auch

als einen Beweis ansiebt, doss er nicht zu den ber-

oMtiMheB, also au dea heiligea Büefaem gehBrte, denn
Wortlaut nicht geändert werden durfte. Die A< gypter

verwendeten bereits Suppositorien, um Stuhlgang her-

beisulSbren. Um eine gcwünsebte Vielseitigkeit der

anaeiliehen AVirkungen sn erzielen, wurden nach der

.Ansicht des A'i-rf. mehren? einfache hermetische Reeepfe

zu einem Cumbioationsapecept vereinigt. Er berichtet

dann 3ber die Mittel aar OesehBaeksTerbesaerung,

welche die Aeg3-ptcr gebrauchten, und III Ii Hypo-

these auf, dass di r l':ip. Ebers uiit>T der Fn imlherr-

scaft der Uyk-sos, etwa um d. J. 210U v. Chr. \crfas&t

oder Tielmdir snaanunengetragen worden iat Feiaer

zeigt er, dass unlüslichc innere Medieamente vini den

Ägyptern auch zuweilen in der Form von Pasten ver-

ordnet wurden, und macht darauf aufmerksam, dass sie

d«B AbfpHig TOB fincevtidewarBMtB bei dec Kiaak-

bett Saa beobachteten. Er deutet dieselbe als fieber-
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hafte Kraukhüit im AllgcmciiiLii uii«i Ijc/icht mc be-

wnders auf Dyaeoterie nod Cholen nostras; Sebent-
haucr (vj;l. Jahrcsber. 1881. I. S. 359) t-rklärtc ä.iÄ

für die durch Doi-bmius duodenulis bervurgerufene

Chlorosb aegjrptiaca. Zum Schluss fiibrt der Verf.

Stellen an, veleb« die Behaadluof too HSniorrhoidal»

kaoton ood Blntangen betreffeo.

D<r zwi'itr Anfvatz ist fin Vortrag, «Jen v. Oefelc

bei der 66. Vertiamiuiung deutscher Naturfürschcr und

Aente gehalten bat Er sagt, dass die Zahl der im
Pap. Kbcrs enthaltenen Recepte ungefibr SOObetrSgl

Inrn-rlii'h wur<len 'Jic Mclicamontr in d^r Form des

Trankes, Uusses uud der Paste gereicht und äaugliugcn

durch die Bruatmileb cagefübrt Man kannte Kau- und

Gurgelmittel. Inhalationen, Clystiere, Stuhizäpfebcn,

Tampons. Kin>prit7.inigoii und Einrrihtiiii:rii für die

tiescblcclitstheilc, Üaurherungen, .Schnupfpulver, Pflaster,

Salben, UmadilSfe, Entbaarunga- und Haanruehsniittel,

Zahnplomben u. a. n.

In der drillen .Mihandkint: 'I' rV' if.. da-H.s die

Medii in der alten A' gyptrr. IJahx kmier, Indicr und

Phueuizier der gneehiücheu au Alter überlet^en »ei und

daher mehr Beaebtung verdiene. Wenn er dabei be-

merkt, dass das Bower-Manuseript für die Geschichte

der Medirin bisher noch nicht verwcrthet worden, so

Terweiae ich ihn auf meinen .lahrcsber. I>H*J1. I. S. 327.

Bieraaf eiSrtert er die Sdinierigkeiten, «eichen die

Fnträlbsclung der Papyri, namentlich die Deutung der

sacbiicbeu Bezeichnungen, der Pflnnzennamen und

medieiniscben Tecbnieiiaien begegnet, hebt die Bedeu»

tung der mit dem Text verbundenen bildlichen Dar-

stellungen und Signaturen für difsmi Zweck hervor,

giebt einige Notizen über das Hebammeuwescn, die

Veritehmngen sur Geburt, die Sebwangenchaftsxeicben

und die Präge des muthmassliehcn (K>sebleehl^ des zu

erwartenden Kindes nach alt.n gyptisehen und liehr.ii^ehen

<^uclleD, schildert diu Pflege, welche die Frauen ihren

intimsten Reisen, besonders den Geschleebtstheilen

widmeten, berichtet, dass der Coitus während der

Menstruation verboten war, führt die Ansichten der

Aegjrpter über die Lebensräbigkcit der Neugeborenen

an und bes{wieht die Verwendung der Frauenndleh als

Ileilmittel. Kr weist in diesen Auseinandersetzungen

auf manche Aehnlichkeiteo zwischen den aegjrptiscben

Qnellen und der HippokratiaoheB Sammlung bin.

Im vierten Aufsatz wird eine Stelle hervorgehoben,

im weleber bei GeiitassUtouBgeD eine ableitoade Behand-

inoc OPentaneUen?) eoqplbhleii wird.

15) Oefele, Fib. v., ^e Angba behandeln die

Aegjpter mit der |j;Ii ichen Inhalation wie Hippokrates.

Allß. med. CiMilral/eitung No. 93. (V<rf. deutet das

Wort scrit als eitie Art Angina und weist auf die Aehn-
lichkeit ihrer Behandlung mit deijenigen der Bräune
bei Hippokrates bin. Atis dem von letsterem angegebenen
Reeept '>\i('ht t-r die noi-h nii-h( crklriden Bczeiehnungca
.nr^_\ pliseluT ArzneiNti'lTf zu erkennen.) — lü) Oefele,
Frh. V.. Kine zweite Angina des PapjTUS Ebers. Allg.

med. CentraUeitung No. 9^

V. Me ledieii des Allerthaas. (iriecheB md
liMr.

1) Prenner, E., Zur Einführung des Aselepios

eultus in Athen. Rhein. Museum. Bd. 49. S. 818—816.
— 2) Bidez, J., La biographie d'Empedocle. Oand. 8*.

3) llberg, .1., Prolegomena critica in Hippocratis

npenim qiiae feruntur recensionem novam. e. 1 tab.

I. ip.s. S". I.XIV. p.

Der um die llippukrates-Forsehung hochverdiente

Verf. beabsichtigt« eine neue Ausgabe des griechischen

Originaltextes dt r Ilippokratischen Sammlung zu VCr-

anstalt<"n, und gewiihrt hier einen Einblick in die dazu

erforderlichen Vorarbeiten. Von den zahlreichen Hand-

sebriften, die uns Oberliefert worden sind, enthält keine

f-inzit:-- sämuitliciie Werke der Hippokratiker. Sie er-

gänzen sich in dieser Hinsidit gegenseitig. Für die

Herstellung des Teites kommen hauptsächlich die f&nf

ältesten Codices in Frage, nämlich: 1. Die Handschrift

der Wiener H..f bibliothek Med. IV aus dem 10. Jahrh.

2. Uer Pariser Codex 2253 aus dem 11. Jahrh. 8. Cod.

74. 7 der S. Loren» Bibliothek zu Florenz aus dem
II. 12. .lahrh,, wfleher einst im Besitze des Kranken-

hauses zu den 40 Miirtyrern in Konstantinopel war und

damals wahrscheinlich von Niketas für seine Samm-

Inng ehirufgiseber Schriften benutst wurde. 4. Cod.

graec, 27)'. ilcs Vatiean*; .aus dem 12. .lalirh. Cod.

2<'.;t der Bibliothek von S. Marco in Venedig aus dem

11. Jahrh. Die beiden letzten Codices sind in Bezug

auf die Zahl der Hippokratisehen Schriften die voll«

ständigsten. Der Verf. zählt den Inhalt d-r einzilnen

Uandscbri/ten auf, bespricht die Eigenthümlichkciteu

ihrer Schreibweise und erörtert ihre gegenseitigen Be-

sehungn und VwwaadtsebaJteverbittaiss«. — Neben

diesen .*) massgebendi ti
•" diees kommen die späti-ren

Handschriften, welche säiumtlicb vom Cod. von ä. Marco

mehr oder weniger abhangig sind, nur ansbilf^eise in

Betracht. F- sind dies die Pariser ('•dires 2149,

22M 55. 2144, 2143, Vatican. graee. 277 und Lauren-

tian. 74, 1. — Der Verf. gedenkt dann Uer Hypothesen

Aber die Zeit, wann die Hippokratisehe Sammlung ent-

standen ist, bemerkt, dass sehnn zur Zeit des Aristoteles

Ungpwissheit üher die Autorschaft einzelner Schriften

derselben herrschte, und weist darauf hin, wie wichtig

das Hippokrates-Glosaar des Erotiaoos und die Commen-
tare Galens, sowie sein (ilossar für die Festst. IIung der

ursprünglichen Uestalt des Corpus Hippocraticum sind.

4) Ilberg, J., Die mcdicinisehe .^chrilt über die

Siebenzahl und die Schule von Knidos. Griechische

Studien, gewidmet zum 60. Geburtetage von H. Upsius.
Leipzig.

.')) II i p p 0 k r a t e s, Säntmtliche Werke. In's Deutsche
übersetzt und ausführlich eonimentirt von Dr. Robert
Fuchs. Bd. 1. München. 1895. 8. 527 .S.

Wenn darüber geklagt wird, dass die Aerzte der

Gegenwart von der medieiniseben Literatur frOherer

Zeiten und besonders des Alterthums im .Mlgemoinen

recht wenig wissen, si' liect die Schuld gewiss zum

grossen Theile daran, dass ihnen dieselbe bisher nur

•eltein und nldrt in geeigneter Weise sni^lieh ge-

madit wurde. Sie sind nur ausnahmsweise im Stande,
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die griohiscliun und lateinischen ^cliriftcn im Uri^iual-

t(0ct SU lesen; denn di« dafür erforderlidicn sprachlichen

Kenntnisse sind, wi'nn sie am Gymnasiuin übirhaupt

enrorbcn wurden, durch den Mangel an Uebung im Ver-

laufe der Jahre verblasst und keinesfalls ausreichend

tum Stadium der medioinisehen Werke des AKerthums.

UnMlliff ist es. zu vi/rlaii<ren. <ln>is sio i^rln-liliche Opfer

an Zeit und Mühen bringen, lediglich um für diesen

Zir«ek ihre Spraehkaontnisse anfitnlHsehen und su er-

veitern. Sie «erden durch ihre Bcrufsthätigkeit derartig

in Anspnith genomnvn, dass sie mit Ht^cht fcrdorn

dürfen, da:>s ihnen die mcdiciuiüchc Literatur der Ver-

gangenbeit durch DebersebungeD in moderne Sprachen

übermittelt «ini. W>'nnPagel dage^^en eifert und sie

.Kst'lsbrürkcn" ii' iint, so vcrglsst er, dass es sii-h dabei

nicht um unerlaubte literarische ilülf:>ukittcl handelt,

durch velehe ISaule Sehulbuben der Pflicht Überhoben

Vcrd< n, fremde Sprachen zu l< rncn.

Deutsche Uebersetzungen der ntedicinischcn Schrif-

ten des Alterthunis bilden für die heutige Generation

der Aerzte ein Bedurfniss und eine Nothwendigkeit.

Tjeidor ist dcrselbeii bislier nur in u!igciiM^^'' ii(lcr Weise

Uechnung getragen worden. Manche Werke sind noch

niemals ins Deutsche übertragen vorden; bei anderen

geschah eS| aber in einem .'^tyl, der sehwernillig, bis-

weilen sogar unverständlich ist. Vun der Hippokrati-

ächen Sawmlung gicbt es zwei deutsche L'cbersetzungen

;

ausserdem hat Littr^ seiner Auagabe des Originaltextes

eine vortreffliche französische Uobertragung beigegeben.

Es war daher die Verriffentlichung einer dritten Ueber-

sctzuug ins Deutsche nicht so drängend, als die Her-

stellung deutscher Auagabea von Autoren wie Galen,

deren Werke noeb oiemals ins Deutsche übersetst wor-

den sind. Zudem st«ht das ICrscheinen einer neuen

Teit-Ausgabe des Ilippokrates bevor, welche sich auf

bisher unbenutites handsehriftliches Material stütst und
daher voraussiehtlich manehc Verbes.scruagen und Er-

gänzungen bringen wird, so dass es auch aus diesem

Gründe ang' zeigt war, mit der deutschen Uebersetzung

noch zu warten.

Zur .Anfertigung einer deutschen Uebers- tzung der

Ilippokratischen Sammlung gehören nicht blosü philo-

.logiscbe, soodsra auch medidnisebe Kenntnisse; ausser-

dem mnas der Uebersetzer mit der Geschichte der Me-

dicin vertraut sein und die Fähigkeit besitzen, scharf

su denken und seine Uedaiikeu klar auszudrücken.

Solche ESgeosehaften finden jrieb nur selten in einer

Person vereinigt. Wenn nicht, so ist es nothwendig,

dos« sich ein Arzt und ein Philologe zu gemeinsamer

Aibdt vereinigen, vaan das Unternehmen allen An-

sprüchen genügen soll.

Dr. Robert Fuchs wird in dem Prospect, welchen

der Verleger der vorliegenden deutschen Ansirabe vor-

ausgeschickt hat, als eine „Autorität aut dem (iebiete

der Gemdiicbte und Literatur der alten Hedieio* be-

zeii linft. Wir wissen von ihm nur, dass er seine Doctor-

Dissertation (1892) und zwei kleine Aufsätze über

EtaaittFatn» geschrieben hat (siebe Jahresber. 1892 und
1898); aber dies berechtigt durchaus nicht su dem An-

spruch, dem Publicum als Autorität TOfgestellt zu

Verden.

Fuchs ist Philologe, nicht Arzt; gleichwohl will er

den Glanben erwecken, als ob er medicinLiche Kennt-

nisse und irstliehe Erfahrungen erworben habe. So

unternimmt er nicht nur die SrkUmng medieiniaeher

Ding"', sondern beruft sieh auch auf seine eip-nen Er-

fahrungen in Krankheitsfällen, wie auf S. 79. Anm. 25

und S. 108. Anm. 7. Bei einer anderen Gelegenbdt

(S. 512. Anm. 85) erklärt er, dass er .grössere" Er-

fahrungen in dem bctnfroriden l'unkte nicht habe.

Derartige Bemerkungen sind geeignet, dun Leser bei

flüchtiger Durchsicht des Buches irre su führen, und
das ist [i< ( Ii schlimmer, als eine übertriebeDe Bneb-

händler-l^eel.-ime.

Der erste liaud der vorliegenden deutschen Aus-

gabe der Hippokratiadien Sammlung enthält folgende

Schriften:

1. Der Kid. 2. Das Gesetz. 3. l'ebcr die Kunst
4. Die alte Medicin. 5. Der Arzt. 6, Ueber den
Srstlichen .Anstand. 7. Vorschriften. 8. Die Apho-
rismen. 9. Die Anatomie. 10. Das Her*. 11. Das
Fleisch. 12. Die Drüsen. 18. Die Natur der Knodien.
14. Die Natur des Mensehen. 15a. Der Samen. 151». Die
Entstehung des Kindes. 15e. Viertes Buch der Krank-
heiten. IC. Die Nahrung. 17. Die Diät. 18. Die
Hygiene der Leben.swei.se. VJ. Ueber Luft, Wasser und
Oertlichkeit. 20. Die Säfte. 21. Die Krisen. 22. Die
kritischen Tage. 23. Die Wochen. 24. Die Winde.
35. Das Buch der I^rogoosen. 26. Die Vorbenugungcn.
Buch I und II.

Da die deut--elie Ausgabe für Medieiner bestimmt

ist, so war es wünscheoswerth, der Uebersetzung eine

Einleitung vorauszuschicken, in welcher die Lebens-

schicksale des Hippokrates, die Entstehung der nach

ihm genannten Sammlung, dii' Ansichten Über den Ur-

sprung und das Alter der einzelnen Schriften und deren

Einfluss auf die Entwickelung der Heilkunde dargestellt

werden musste. Der Uebersetzer hat dies unterlassen.

War t's ihm zu mühevoll, die darüber vorhandene um-
faugieiche Literatur durchzuarbeiten?

Seine deutscbe Uebersetsung ist xvar medemer als

dii' beiden früheren di^\itsi hcn Uebersetsungcn und daher

im .Mlgemcinen auch hesser, aber an vielen Stellen

unbeholfen und schwer verständlich. Dabei macht sich

sein Mangel an medieinis^er Bildung bemerkbar, indem
er für die griccbiselien .Ausdriieke nicht immer geeignete

Bezeichnungen findet; dagegen bat er von der moder-

nen meffieiniadum Sprache leider die Unart des über-

triebenen GebrauchesframdspracfaigerWorteübernommen.

Warum sehreibt er in einer deutsehen Uebersetzung

Exitus statt Tod, lethal statt tödtlich, maligne statt

bSsartig, Torpor statt Erstarrung u. a. m.?

Seine Kenntnisse auf dem Gebiete der Gescbiebtc

der Medicin hat er sich in Haeser's Lehrbuch geholt,

aber selbst davon citirt er nicht überall die letzte Auf-

lage. Die saUreiehen Schriften über Hippokrates,
welche später erschienen .sind, lisst «r nnberfieksiditigt.

Hätte er sich die kleine Mühe genommen, meine Jahres-

berichte anzuschauen, so hätte er die nütbigen Hinweise

auf die betrelTende Literatur geftinden.
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Der UeberseUuag wurde ein aus nahexu zwciUuMtad

Annerkangen bestehender Commentar beigegeben, wel-

rher nach dem bnebbtodlerischen Frospeot «eine Art

Encyclopädie des gcsatnmtcn griechischen Altorthums"

darstellt. Derselbe ist bei einigen Schriften sehr uni-

fangreieh, bei anderen s^Heh und dfirfHg ausgerallen,

je nachdem verwendbare yoiarbeitcit dafür zu Gebote

standf-n. Bei dfn Aphorismen, wo die Krkläningen von

l'itscbaf t (lä'25) und Büiiuingbauäcn (18G3) benutzt

verde« konnten, wird jeder einselne mit einer Anmer-

kung ausgestattet. Dagegen wird beim Kidc mit keinem

Worte der Deutung gedacht, nach welcher das eine

Verbot nicht auf den äteinscbnitt, sondern auf die

Castration an bedeben ist

Pif Anmerkungen sind fheils literarhisforischer oder

pbilologiscber, theils medicinischer Natur oder von all-

gemeinem Interesse. Es sind literarische Hinweise auf

Parallelstellen in den HinMkratischen Schriften oder

auf ähnliche Anschauungen in den W-rk'-n nndT*>r

Autoren. Durch griechische und lateinische ( it.ite wird

dabei dne Gelehrtheit entfaltet, die för den angestrebten

Zweck überflüssig ist. Besonderen Werth legt Fuchs
auf .^eine Arbeiten über Rra^isfratus, indem er diesel-

ben nicht weniger als 29 mal, vielleicht sogar noch

Sfter, enriUinl

in einigen Anmerkungen werden Ding«' nläutert,

die allgemein bek.uiTit sind. Die niei>ti"ii .\intitrkungen

bestehen aber in Kiki.iruugeu medicinischer Gegen-

stände. Sie sind von einem Niebt-Hedidner fOr Aente
verfa.sst. Fuchs stützt sich dabei, wie es scheint,

hauptsächlich auf Villarct's mediciuischcs Handwörter-

buch. Da ihm die mediciniscbe Bildung abgeht, so ist

«s begnUUdi, wenn ihm Missverstindniase und brthamer

unterlaufen. So hält er z. B. Zäpfchen und Epiglottis Tür

identisch (S. U. Anm. 9 und ä. 147. Cap. 11.) S. 104

Anm. 78 ist Ton der EnModnng als Sympt •m des

Fiebers, S. 105 Anm. 75 von den durch Fieber ent-

stehenden Eiterbildungen im Urin die Rcie. \elinlichc

Sigeboixse ersielt er, wenn er sich über üetostasun und

andere Fhigen der Pathologie ausspriebt Sein Mangel

an Yerständniss medicinischer Gegenstände wird noch

mehr in den beiden folgenden Bänden der Mippnkrafes-

Uebersetzuog hervortreten, da dort die Abhamilungea

mit streng IntUehem Inhalt, die Aheduiitte Uber Chirur-

gie
. nehurtshilfe uud Frauenkrankheiten reifeliihrt wer-

den .sollen.

Es ist eine Anmaaesung des Uebersetsers, dass er,

als Laie, es gewagt hat, die Aente Ober ihre Wissen-

schaft belehren zu wollen. Wir ralhi n ihm, in den

beiden folgenden Bänden alle medicinischen Anmerkungen

und Erklimngen fnrtxnlassen; denn jeder Arxt ist im

Stande, ihnen eine richtigere und bessere Form au

geben. Ueberhaupt würde 'l;i> Werk bedeutend ge-

winnen, wenn der ganze überflüssige Commentar unter-

drQekt und dafür auf die Uebersetsung grössere Sorg-

falt verwendet würde.

6) Fred rieh, C, De litrn zt/n ^'t/mof nw-^pancoa

pseudhippoerateo. Inaug. Diss. Jena. 8. — 8) Sour-
I an gas, M., Etüde sur Uippocrates ; son oeuvre, ses idöes

sur i'infci'tii'U et >es moyeiis aulisrpuques. I'aris. 8.

83 pp. - 8) Fuchs, R., Anecdot,i mediea Uraeea.

RheU. Mus. Bd. 49. II. 4. S. 532—&58. (Inhaltsangabe

des Cod. suppl. gracc. 686 der Pariser Natienalbiblio-

Ihrk: Verglen limif; dt s darin {enthaltenen (\-»noii des

Maximus Planudes mit dem von Idelcr veröffentlichten

Text; Mittheilungen aus einer in diesem Codex belind-

Notisensammlung eines Arztes des Mittelalters, welche
sieh mit den Lehren mehrerer Aerste des Alterthums,
wieEra,sistratu>, Praxagora-s u. A. beschäfti^rt.) — !)) D-t-
selbc. De Er.isistrato eapita »cleeta. Ileniiev. T. 20.

H. "J. 171 203. (Verf. bespriclit eiiiit;e \r/,neii n d> s

EriLsislralus, ihre Zusammensetzung und Anwendung und
weist auf seine Leistungen in der Anatomie und seine

Kenntnis.s>- in der Nosologie hin.) — 10) Helm, R.,

üeber die Lebenszeit der .\crztc Nikias, Era.sistratos,

Metrodor und i"l,ry.,ip|i. T. '-'H. ICl— 170. (Der

Dichter Theokrit, welcher walirselieinlich der Sohn
des berühmten Arztes Prauforas von Kos war, zählte

die obgenannten Aerste zu seinen Freunden und
hat einzelnen, wie t. B. Nikias, der auch Dichter war,

Gedichte gewidmet. Ihre Lebenszeil fällt iu's 4. .Tahr-

hundert und den .\nfang des 3. Jahrhunderts v. Chr.) —
1 1 1 Knaack, (1, Zu .\rats medicinischen Schriften.

Hermes. T. 29. S. 472-476. (Verf. liefert einen Nach-
trag zum TOrhergchcnden Aufsatz, indem er darauf hin-

weist, das> auch Arat. ein Schüler des Mcnckratcs von
Kphesus und Verfasser einer Schrift über die medicini-

schen Heilkräftt^ und einer Aldiandlung über die Be-

reitung von Arzneien, mit Theokrit und Nikias be-

freundet war und zu ihrem Diehterkreise gehörte.) —
12) Xeuburger. M.. Hin neuentdeckter medicinischer

Papyrus im Rriti.sh Museum. Med.-ehir. Centralblatt.

A\'i>"h, S, .')-t2 13) Rasch, LaeijeNid' nsk.ih.^n i

Alexaudriuertidcn. Nork. Mag. Lacgevid. ühristiauia.

K. 68»-714.

14) Maurice, Albert, Les mMeeins Grees a Berne.

Paris. 8«. 323 pp.

Der Verf. stellt sich die Aufgabe, die Verpflanzung

der grieehisehen Cultur naeh Rom zu sebildem. Im

vorliegenden Bande lost er ein' n Th il derselben, indem

er die Einwanderung der griecliiselien Aerzte und d- rcn

Einfluss auf die Entwickelung der Heilkunde in Rom
beschreibt. Naeh einem kursen Bfiekbliek auf den Zu-

stand der Medicin in den ersten J.ahrhunderten nach

der Gründung der Stadt erzählt er von Archagathus, dem

ersten griechischen Arzt, der dorthin kam und Praxis

ausSbte, und von Asklepiades, dessen medididecliea

System und ärztliche Behandlungsmethode ausfuhrlich

erörtert werden. Dann erläutert er die Grundsätze der

Methodiker, Pneumatiker uud anderer nedldnisdier

Secten und bespricht die Verhältnisse des ärztlichen

Standes. Dabei gedenkt er der Aerzte d'^s k:^!-. 't Hi-li'-n

Hofes, der Militärärzte, der Hausärete und weist auf die

traurige Lage bin, in welcher sich die dem Selaren-

stände angehörenden Aer/te befanden. Eingehend be-

schäftigt er sieh mit den Werken von A. Cornelius

Celsus, Scribonius Largus, Dioskorides und Galen, wäh-

rend er Anderen, wie Arehigenes, dess« Lmstungen in

der Chirurgie gar nicht erwähnt werden, Aretaeu.s, dessen

grosse Bedeutung für die Xosologie der Verf. vollständig

übersehen hat. Soranus, dessen Werke, wie er irrtbum-

lieb annimmt, verloren gegangen sind, und Caelius

Aurelianus nur wenige Worte widmet. Beaonderea

Interesse schenkt er den Vonügen und Fehlen des

Thessalus, dem Auftreten und Treiben der icstliehen
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Charlalaue, der Bereitung des Tiieriak», ilcia )iebraucb

TOB Wunderaittoln und ibnltobem mehr.

Der Verf. ist, »ie es scheint, tii. hr Ar/t; er ist

daher nieht im St^uule, zu unferselicidiii, welehe That-

saelien für den Fortschritt der medicini.schvn Wis^eu-

achaft TOD Bedeutung waren, und Tenniig nicht die

Verdiensteder eiiizi-ltifn r« rsi>t»i?!i fji-bühri'iiil zu würdiy;en.

Vielleicht wollte er nieiit so sehr lidcbren, als untt-r-

baltcu? Viclleicbl isl »eiu Buch nicht für Acrzte, son-

dern für das grosse Publicum der Gebildeten im All-

«."im-iii'-ti !>i ri'('li(iri ? — Kinzoliic Alischnilli' d<'ssi l!(cn,

wie die Darstellung des culturbistoriscbcu ilintergrundcs,

auf dem sidi die Versehmelsnng der lömiseben Hediein

mit der griechischen vollzog, und die Srhilderung des

L( ln>n» am kaiserliehen Hofe in Born sind vorzÜL'lieh

durchgeführt. Kür die Ueschichte der Medicin bietet es

jedoch keine «Menttiebe Bereieherung; denn es enth&lt

nichts, was man nicht in jedmumedieiDiacheo (lesehiehs-

werk findet

15) ^'< lil'. l'yrrh(>iir!>ilic Studien. Die pliilo-

sophische Hichtun^ des Cornelius Ccisua. Freiburg.

Ift98. (Im 1. Theile werden die philosophischen An-
sichten d<'s A. Corn. (\lsus entwiekelt und zwar haupt-

särhlieh nach siiniTi nii-dicinischen Werk. Der Verf.

zeif.'!, d.iss er m i. i]< ii lünpirikcrn stark bt L-iiiilusst

wurde, all! I zu den Skeptikern gezählt werden muss,

und gehl dum u iher auf seine Darstellung der Ge-

scbicbtederMedicin ein.) — 16) Apelt, 0., Die kleinen

Schriften des Alexander von Aphrodisias. Rhein. Museum.
T. 49. H. I. J^. .'»!— 71. — 17) (iaieni protreptici quae
snprrsnnt. Kd. (i. Kaibel. Berlin. 8. fi2 .'^s. (Diese

.Schrift, welche zu den unzweifelhaft von Galen selbst

herrührenden Abhandlungen gezählt wird, weil sie sich

auf sein etiles Zeugnios stStst, besteht in Betrachtungen
über das Wesen und die Vorzüge der l inzeln« n Künste,

und bcsunders der Medicin. ."^ie soll nach einem das-

selbe Thema behandelnden Werke des Menodotus, eines

Vertreters der empirischen Secte, gearbeitet sein und war
offenbar für junge Leute bestimmt, die tot der Wahl
eines Berufs stehen. Handseliriftliehc Ueberlieferungcn

der Schrift .siiid nicht m- lir vorliaiidi-n od<T wenigstens

jetat nicht liek.iiint. liodniekt wurile sie in siimniUirhi ii

Oesammt-.\usgaben der Galen sehen >eliriften und ausser-

dem in einigen Special-Ausgaben, worüber man bei

Kühn (Op. omo. Galeni) T. I. d. LXII und Choulant
(Handbuch der Böeherkunde der alt. Medicin. S. \l:t)

nähere .Xngiilnn fii.'l- t. I)i t llerau^jr' lH i- glrht den
grieehisehen Te\t nebst einer grossen Anzahl von Emen-
dationen und Conjceturen, die viele Wahrscheinlich-
keit besitzen. Den bisher üblichen Titel: /Ibli^Mü

nupafpdan» ton ify^tMrov i^porpmaig Ji^yog M nie

r^pae ändert er In Fohpiod npw^pgwmie ir ktr^x^.)

18) Die <iynäko!oj;^ic (izspl yi,aixtw>^) des .'soranus

von Kphesus. (icburtAhille. Frauen- und Kinderkrank-
heiten, Diätetik der Ncugel)orcnen. Uebersetzt von
Dr. phil. U. Lüneburg, commentirt und mit Beilagen

versehen von Dr. me£ J. Ch. Hub er. Münehen. 8.

178 Ss.

Fonnus von Ephesus lebte unter Trajan und Ha-

drian in li< ni, war ein angesehener Arzt und einer der

herronagendsten (SelnuisheUer des Alterthums. Er ge-

hörte der Schule der Methodiker an und gilt als Ver-

fasser eines Werkes über die acuten und ehröni'«ehen

Krankheiten, welches der späteren Bearbeitung des

Caelius Aurelianiu als Vorlage diente. Seine Schrift

über die Frauenkrankheiten wurde im griechischen

Originaltext zum ersten Male von F. Iteinb. Dietz im

Jahre 1888 benuisgegeben und swar naeh einem Pariser

Todex und einer Hati(l>i hrift dw Biblioteca Barberini

in Koin. Eine zweite Ausi^ibe veranstaltete K. Z. Er-

merins i. J. 18.W, und zum dritten Male erschien der

griechiscbo Text in der ton Val. Rose besorgten

Teubner'schen Ausgabe v. J. 1882, welche auch die

alte lateinische Bearbeitung des Muscio enthielt. Eine

deutsche Uubcrselzung existirte bisher nicht; sie wird

hier inm ersten Male der Oeffentliehkeit übergeben.

Ders. llH ii ht eine kui7<' Einleitung von Hub er

voraus, in welcher die Nachrichten über Soranus und

seine literarische Thätif^eit und MitSicilungen über

die Terschiedeoen Ausgaben seiner Schriften zusammen-

gestellt werden. Hierauf fcdgt eine l'ebersieht der auf

^äoranus beziiglicheu Literatur, und dann kommt der

Wmrtlaat der deatsehen Ueborsetsiiog.

Das Werk ist in twd Bfieher und 81 Capitel ein-

getheilt, von denen aber mehrere verloren gegangen

sind und nur noch die Uebcrsehrift vorbaodeo ist. Der

Verf. erörtert zunächst, welche Frauen sich ra Heb-

amraen eignen, und welehe Eigenschaften die letzteren

besitzen müssen. 3 selir^ilit < r; ,Ks ist nJithig, das,

was zu einer tüchtigen Wehemu iter gehört, zu bespre-

chen, damit die tüchtigsten ihrer selbst bewusst werden,

die Auringerinnen dieselben als Muster ansehen, das

Publicum aber wisse, welche es rufen soll. Im .Allge-

meinen nennen wir diejenige fertig, welche die Ueil-

kunst T91Ug erfasst hat, die tüchtigste aber die, welehe

schon mit Hand angelegt hat und mit der Theorie viel«

Erfahrung verbindet. Im Besondern aber betrachten

wir diejenige Hebamme als die tüchtigste, welche im

gansen Gebiete der Therapie geübt ist — denn bald

muss man diätetisch, bald cbinirgisch bald pharma-

ceutisch eingreifen — die im Stande ist, richtige An-

weisungen zu geben, die ütn Zusanunenhang mit dem

Allgemeinen erfasst das NütallelM dataus zu enfanehmea

vi-rsti ht. dann im Einzelnen sich nicht l eim Wechsel

der Symptome verwirren lässt, sondern dieselben in

entsprechender Welse lindert» welche Hemer ruhig und

unerschrocken beim Eintreten von Lebensgefahr ist, in

geschickter Weise den richtigen Wee der Hilfe vorzu-

schlagen versteht, Trost den Leidenden zu.spncht, Mit-

gefühl beaitit". Wir theilen diese Probe der Ueber-

setzung mit, weil sich der Leser darnach eine Ansieht

über die letztere sowohl als über das Werk selbst bil-

den kann. Im Folgenden giebt der Verf. eine Dar-

stellung der anatoniseben Yeriiiltniaie der Gebirmutter

und der weiblichen Sexualorgane, die abgesehen von

einzelnen Irrthümcm ioi Allgemeinen richtig ist, be-

spricht die Menstruation und die physiologischen Functio-

nen der weibllebea OesdileehtstheHe, erürtert die Fragen,

ob die ilauernde Jungfernschaft der Gesundheit zuträg-

lich ist, und wie lange das Mädchen dieselbe bewahren

soll, welches die flir die Empfängniss p.-usendste Zeit

ist uud ob dii selbc auf die Gesundheit einen gQnstigen

Einfluss aiisiiht, \iiid beschreibt die Zeichen der Schwan-

gerschaft und die Merkmale, aus denen die alten Aerzt«

das muthmassliehe Geaehleeht der FnMbt beattmmfen,

die Pflege der Sebwaagereo und dei«n Krankhoitser
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scheütuugcu und üeliute, die Uiifc. welche die Ucbaiumu

vor ond «Shrand der Geburt leisteo soll, die Entwick-

lung des Eies 'in der Gebärirmttcr, die Zoi' ln ii dt-s

bevorstehenden Absterbens dir rnuht. 'It ti (n lnauch

Tou üitieln, «elcbo die Empfäuguisä verhiuderu uder

cor AbtreiboDf der Fmcbt dienen, die Yoneichen einer

normalen (ieburt, die Vorbereitungen dazu, die Lösung

der XachfjL'burt und AiiNchwel li'ii «b r Brüste. Dio

uachätcu Capitel tuodeln über die UebandluDg und

. PItoffe der Neugeboreoeo. Hier verdeo die Kennzdchen

der Gesundheit, das Durchtrennen der Nabelschnur,

die Reinigung, das Wickeln, die I-agerung und Emiih-

ruDg des Kindes, die Auswahl der Amme, deren Lcbeus-

tretse und Di&t, die Prüfung der Mildi, die Zeit, vano

dem Kinde die Brust zu geben ist, und die Art, wie

dies geschehen soll, das Abfallen der Kabelschaur, da«

Baden nod Ftottireii der Kinder, du Ueben detNlben

im Sitxen und Gehen, das EDtwöbnen von der Brust,

das Zahnen, die Entzündung der Mandeln, die Aphthen

der Kinder, die Au^ischlöge, das Jucken, die Calarrbc,

Durehfälle und andere KraoltheitBeracbeinuogen dersel-

ben besprochen. Das zweite Bueh enthält die Gynä-

kolog!'; und beginnt mit einer Auseinandersetzung, ob

es überhaupt besondere, den Frauen cigentbümlicbe

Leiden |^d>t Hierauf werden Amenerrhoe und Dys-

menorrhoe, die Entzündung der Gebärmutter, die Nym-
phomanie, die hysterischen Krämpfe, Anschwellungen

und Neubildungen au Uterus, Blutungeu desselben,

AnallibBe aus den wdbliehea Geeeblecbtstbeiien, Atonie

uud Paralyse des Uterus, krankhafte Lagerverändenmgen

und der Vorfall desselben, die Hindernisse, welche die

Geburt erschweren oder unmöglich machen und die

nonnalea Kindalagen geeebildert, die Behandlung dieaer

Leiden angegeben und bei dieser Gelegenheit die Massnge

des Uterus, die Wendung auf den Kopf und auf die

Fftne und die Bmbiyotomie anBfQtarlicb beaehrieben. —
In Anaelilus» an die Uebersetzung f Igt ein von II über
aiigefertigfer Commentar der im Text erwähnten Heil-

mittel und naturwi.ssenscha(tlichen Uegenstände. Die

deataebe DeberBetaung ist klar, leiebt verstSndlieh und

wortfetreu, die leigcgebenen Erklärungen sind kurz

und sachlich. Das Hueh muss jedem .'\rzte auf das

Wärmste empfohlen werden und wird eine werthvullc

Benicherung seiner Bibliothek bilden.

19) Friede!, De scriptis Caelii Aurelian! metbo*
dici Siccensis. Inaug. Diss. Bunu. 1892. (E^rterun-

gen über setoe LebensMit, seinen Aufenthaltsort, die

Handschriften seiner Werke und deren q^tere Bearbei-

tuugeu).

fO) Theederi Priseiani enporiston libri IIT eum
^^»icorum fragmento et additamentis pseudo-Theodorcis

editi a Valeutiuo Kose. Accedunt Tiudiciani Aih
qune fieruntnr leliqulae. Lips. 8. 564 pp.

Theodorus Priscianus, ein angesehener Arzt, lebte

im 4. lalirhundert in Rom und bekleidete unter Gratian

das Amt eines Arcbiaters. Er hat ein Lehrbuch der

Mediem mfeaat, weldMs, un|HrQnglieh in grieehiaeber

Spra<he geschrieben, von ihm selbst ins Lateinische

übersetzt wurde. Es ist nicht vollständig erhalten

worden. Das erste Buch bietet eine Uebersicht der

BahttdUmg der einielnen Krankheiten in der damals

beliubleu Ordnung a capitc ad caiccm, bespricht also

die Therapie der Erkrankungen der Haare, der Haut,

Ohren, Augen, Nase, Lipin n, Zähne, des Mundes und

des Rachens, die Wunden, den Ignis .saeer, V'erli-tziin-

gen, die durch Stiche und Bisse vuu Bienen, Scorpioueu

und Seblaugen hervoigebraeht werden, die durch Fremd-

kiirjier erzeugte Erstickungsgefalu*, die Leiden der Hoden

und Sehamtheile, die Hernien, den Vorfall des Nabels

bei Neugeborenen, die Krankheiten des After», die

Fisteln, Frostbeulen, Risse an den FOssen und Fingern,

Nietnagel, d;is .Tücken am Körper, die Flecken und

Male, die Elephantiasis und die Luxationen. Im zweiten

Buche werden die inneren Krankheiten abgehandelt,

nimlieh die aeuten Fieber, die sogen. Phrenitia (Gehirn-

reizungsersclieinungen) , die Lethargie, Pleuritis und

Pneumonie, die ilalsentzünduDgen, Apoplexie, Hydro-

phobie, Colik, Krämpfe, der Priapismus, die Magen-

leiden, Cholera, ferner die ebronischen Leiden, die Kopf-

schmerzen, Epilepsie, der Schwind« !, W ihnsinn, Trüb-

sinn, die Lähmungen, t'atarrhe, die Schwindsucht, das

Bluterbreeben, das Empyem, die Abmagerung, die

Sehwerathmigkeit, die Lcberleiden, Gelbsucht, Erkran-

kungen dl r Milz und des I nterleibcs, die Eingeweide-

würmer, Dysenterie, Wassersucht, Nieren- und Blasen-

Iniden, Gelenkentzündungen und das Podagra. Das

dritte Bueh nmlhsst die Frauenkrankheiten, nämlich die

Schmerzen der weiblichen Brusi n.ich der Geburt, ver-

schiedene Gcbärniutterleiden, die Empfiiaguiäs, Früh-

geburt, Blutungen und Verletsungen der Gebirmutter

und den weissen Fluss. Vom vierten Bueh, welches

auch unter dem Titel Physica angeführt wird, ist nur

ein Brucbstfiek vorhanden, das Aber physivi^giMiio

Oegensünde, fiber Kopfichmenen und Epilepsie han-

delt. D.1-S fünfte Buch betraf die Diät und ist ver-

loren gegangen. Ausserdem giebt es noch einige Ab-

handlungen und Fragmente, welche mit Unreeht unse-

rem Autor sugeschrleben werden.

Handschriften dieses Werkes findet man an vcr-

.schiedenen Orten. Gedruckt wurde es zum ersten Male

im Jahre 15S2, und zwar gleichzeitig in zwei Ausgaben,

Ton denen die eine In Strassburg ersebien und wm
Grafen Hennann v. Neuenar veranstaltet wurde, die

andere in Basel das Licht der Welt erblickte und von

Sigm. Qelonius redigirt wurde. Beide Herausgeber

arbeiteten unabhängig von einander und ohne dass

Einer von dem Unternehmen di.s .Anderen Kenntniss

hatte. Graf Neuenar beging dabei den Irrthum, doss

er den Veilasser Oetavius Horatianus nannte. Sehen

Reinesius lieferte den Nachweis, dass über den Namen

Theodorus Priscianus kein Zweifel bestehen kann.

Die Ütra-ssburgcr Ausgabe hat vor der Baseler den Vor-

aug, dass sie Tollständiger ist; dafOr ist jene correoter

und weniger fehlerhaft. Der Text der Strassburger Aus-

gabe wurde ohne Veränderung in die Sammlung medi-

cinischer Schriften aufgenommen, welche 1544 unter

dem Titel Ezperimentarius medieinae in Strassburg er-

schien. Ferner erfolgte ein Abdruck in der .Mdina

(Venet. 1647). £ine Ausgabe, welche J. Kich. Ücru-

holil beabsiditigte, vurde durch dessen Tod unter-

bioehen, nachdem der «rsto Band 1791 in Ansbach vor-
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uttcuUicht wordcu var. Eiuo dcu hculigcu Aufurdc-

rangen der Texteritik eniBfireehende Ausgabe d«r

Schriftni dos Tbeodonis l'risri.uius war daher sirher-

licli tili BdUirfnis'^. und die Ttnibnei'sohe Buchhandlung

bat sich ein Verdienst erworben, als sie dieselben in

ihre Sammlung aufnahm.

Der gelehrte Valentin Hoso, dorn dif Medicin der

spätlateinischeo Periode schon manche wertbvüilc Be-

reicherung und Aufklärung verdankt, bat mit Benutzung

des Torbandencn und ihm zugänglichen handschriftlichen

Materials den latcinisrlicn To^t crilis'-h fc-1(;i-stclll und

geprüft Er hat zu diesem Zwecli die Lüdicus zu Brüssel,

Berlin, Rom, wo sieh den^n in den Bibliotheken des

Vaticans und der Für>tcn Barbi riiii und t'higi bcflndcn,

die fragrin ntarischi ii HandM-liriften zu Vendömc, ?'lo-

renz, Horn und Bamberg, die Bemerkungen, welche

Gelenius nach den ihm vorliegenden Handschriften

machte, und dir Hitiwti-.f bei Garii pontus verwcrthet,

I-Ir hat bei dieser liL'ltgriihrit aurh die apokr}'phen

Schriften einer Durchsicht unterzogen und deren Wort-

laut hier der Oeffentliebkeit fibeigeben. Ausserdem bat

er den Text mehrerer Abhandlungen hiti/.ugcfitjit, als

deren Verfasser Vindiciaous, der Lehrer des Theodorus

Prisoianus, gilt Er var Leibarst des Kaisers Valen-

tinian I. und bekleidete die WQrde eines Cornea arebia-

trOTUm, wie der heil. Aupiistin erzählt.

Die vorliegende Ausgabe enthält ausser dem Vor-

wort des Herausgeben (S. I—XXVII) die echten Schriften

des Theodonis l'risrianus (S. l--'2'>~), dii- unechten,

närnlieii eine Abhaiidlun^r ub< rI>lasenU id« n :S.2t;i •J(>7).

die Additameuta I'seudo-Theodori über vcrsebiedene

medidnisehe GegenstZnde (S. 868—889), sowie die an

Octavius filius gerichtete Gynaecia (S, 340 354), die

Ergänzungen aus Pscudo-Hlinius (S. Jl.'i.'» '.\'t'X\ das

Antidotarium Bruxellensc (S. 361—371»; und dessen

sweite Bearbeitung CS. 860—896), ein Fragmentum pbj*

sicuin (397) und ver-eliied- ne ZusItze ;S. S'JS— 400),

ferner die nach Galen 's Epitome angefertigte Schrift

De simplici medicina (S. 401—423), Vindiciani Afri

eipositäonis membronim quae reliqua sunt, sowie seine

Gynaeeia (S. 42.')— 483) und dessen angeblichen Brief

an seinen Neffen Fentadius (S. 484—492), weleher eine

medieiniscbe Hodegetik darstellt. Im Anhange folgen

Beigster der im Text vorkommenden (iegi nstände und

Autoren 'S. 493—553). Der Herausgeber \t%t somit

das gcsanimte, auf Theodorus Trisciauus bezügliche

Arbeitsmaterial tot. — Wfinsehenswertb wSre es ge-

wesen, wenn dem Text eine deutsche Uebersetzung bei-

gegeben worden wäre; aber die .Nusgabe ist niebt für

Mcdiciner, sondern für rhilologun bestimmt, die der-

selben niebt bedürfen.

21) Uelmreich, G., Zum Anonymus mpi o^pfkü-

ftuty. S. 746. (H. giebt einige Correcturen und Ver-

besserangen des griechischen T<'xtes der von mir vor
mehreren .lahrcn aufgefundenen und mit seiner freund-

liehen H.-i!iilfe redipirten und in den X.ifljtriiueh zu

Alexander Trallianu> vei .iiVentliebten llandsehrilt über

die Augenkrankheiten.) — 22) .Stumpf. H., D.is Mcdi-

einalwesen in dem römischen Heere. Scp.-Abdr.

88) Brauner, C, Die Spuren derrSmisdien Aente

auf dem Buden der Schweiz. Mit 4 Tat. und 7 Abbild.
Züiieh. 8>. 66 Ss.

Der Verf. liefert zunächst eine Darstellung des

Militar-S.uiit^itvwe-eiis der Tb">tner. wobej er sieh auf die

.•\ngaben von Ii. Brian, Frölich und Ilaeser stützt,

beriditet, dass eine rcgelreebte Organiss^ desselben

erst zu Ende der Republik i)egann utid unter Augu.stas

dureb^efubrt wurde, dass die Zahl der Aerrtc bei den

einzelnen Truppenthcilen und deren Rangverbültnisse

bestimmt waren, und dass auch fOr die Erriehtung der

ValetiPÜnarieii. f],-r FeM>pi(.HIer, Vorschriften bestanden,

x liiltlert ilii' nes. t/,un>; der Gebiete, welche die heutige

Schweiz bilden, durcli die romischen Soldaten und führt

dann die dort gefiindenen, auf rSmisehe Aente bezflg-

liehen Insidiriften an. Die OfSte besteht in eirier Gmb-
schrift, welche seit 1701 bekannt ist und dem Tibcrius

Claudius Hymnu.s, Aret der 21. Legion, die in Vindonissa

ihr Standquartier hatte, und seiner Gattin Claudia Quieta

gewidmet ist. Er lebte im 1. .labrbundcrt n. Thr. und

war, wie es scheint, ein Freigela.s.sener; Atticu-s sein

ehemaliger Herr, hat ihm diesen Denkstmn aetien lassen.

Im .labre 1825 wurden bei Yverdxn mehrere Gedächt-

nisstafeln und .\ltar-Iuschriften gefunden, von denen die

eine den Arzt G^us Sentius Diadumenus nennt, welcher

dem Kriegsgotte seinen Dank auaspriebt. Eine andere

Insehrift. welche . li n^, ^^ie die vorgenannte aus dem
En<le des 2. oder .\nfang des 3. .Jahrhunderts stammt

und sich Jetzt in Avcuchcs befindet, ist dcu Medicls et

Professoribus von Quintus Postumius Hyginus und dem
Kr>igelassenen Postumius Hermes gewidmet. — Der

zweit« Tbeil der Arbeit handelt über die ärzt liehen

Geräthschaftcn und Instrumente römischen Ursprungs,

«eiche in der Schweis gefiinden wurden. Es sind dies

.'^ondeii versehieflener Art. näiiilieli selelie mit Doppel-

keru und mit nur einem kern, während dos andere

Ende verdickt und verziert erseheint und als Griff

diente oder .spitz ausläuft und Canelliningcn zeigt, auf

denen, wie Celsus turiehtet, Arzneistoffe aufgetragen

wurden, ferner Sonden, welche an dem einen Ende den

Knopf, am andern einen kleinen Löflfel oder Spatel von

verschiedenartiger Form haben, langgesticlt« Ohrlöffel,

Cauterien, Pincetten, zwei Kn^ichen- oder ."^e-piester-

Zangen, ein Scalpell, chirurgische Nadeln, ein flach

S fSrmiger Katbeter, ehiruigisehe Instramentenbebilter

mit Inhalt, das aus Elfenb- in kunstvoll gearbeitete, ans

dem 3. oder 4. Jahrhundert n. Chr. herrührende Arznei-

kästchcn in Sitten, dessen Schicberdeckel mit den Bild-

nissen des Aesculap und der Hypea und ihren Attributen

in Iloehielief ver/iert ist. und ein \n<:en>i!bens1enipel.

welcher die Buchstaben auira ip(se) ex ovo erkenueu

lässi Past simmtliehe Geritbe sind ans Bronne ange-

fertigt, wenige atu Bein, einige mit Silber eingelegt

.1,1. r ganz d.iraus gearbeitet. Die meisten wurden ge-

funden, wo sich einst römische Lager befanden, also io

Vindonissa, Augusta Rauracorom und AvMitieam; ein-

zelne wurden an anderen Orten ausgegraben, nämUeh

in Vverdon, llermancc, Bossbi/. V.uifl und .\llaz im

Caotou VVaadt. Sicrre (Wallis), Tictenau i.IJern), Solo-

tburn, Baden (Aargau), Albisrieden (Zfiridi). Esdiens

(Tburgau) und Schldtboim (SdiaffbanMa). Dar Verf.
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•rl&utwt unter Hinweia «uf die einsohligigen Stellen

dor medioiniieben Litentor de« Alterflmne ihren Ge-

brauch, vergleicht damit die ähnlichen Funde in Pomppji,

Fraiiioreicb, Deutttobland und anderen Provinzen des

zSmiadlien Raidee und TenuMobanlidit d«i Guae dmdi
Mhlrekbe Abbüdnoges.

24) Gerzetic, N., IJebfr 'lie r.n Viminacium ge-

fundenen chirurgischen Instnimeutc ilur Kötner/eit. Sep.

Abdr. mit Tafeln. (Sic befinden sich jetzt im Besits

des Grossinduatriellen Woifert in Pancsova und bestehen
in einem ampboraartigen Tbonjeefltes, einer kleinen Reib*
schale aus Bronce, einem (Tlasfläschchen, Pincettcn,

Sonden, Cauterien, Spatel, OlirlofTel und Instrumenten-
hiirhse. Sie stammen aus einem <irabe und gehörten

wahrscheinlich einst einem Chirurgen der Claudiaaischen
VII. Legion.) — 25) Deneffe, Etudo sur la trouaie

d'on ehirurgien GaUo>romaia du III. aiöole. Anvws.
189S. 8*.

n. Me I«IMü «M HMtldton.

1) Steinsi'hn'-ider, M., Kim' altfranzi'Klsche

Cnmpilation eines Juden über die Fieber in hebräischer

Schrift. Virchow's Archiv. Bd. 136. H. 2. (Verl. maeht
auf ein vor Kurzem in den Besitz der kgl. Bibliothek

zu Berlin gelangtes Mauuscript aufmerksam, welches

eine Compilation iib'-r die verschiedenen Arten dir

Fieber und ihre Behandlung darstellt und von einem
Juden, wahrscheinlich einem gelehrten Rabbiner, vor

1806 angefertigt ist. Es ist nicht bloss für die Geschichte

der Ifediein, sondern aneh für die Linguistik von grossem
Werth.) — 2) Oefele. F. v., Angebliche Practica des

Bartholomacuä von Saicrno. Intr^ucttones et experi-

menta Hagistri Bartholomaei in practicam Hippoeratis,

Gmleni. Constantini, graeoonim medioonun. JMeuenabr.
8". (Abdmek des Textes der ans dem 18. Jahrb. stammen*
den niederdeutschen Ueber^' t/ung n.mh der Handschrift
No. 920 der Coburg-GolhniM hen Bibliothek. Es wäre
nothwendig gewesen, über deren Zustand, die Voll-

ständigkeit oder UnVollständigkeit, und ihr VerliälLoiss

SU anderen Handschriften des gleichen Werket einige

Worte SU sagen, was der Herausgeber leider unterlassen

hat.) — 8) Petzold, F.. Ueber die Schrift des Hippo-
knitrs „von der Lebensordnung in acuten Krankhcilon*
nebst dem Schluss des Üevocativum memoriae des
Johann von St. Amand (13. Jahrb.). Inaug.-Diss. Berlin.

8>. 82 Ss. (Enthält den lateinischen Text des Bevo-
eatiTum memoriae, velcber sieb mit den 6aTen*seben
f"n;iuiierit.-ir zu der obgenannten Srhrift beschäftigt und
hauptsächlich über die Diät beim Fieber und dem Ge-
brauch der Bilder handelt. Die Dissertation tmrde mit
Pagcl's Unterstützung gearbeitet.)

4) Paget, J. L., Die Coucordanciae des Johannen
de Sanrto Amando nadl dner Berliner und zwei Er-

fitrter Handschriften ma ersten Haie beiausgegeb««
nebrt ebiem Kaebtrage Aber die Concordannaa des Pe*
bms de Snaet» Floro. Berlin. 8. 428 Ss.

Bis vor wenigen Jahren wurde die Mcdicin des

Mittelalters von den Historikern der Medicin im Allge-

neinen Tomadilässigt. Si» sehreekien daror nurSek,

ihre Forschungsttiti^it einer Periode zuzuwenden,

welche bei einem grossen Aufwand von Zeit und Mühen

nur wenig Genuas und geringe Ergebniitse versprach,

nittoneihr als es oecli manebe SMtabaebnitte in der

Oeschichle der Medicin giebt. welche für die Entwicke-

lung der Wissenschaft ungleich wichtiger und trotzdem

noch wenig erforscht sind.

Dem Henusgeber gebObrt daher dankbare Aner^

henminj:, dnss er sich der .\ufgabc uiitcr/ii ht, die bis-

JahiMbexlcht in gMamnl«! Utdiela. ISM. Bd. I.

her wenig beachteten literarischen Quellen der Medicin

des Mittelalters «afcodeeken und allgwasein sngängiieh

z« machen. Derartige Arbeit'^n sind ebenso nothwendig

als werthvoll, weil sie eine Menge von Materialien zu

Tage n'Tdem, welche LQcken in der Gesdüditaeelirei»

hang ergänzen , Irrthiimcr berichtigen und fiber Tiele

Thatsaclicn ein klärendes Lieht ausbreiten.

Nachdem die übrigen mediciniscbcn Schrifteu des

Jean de St Aman*, des gelehrten Canooieus von Toumajr,

thdlfl von Pagel eelbet, theils von Anderen unter

.seiner Mitwirkung herausgegeben worden sind, legt er

hier den lateinischen Tcxl der Concordauciac dieses

Autors vor. Dieselben bestehen in einer Zoiammen*

Stellung von kurzen Auszügen aus den Werken Galcn's;

ausserdem wurden die Schriften des Aristoteles,

Avicenna und anderer arabischer Aerzte, namentlich

soweit sie snr HifcUning der AasiditeB von Aristoteles

und Galen beitragen, b-'nutzt. In Ti^'i s'-lbstihldigen

Artikeln, welche sich aus 4899 Eiccrptcn zusammen*

setieii und in alphabetariseber Reihenfolge geordnet

sind, werden nahezu sämmtliche Gegenstände des änt*

liehen Wissens abgehandelt. Da- WVrk gleicht also

in der Form unsern beutigen mcdiciniscben Keal-£nc>'-

clopädien; es ist fibersicbtlich, bequem zum Gebrauch

und offenbar für das Studium der jungen Aerzte und

Mediciner berechnet. Bei der Herstellung des Textes

dienten als Vorlage: 1. der Cod. iat. No. 56 der Küuigl.

Bibliothek so Berlin, welcher anoh die Cbinugie des

Mondeville enthält. 2) Der Cod. Q. 227 und 3) Cod.

Q. 247 zu FIrfurt. Zum Vergleich wurden noch heran-

gesogen die nach dem gleichen Plane angelegten C<vl-

lectaneen des Petras de Saneto Floro (St Flow), wel-

cher etwa ein Jahrtrandert nach J. de St. Amans lebte

und Lehrer der Mediein ia Paris war. Es geschah

diei nadi der dem 15. Jahib. angehörenden Handschrift

14784 der Pariser Nationalbibliothek.

Dem Text des J. de St. .Amans schickt Pagel ein

Verzeichuiss der bei P. de St. Flour neubearbeiteten

Artikel, elaige Proben ans seiner Schrift und die Ta-

rinnten seines Textes von dem des St. Aniand voraus.

Iii' lauf folgt ein alphabetisches Hi gister der in den

Coucordanciae des letzteren vorkommenden .Artikel mit

Beifügung der Srntennhlem und dann der Tert selbst,

welcher vier Fünftel des Boehos einnimmt. Der Heraus-

geber hat überall auf die Quelle hingewiesen, aus wel-

cher die einzelnen .\bscbnitto stammen, und den Test

dmreb 489 Anmericungen erttatert» die demselben am
Schluss beigefügt sind. Eine dentschc Uebcrsetzunc

wurde nicht angefertigt; denn sie ist in diesem Falle,

wo es sich nicht um eine Original-Arbeit handelt, kein

Bedflifidfls.

5) r!i:ic!i' 1, I!.. Zur Literaturgesdiichtc d'-r an-

tiken .Vrzn» imitullehre nebst einem Theile des Kevo-

eativuni memoriae des Johannes de .Saneto Amando
(.XIII. Jahrb.). Inaug. Dissert. Berlin. 8. 32 Ss.

(FIcissige Zusammenstellung der pharmaeologischen

Literatur des Alterthunis und Mittelalters und der sie

betreffenden Erklärungsschriften. Im Ansi hlu'-'; daran

folgt auf Anregung und mit Unterstiitzunt,' 1 ijit l'sdie

Veröffentlichung eines Tbcils des iateini»cheu Textes

des Revocativnm memoriae, enthaltend üb 1—IV der

SImplic. medioinae naeh Galen.) — 8} Matern, G.,
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Aus dem ReToeatirum des Jobannes de Sancto Amando
;.\ni. Jahrli.) Die 8 Bücher dos Galen über die Tem-
perament''. Iii injj. Diss. Berlin. S. 2<> Ss, ^Bildet

die Fort» tz 11,1^ zu den Dissertationen vi ii Fad. i-

stein, Kicksen und Reichel, die ebcuüo wie die

voriie^de Paget ihre Entstehung und Durch-

siebt verdanken. Sie enthält den lateinischen Text des

lib. V. de simpliri medirina , die libri III. de

conipiexioiiilHis tiud lib-r de "malicia romplexionis

divcrsae dci St. Amans.) — 7) Cabanes,
La mnison de Coiticr, medicin de Louis XI. (iaz. des

hdp. p. SS. (Beschreibung des Hauses, in dem Coitier

wonnt« und Schildeningen seines Charactere, besonders

seiner Arrojjanz und maasslosen Habsueht.) - 8)

Schön, Th.. Fin Ri ilrag zur Geschichte des Mcdicinal-

wescns der Rc;rhs>t,idt Kottweil. Med. Corrcsp. Bl. d.

Württemb. ärztl. Laudesrer. No. 24. (Am frühesten

wird eine Apotheke in Rottweil im Jdire IS79, ein

Arzt 1404 erwähnt. Der Verf. erwähnt (!ann nnrh

mehrere .\er/le und .\potheker aus den folj^cnd-n .lahr-

hundcrten. zei^'t. wie das Mcdicinalwesin einer kleinen

Reichstädt organisirt war, und citirt die är/.tiiehc Taxe
von \.)C>i), aus welchi r sich crgicbt, dass der Ar/t von

der Stadt eine .Tahreshesoldung von 52 Fl. und 6 Fuder
Holz erhielt und für die Barnschau 1 Batzen, für ein

Recept G Kreu/cr, für ilon ersten Krankenlii'sueh in

der Wohnung des Patienten 9 Kr. bis zu 1 (iulden,

fOr j«de folgende Visit« 9 Krevaer fordern durfte.)

fIL Me IdUalB in RmmII.

Yl<arri \ M. Fem., The medical histor)- of

("hristophfr ('.iliitiituis and thc part taken by the

medical profe-^ion in thc di.scovery of America, Dublin.

Joum. August. Septbr. (Auf der ersten Heise wurde
Columbus von 2 Chiruigen begleitet. Der Arzt, welcher

sieb mit ibm auf die zweite Reise begab, hiess Diego
Alvarez Chanea. Die Krankheit, ton der ein Drittel

der Mannsilinft licfalli-n wurde, hält il-r V..rl. für

Tripper, tdim' 'l;iss er seine Ansieht durch tiründc

.stützt. ColuTiil US Mjlhst litt, wie er glaubt, an einer

tijrpbösen Erkrankung und xu anderen Zeiten an
Äugenentzündnngen und Rbenmatismen. ' Sein Tod
wurde dunh Ilrrzfchler und Hydrops herbeigeführt)
— 2) Marquez, 0., Un .scnncnt professionel a Colmar
au 16. sitcle. Coup, d' ocil dans le passi'. (iaz. hebd.

de taid. et ebir. No. 85. (Anknüpfend an die Practica

medidnae des Colnsrer Stadtantes Jakob Veeker ini

16. Jahrhundert brin^^t der Verfasser einige Notiztn

flb^r dessen Leben und erörtert dann die Slellui)«;, die

aiiitlieheii < •lilie^'ci<heiten und Kiniialinieii . ines Stadt-

ar/tes in jener Zeit und läast den Kid abdrucken, den

derselbe nach dem Formular von 1.570 bei seiner An-
stelluag scbwören musste.) — 3) Fallot, Tbe diar^

of two slxteenth Century medical sttident.i. Med. Mag.
Londr.n. II. n.')(i. 727. 4) Vigo, .lohn of, his

cn^Iish translation and bookscller. (Vaincil. 26. may.
(Die erste englische Ausgabe der Chirurgie des Gio-

vanm Vigo erschien 1548. Der Uebeiaetzer war Barth.

Traberon; gcdrucitt und beraosgegeben wurde das
Werk von E. Whitchurcli und Hrnft-m, über welche
hier einige Mittheilungen geinaehi werden.)

b) Fiinf Wiener .kernte und Naturlorscher aus dem
16. J.abrhundert. Festgabe für die Theilnehnier an der
66. Versammlung deutsi her Naturforscher und Aerzte,

überreicht vom Kector und aeademischen Senate der
Wiener Univirsität. Wien 8<'. 127 Ss.

Es ist ein ,Separat-.\bdruck der von W. Hartl und

K. Schrauf neubearbeiteten, im 3. Bande von Asch-

bach*t (leadiiebte der Wiener Univeraitit entbaltenen

Biographien folgender A'-r/te: 1. .T..h;inn Aieh^Iz. geb.

1520 zu Wien, bezog 1536 die Wieucr Hoch^icbule,

erlangte 1589 den Grad dnes. Bacealaureus artiom,

setzte von 1543 ab die Studien in Wittenberg fort,

wurde dort Magister artium und trat zum Protestan-

tismus über, Uess sich 1550 in der roedicinischcn

Faeult&t m Wien inicribiren, bereiste Fmkreioh md
Italien, studirte seit 1553 in Padua und erwarb dort

das Düctorat der Mediein. Im .lahre 1557 kehrte er

in seine iicimath zurück und eröffnete in Wien die

intliebe Praxis. Glelebseitlg wurde ihn die Aolj{abe

zn Theil, die anafoniisehen Demonstrationen zu über-

wachen. Doch fanden während eines Zeitraums von

30 Jahren nur 9 Leioben>Sectionen statt, wie die Verf.

ms d«n Faeultftti'Aetra naebweiMD. Dunb 9 Jalir»

bekleidete Aicholz das Amt des Magister sanitatis. d. i.

des I'estarztcs; ferner wurde ihm die Visitation der

Apotheken übertragen. PSnftnal wurde er nun Dwwa
der Facultät, einmal zum Rector der UniTCnHät fB>

wählt. Seit 1560 übte er die Lehrthätigkeit aus; seit

1565 hatte er die Professur der theoretischen Medicin.

Gr war dreimal veriteiratbet und starb 158& Ge-

schrieben hat er nur ein CoDttliuiii iü hydrope monstroso.

— 2. Diomedes Comarius, geb. 1537 zu Zwickau in

Sachsen, ein Sohn des Arztes Janus Cornarius, der

später Professor in Jena war. Er studirte in Jena,

Wien, Wittenberg und zuletzt wieder in Wien und

erwarb hier, nachdem er diu-ch zwei Jahre in Ungarn

ärztliche Praxis ausgeübt hatte, 1567 das Baccalaureat

der Medicin und 1568 die Lieens snr Praxis wul das

Doctorat der Mediein, Kr liess sich in Wien nieder,

wirkte ebenfalls eine Zeit lang als Magister sanitatis

und Vititator der Apotheken md wurde sedisnwl sum
Decan der Facultät gewählt. Er begleitete als Ant
den Erzherzog Maximilian auf Reisen, war aber Tiicht

kaiserlicher Leibant, wie in einigen historischen Werken

stebt Comarius war veibeirathet, bekannte rieb sum
Protestantismus und starb im Jabrc 1600. Kr gab

ciue Sammlung von Consilicn aus seiner Praxis heraus.

— 3. Mathias Cornaz, geb. 150ä zu Olmiitz, studirte

in Wittenberg, Wien und Padua und Hess sieb 154S

in Wien nieder. Er veröffentlichte die Beschreibung

einer damals noch seltenen Operation, nämlich einer

Laparotomie bei Extrauterin - Schwangerschaft. Die

Uogst abgMtortMue Fraeht wvrd« «ntfarnt und die

Mutter wieder vulhtändig h rgcsfellt. Das Decanat

der Facultät l>ek leidete Cornax viermal, das Reetorat

einmal. XBoig Ferdinand ernannte flm zu seinem

Leibant, welches Amt er auch unter dessen Nach-

folgern versah. Auch hatte er durch mehrere .lahre

eine Lehrkanzel ione. Ausser der obenerwähnten

Sebrift bat er nocb einige Abbandlungen TsrOusi Er

war dreimal yerheii t und starb 1564. — 4. Wilhelm

Cütuniossius, eigentlich Quackcllieen, geb. um l.')27

zu Courtray in Flandern, erwarb in Lowen das Magiste-

rium artium, erhielt 1549 di« ProüBSSiir der Natur-

wissenschaften an der Wiener Hoobtchule und liess

sich gleichzeitig als Scholar in die medicinische Facul-

tät aufnehmen. Er wurde einmal zum Decan der

pbilosopbiscben Facultät gewählt Im Jahre 1554

legte er sein Lehramt nieder und begleitete als .Arzt

den Gesandten von Busbeck nach Constantinopel. Nach

y u,^L.L. uy Google
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seiner Bückkehr wurde er zum Doetor der Medicio

pRmMfirl Bami b«gsb er sieh vieder ueh Oonstanti-

nopel, wo er 1561 ptstorben ist. — 5. Andreis Dadius,

eigentlich Kieboom, geb. zu Baarle in deu >kieder-

UodeB, müde ebeofUls 1549 Mdi Viea becnftD, um
c/iae pUloiepliische Professur zu überoehmen. Gleich-

zeitig hört« er mcdicinische Vorlesunpoii und 'Tlnngte

1557 das Baccalaureat, 155S da& Doctorat der Mediciu.

Er wirkte einige Zelt aU Magister Moiteti« und als

Militärarzt, wurde dann Physicus des kaiserl. Hospitals

und P'rimararzt am St. Marxer- Kranki nhausf und erhielt

eine Professur iu der medicinischen Faculüt. Er war

einmal Deean der pfaileaophiacheD, siebenmal Deesn

der mediciniscben Facultät und einmal Kector der

Universität. Er war verheiratlu t und starb 1583. —
Diese Lebensbeschreibungen sind mit grossem Fleiss

und QewUsenhaftigkeH trerfiust and stützen sieh duroh«

wej; auf archivalisrlu- Quellen: es werden darin manche

Irrtliümer berichtigt und neue, bisher unbekannte

Thatsacben mitgetbeilt und dabei zugleich werthToUes

Material für die Creediiobie der Wiener medidniaidien

Faenitäi erschlossen.

ß) Cullen, (i. M., Andrew. Vesalius, Duhün.
.louru. Mär/. May. June. (Nach den Quellen gearbei-

tete, sehr gründliche Darstellung des Lebens und der

wissenschaftlichen Leistungen de« grossen Anatomen
Vesal, mit Benntzting der gesammten darfiber Tor-

handenen Literatur, besonders der vortrefflichen Arbeit

von Roth.) — 7) Kahl bäum, 6. W. A., Theophrastus
Paracclsus. Vortrag, nn-sol. S'. 70 Ss. — 8) Cabanus,
Paracelse, Fliomme et Toeuvre. Kev. scient 4. s. l.

p. 616—24 rn D ob 1 hoff, J. T., Paracelsus-Feier

in Salzburg. Beruer Bund.

10) K. Sud hoff, Ventuch einer Krilik der Aeoht-
heit der Paracclsischcn Sehiiften. I. Thdl. Die unter
Hohenheim's Namen ersdüeneoen Dmoltseliriflen.

BerUn. 8«. 722 Ss.

IMeses Werte ist auf did Btaide berechnet, von

denen der erste die unter dem Namen des I rir t'
>

'

verbreiteten Druckschriften aufführt und beschreibt,

während der zweite sich mit dem haudscbriftUchen Ma-

terial besehillifen und der dritte die IVage der Echt-

heit der «nzelnen Schriften zu lösen versuchen ond

eine Darstellung der Ansichten und Lehren des Para-

celsus bringen wird. Bei der Menge von untergescho-

benen Sduiften, welche ihm ans Qewinnsnebt oder Un-

verstand zugeschrieben wurden, war eine Vorarbeit von

solchem Umfange nothwendig, wenn das Wahre von

dem Falschen geschieden und der aell Jahriumdertsn

beetahead» Widerstreit der Meinungen Aber die wissen-

schaftliche Bedeutung und den moralischen ''haraetcr

des Paracclsus endgültig geschlichtet werden soll.

Der Torliegende eiste Band enthElt eine soigrältige

Beschreibung und Characteristik aller Druckwerke,

welche jemals mit seinem Namen in die Oeffintlichkeit

traten. Es werden hier nicht bloss Titel, Format, Zahl

der Seiten, Bogensignaturen, Dnieker-Notisen und

Zciebeo, bdguebena Helsaehnitte, Initialen und Vig-

netten genau angegeben, sondern auch aus den Vor-

reden, Binleitangen und dem Text Bruchstücke mitge-

tbeilt, welche sidi auf die handecfariftlichen oder ge-

dnuktan YoilagSB und denn Beautnug, auf die Echt-

heit, den Ursprung und Werth jeder Schrift beziehen.

Die einielnen Dmekwerite werden in duronoloi^seber

Hcihenfolg» . nls i n u'h der Jahreszahl ihres Er^ehf-ineus

geordnet, aufgezählt. Dieses System hat manche Nach-

theile, denn es Ist nicht ttbersll anwendbar, da mandie

BQoher keine Jahreszahl tragen, und erschwert die

T'ebersirhtlichkeit. Wir würden die EintheiluDj^ naeh

dem Inhalt der Schritten vorgezogen haben, dabei konnten

die veisehiedenen Auagaben jeder einselnea in leitlieher

Aufeinanderfolge vorgeführt, SammeUmsgaben an be-

sonderer Stelle genannt werden.

Der Verf. thcilt die Druckwerke in mehrere Perio-

den ein. Die erste um£ust diejenigen, welche noch zu

Lebzeiten des Paimeelsus ersehtenen sind, und enflillt

23 Nummerti, nlsn um 9 mehr, als F. Mook kannte.

Sudhoff vermuthet, dass deren Zahl damit nicht er-

sehSpft ist, und einige Drudiwerke ans jener Zeit noch

unentdeckt in Bibliotheken schlummern. Die zweite

Periode von MAÜ— 1557 bringt vorwiegend Neudrucke,

Bearbeitungen und niederdeutsche Uebersetzungen von

Schriften, die noch von Paraeelsus selbst herausgegeben

worden sind: sie zählt 15 Nummern. Die dritte Periode

reicht von 1560— 1588 und ist die Zeit der Herausgabe

des bandscbrittlicben Nachlasses des Paracclsus durch

Ad. Bodensteb, Dom, Tentes u. A. Hierher

gehören 175 Drucke. Sudhoff erörtert bei jedem ein-

zelnen die Quelle, aus welcher er floss, und das Vcr-

hältnisa zu Mheren Ausgaben und macht eingehende

MitttieilungeB Aber Personen, welebe wie Job. Scnlte-

tus, gt'iiannf Montanus, zu Ilirschberg in Schlesien,

sich mit der Sammlung Paracclsiscber Schriften bofassten,

über die Hennsgeber, Verleger und Dmciter, sowie Aber

die Ursachen, welche zu Unterschiebungen fQhrten. Die

vierte Periode von 1.589— 1 658 wird characteri.sirt durch

die Sammclausgabeu und die Nachlese, welche in den

Handsdiriftan gdialten wird. Aueb weiden lahlreidie

englische Uebersetiungen auf den Bficbermarkt geworfen.

Sie enthält 170 Nummeru. In der fönfi' n Abtheilung,

welche die Zeit von 1659—1893 umfassi, werden Neu-

drueke ohne WerÜi und grobe Unleisehiebnngen vor-

geführt; es sind 117 Nummern. AufFallend ist die grosse

Zahl derselben im 18. Jahrhundert; sie sind grösstcn-

theila mystischen Inhalts und enthalteu i'rüphezeiungen

der poUtiaehen Zukunft, die dem Volk, bei welchem

Paracclsus .als Zauberer und Wnnderthäter fortlebte,

unter dessen Namen übermittelt wurden, weil man da-

durch einen grösseren Absatz der Schriften su enielen

hoffte. Daran schliessen sich in der sechsten Abthei-

lung die Drucke ohu'- Jahrosangabe, deren hier ausser

den schon in den vorhergehenden Abschnitten genannten,

welche in Boing auf die Zeit ihres firsehMnens mit

einiger Seherfaeit bestimmt werden konnten, noch 8

aufgezählt werden. Sehr dankenswerth ist es, dass Su d

-

hoff bei jedem Druckwerk angiebl, in welchen Biblio-

theken es heute su finden ist

Darauf folgt eine kurze Zusammeostelhuig der Ana-

gaben der einzelnen Schriften des Paracclsus, und zwar

werden zuerst die Sammelau.sgabeu, namentlich die

Huser*sehen, und dann die Sehriflen, welche darin nicht

enthalten und in besonderen Ausgaben erseUenen sind,
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rorgeführt. Für die beste erklärt Sud hoff die Huser-

sehe Qa«rt-Aosgabe der sämmtliehen Werke in 10 Bänden

und 1 Appendix 'Basol 15S*>— 91 he\ C. W.iMkirch)

wozu der im gleit ht-n Verlage 1591 crücbieucuc Uaud I

der von Huser begonnenen Amgnbe Miner ehimTgiseben

Schriften zu ziehen ist. Zur Ergänzung dtr li t/tcrcn

gehört dann ii'^' Ii der Folio-Band der Strassbuifer Aus-

gäbe von 1606.

Im Anhang giebt Sadhoff eine Ueberddit der

Herausgeber Parai-i Isiwhcr Schriften in chronologischer

Ordnung, sowie der Verleger und Drucker nach den

Druckorten, und ein alphabetariscbes Verzeicbniss der

io diesem Werlte erwUmten Namen nebst beigelQ^ten

Seitenzahlen.

Die vorliegende Bibliographie der I'araceUischen

Schriften ist ein Muster wissenscbaftlicfacr Gründlicb-

lieii Wehl s^teo ist eine derartige Arbril «if einer

brciiiT'-n 'Inindlage, niemals mit i,'ri'.sserem Kleiss, mit

mehr Hingebung durebgeföhrt worden, als es hier ge-

schehen ist Aber Niemand war aueh berafeoer dazu,

als Sudhoff, weli'her seit Jahrzehnten diesem Gegen-

stande Zeit und Mühen opfert. Möge es ihm ver«:rinnt

sein, das Werk mit dem gleichen ülrfolge fortzusetzen

und ta vollenden! —

11) Sudhoff, K.. Ein Nachtrag zur Bibliographie

der Paracelsisten im 16. Jahrhundert Centralbl. f.

Bibliotbeksveaeo. XL ü. 4. S. 169—17S. (Der Vf.

erginst adnen im verigen Jahresberidit I. S. 829 er-

wähnten .Artikel, indem er auf < inige bisher unbekannte
Dniekwerke von Adam von Bodenstpin, (leorg Pedro

von Rodach und .Meiander von Suchten aufnierk>ain

macht.) — 12} Bichardson, B. W., Robert Boyle.

Aselepiad. London. 1898. X. p. 877—SM — 18)
Pagel. Zum Andenken an Marcello Malpighi (f 29. No-
vember 1694.) Deiitsolie med. Wtx-hensrhr. No. 48.

(Würdigung der gi^ssi^n Vrriiii i:-.ti' dii'se.s Fursehi rs um
den Fortschritt der medicinisehen Wissensehaft.) —
14) Kicbard.son, B. W.. Marcellus Malpighi (lf'>28 bis

lßo4). Aselepiad. London. X. p. 3«5—406. With
portr. — 15) tiuinon, Theophra.ste Rrnaudot (1588
bi.s 1653). Portr. N. iconogr. de la Salp." friere. 1893.

VI. No. 6. p. 3.59—364. — 16) Töply. H. v.. Jean
Biolan der Jüngere. Internat, klin. Rundschau. No. 42
u. 44. (Dieser durch feineu Humor and elu^te Dar-

stellung ausgezeichnete Vortrag giebt eine Schilderung

des Lehen-, d- s jüngeren Riolan, seiner literarischen und
wissenschalt liehen Leistungen, besonders seiner Ver-

dienste um die .\na(oraic, sowie seines Eintretens für

die angeblichen Privilegien der Pariser medtcinbcben
VaealtSt, seines Kampfes gegen die CbemiaiHo und
gegen die Entdeckung des Blutkreislaufs und seiner

Polemik mit Harvey, Pecquet und Bartholinus.) — 17)

Walter, Studi critici. H.ibelais e la räti'ijla/.ii'ue del

sangU''. (ienova. 8. 100 pp. - IS) Falk, F., Die
geschiehttichc P^ntwiekcluiig der experimentellen Mcdi-

cin. Ul. TheiL Virchow's Archiv. Bd. 185. U. 8.

(Dieser naeb dem Tode des Verfiissers erschienene Nach-
trag zu den früheren Artikeln weist anf die i xp-Timen-

tellen Arbeiten hin, welche nach der Entdeckung des

Blutkreislaufes theils zur Bestätigung and Vervollstän-

digaog derselben, tbeils sur Lösung verschiedener phy-
siologneber Prägen von Cartesius, Walaeus, Pecquet,

Rudbeck, Wharton, Th. Bartholinus, Gli.sson, Lower,

Malpighi, Nack. Bils. de Ic Boe und Brunncr ausgeführt

wuni'ii.j 19) Brnnton, Lander, Modern dcvelop-

ment of Uan'ey's vork. Lancct und Brit Med. Joum.
SO. Oot (Der Redner zeigt an einer Reihe von Bei-

spielen, wie die pbysiologiseben Untersnehungen des

Ismen UND DBR KRAtnCBSITSIt^

19. Jahrhunderts an Harvey's Entdechnng des Blut-

kreislaufes anknüpfen und sieb auf sie stützen. E> ist

zu wünschen, d;iss dieser gedankenreiche Vortrag ins

Deutsche übersetzt und allgemein zugänglich gemacht
wird.) ~- 20) Sir Aeland, iL, Sjdenham. Med. New*.
1. Septbr. ^Festrede bei der EnfltOUnng der Statoe
Sydenham's zu Oxford, welrhe ihren Platz zwischen den
Statuen von W. Harvey und John Hunter erhielt. Es
werden bei dieser (ielegenheit .seine Verdienste um die

practische Heilkunde geschildert und seine Besiehungen
la fefnea Studiengenoeseii, dem nnlosophcB Jobn Lmc,
berlihrt.}

21) Glaister, J.. Dr. William Smellie and bis

contemooraries. A cootribution to the bistoir of mid-
wifmy in the 18. centorjr. Glasgow. 8. 869 pp.

William Smellie hat fOr die englische GeburtsbiHb

die gleiche Bedeutung erlangt, wie Levr*'f für di<^ fran-

zösische lud L. Beer für die deutsche. Er hat gegen

den übertriebenen Gebraneb der Tnstramente geeifert

und der Anschauung, dass die Geburt ein physiologi-

scher Vorgang ist. die Wej^e gebahnt. Kr verdient»» es

daher mit Recht, wie schon Jacob v. Siebold in seiner

Gesehiebte der GebnrlshUfe (II. 899) bemerirte, dass

sein Leben und Wirken zum Gegenstande besonderer

Untersuchungen gemacht wurde. Dieser Aufgabe hat

sich der Verf. untcrsogen und alle Müsse, welche ihm

eine aageatmigte Pram iriUirend 90 Jahren Qbrig lieaa,

darauf verwendet. Habei ist es ihm f^i^lnr.p-n, ver-

schiedene Xhatsachen, welche bisher unbekannt waren,

festaustellan und nicht bloss emselne Episoden aas dem
Leben Smellie's au&uklaren, sondern zugldeh das Bild

der Gehurt.shilfe des 18. Jahrhunderta oacb mehiuren

IlichtungeD zu vervoUständigeu.

Smellie wurde 1697 in der kleinen scdiottiseben

Landstadt Lau uk geboren. Ueber .seinen Vater, der

dort seinen Wohnsitz hatl»", ist nieht-s bekannt, ^p'iut

Mutter führte vor ihrer Vcrhcirathung den Nameu Sara

Kennedy und soll v«rm8gend gewesen sein. William

besuchte die Schulen seiner Vaterstadt, die damals

einen grossen Ruf genos.sen. Die medicinische Aus-

bildung seheint er bei einem praetischen Arzt erhalten

su haben, wie es Mhar in BnglaBd fiUieh war. Der

Verf. vermuthet, d.ass dies .lohn Gordon in Glasgow

war, von dem Smellie den Gebrauch der stumpfen

Haken erlernte.

Im Jahre 1720 Hess er sieh in Laaark als prae-

tischer Arzt nieder, .\nfnngs war er auch als chirur-

gischer Operateur thätig, später beschränkte er sich auf

die geburtahilflidie Praiis. Obwohl dieselbe immer

mehr wuchs, .so sehnte er sich doch nach einem an-

deren Wirkungskreise, welcher ihm mehr Anregung und

Gelegenheit bot, .sich in seinem Fache zu vervoll-

kommnen. Am Sdilttss des Jahres 1788 verUess er

deshalb Lanark ood begab sicb nach London und von

dort nach Paris, wo er beim jüngeren Gn5goire einen

theoretischen und praetischen Curaus über Geburtsbille

nahm.

Nach T.riidi n zurückgekehrt, tn'ffnrA" er dort die

ärztliche Praxis
j
gleichzeitig bdrto er Vorlesungen über

Physiologie und pathologiaehe Anatomie. Seit 1710

begann er Unteiriebt in der Geburtshilfe zu ertheilen

und swar sowohl an minnliehe als an weibliche Per-
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sonen, welche sich zu Geburtshelfern oder Ikbamineii

ausbilden wollten. Diese Cune bestanden in tbeoreti-

sehen Frliläniiig' n , anatomischen Demonstrationen,

Uebongen am Phantom und klinischer Unterweisung an

den amea P^aoeo, mldio tod ihm errichtete gpA-
kologische PriTat-Poliklinik besuchten.

Der Verf. wirft einen Blick auf den Zustand dor

Golnartahilfe und die Art, wie der Unterricht in diesem

Fache dsmab ia London und andern Orten betrieben

VUrde, bespricht die Leistungen der hersorragenden

Gcburt>lie!fer und Hebammen jeuer Zeit und berichtet,

dass 174^ die erste Gebäranstalt in London errichtet

vnrde, und daai Smell{e*s Anregung die Entstehung

des British T yi(,^-in Hospital 1749, der Gcbäranstalt

der City of London I7.')0, des Königin Charlotte Spitals

1752 und des Uüyal Materuity Hospitals 1757 z\i ver-

dMikOD war. Audi wurde am lOddlesei Hoqdtal «In

Geburtshelfer angestellt; diesen Poston erhielt 1748

Will. Hunter, der damals neben Smcllic der gesuch-

teste Lehrer der Geburtshilfe in London war.

Tod seioen ZottgeiMMseii wird Smellie als ge-

wissenhaft, wortkarg und thatkräftig geaobtldert. In

practischen Dingen war er sehr geschickt; durch die

Erfindung oder Verttesserung versehledeoer Instrumente

und Apparate hat er sich grosse Verdienste um die

(leburtshilfe erworben. Er construirtc zwei Modelle der

Zange, die sich- durch die Länge der Löffel von ein-

ander unterseliieden. Die Orilfe wurden ans Holl ver>

fertigt, damit sie leicht handlich sdsUt und durch ein

Sohloss verldindrn. Pio Löffel machte «T nicht ge-

flüstert, sondern anstatt dessen innen au^hühlt und

g«ri|^ Ausserdom wurden sie mit einem Ledoüber*

zug versehen, der von anderen Geburtshelfern getadelt

wurde, weil er leicht verunreinigt wird und dann zu

Krankheiten Veranlassung geben kann.

Im Jahre 1746 «riiielt Smellie von der Universitit

Glasgow die medicinische Doctor -Würde. Im J. 1751

erschien der erste Band seitü-s Lel.rbuolis der 'ieburts-

hilfe, 1754 der zweite und 17üö kurz nach seinem Tode

dir dritto. Rr boad»ieb darin den Heduudsmus der

Geburt, widoriegle die irrigen Ansichten, die darüber

verbreitet waren. si'Iiildi'rte dii' Maassverhaltnissc des

weiblichen Beckens und die Auatuaiie der Gebärorgaue,

madito auf £o Bedeutung der Nihte und Fontanellen

des kindlichen Schädels für die Krkenntniss der Lage

des kindliehen Körpers im Mutterlcibc aufmerksam und

veröffentlicbte seine reichen Erfahrungen in der prac-

ttoehen Geburtshilfe, welche mit den anatomisehen

Ttofeln die Mden letzten Bände seines Werkes füllen.

Seino Thitii^eit aU Schriftsteller und Lehrer der

Geburtshilfe wurde Ton Einseinen seharf angegriffen.

Es wurde ihm der Vorwurf gemacht, dass er durch

seine billigen und kurzen Unterrichtscurse eine Menge

halbgebildeter Geburtshelfer iu die Welt setze, welche

mehr selMdon ab uutMn.

Er stand mit W. Gullen, W. Hunter, T. Smol

let, Nead. Niebülls. P. Shaw, d.-u Mi>nro und

andern berühmten Aerzteu und medicinischeu Gelehrten

im bildlidwn und penSnlicben Verkehr. Im J. 1759

legte er sdno irttliebe Pnuds in London nieder, vdl

er kränklich war und das Bedürfniss nach Ituhc hatte.

Er kehrte naeh Lanark snrBok, wo er den Rest seines

Lebens verbrachte, mit der Bcendifjung seines Werkes

Itescbäftigt Am 5. März 1763 starb er an „Asthma

und Lethargie", wie es in W. Honter's Notizen beisst.

Seine Frau, Bnpham Borland, weloho er 17S4 ge-

heirathet hatte, überlebte ihn um 6 Jahre. Seine Bho
scheint kiudertos gewesen zu sein.

Glaistor's Arbeit ist von einer warmen Be-

geisterung erfilllt, sehr gründlich, vielleicht mitunter

zu breit, nicht für eine oberllächliclie Lectüre. sondern

für ein tiefes Studium berechnet. Sie ist mit 2Ü lUu-

strationeu im Test ausgestattet und hat im Anhang
die Bibliographie der Si hriftra Smellie's und eine

chronologische Zusammenstellung der Ton ihm erzählten

Kraukengeschichten.

22) Edholm, G. F. du Rietz. (1606—82.)
Tidskr. 1 mil. Helsor. Stockholm, p. 905—14. u. portr.
- -2^] Hiohardson, R W.. .1. Havard (1726—89).
Asclepiad. XI. p. 55—80 u. portr. — 24) Murty, Mc,
Ephraim Mc. Dowcll. (1771—1880.) Med. News. Philad.

p. 179-88. — 25) Brashear, W. (1776—1860.) Am.
Praet and News. Louisville. XTIL 158 portr. — 96)
Fossel, V., Dr. .\d.im von Nebenwald, ein stcirischer

Arzt des 17. .lahrhundert. Mitth. der Ver. der Aerzte

in Steienuark. <lraz. S. 37—45. lEr wurde ir.24 zu

Sarleinsbach in Uberösterxeich geboren, studirte von
l«i47—52 in Padua Mediein, wurde dort auch zum Dr.

med. promovirt, practicirte zuerst in Graz, dann in Ad-
mont, wo er als Stiftsarzt angestellt wurde und zugleich

das Amt iiies Laiidsrliafts Medieus für das Enns- und
Paltenlhal versah. IGöü wurde er geadelt. ir)71 sie-

delte er nach Rottenmann, Ifi74 naeh Li oben über,

WO er 1696 gestorben ist Er hat verscbiedene ärztliche

Beobachtungen TerOirentlieht, über Epidemien ge-

sehrieben, ein Land-, Stadt- und Haiisarzneibuch heraus-

gegeben und sich auch als Dichter ausgezeichnet.) —
27) Duchenne, H., Ktude sur P. J. G. Cabanis. (1757

bis 1808.) Boideaui. 1898. 4*. 43 pp. — 28) Krul,
R., Arddef-oogst (Pesi-aantedteningen). Goneeek. Gon-
rant. Tiel. N... 8. — 29) Derselbe, Dasselbe. In

Par}'s 1714 den 2. dag. (Hri' f van Dr. Cornelis Plevier

a.m .Vbrahani Tit^singh.). Ibidem. No. 18. — 30)

Virchow, R., .Morgagni und der anatomische Gedanke.
Festrede geh. beim XI. Internat, med. Congreas in Rom.
Berlin. 8 . (Der Redner zeichnet in grossen Zügen ein

Bild der Entwicklung der Heilkunde bis zu Morgagni,

dem Vorläuf'T der wissenschaftlichen Bearl" itung der

pathologischen Anatumie, welcher den Gedanken, dass

alle krankhaften Vorgänge mit anatomischen Verände-

runfOn eines bestimmten Korpertheils verbunden sind,

in & Mediein eingeführt hat.) — 31) Lerdcn, E.,

Gerik Tan Swieten und die moderne Klinik. Vortrag

geh. in der allgem. Sitz, der deutsch. .Naturfi r^eher u.

Aerztc. Wien. med. Blätt. No. 39. 40. - :V2 Mather,
G. R., Two great Scotsmen, the brothers William aud
John Runter. Glaegow. 1898. 15. pl. 8*. 951 pp. —
33) Bailey. J. B., Catalogue of tbe clkction of Hun-
terian relics cihibited at the K. C of Surgeoiis of

Kn|,'lan.l. London 1893. S'. 2C pp. — 34) The
Jenner relics at the Bristol ezhibition. Hrit. med. Journ.

London. 4* L 72—74. — 85) Mac Cormac. W.,

Sir Astley Cooper and his suigical work. London. 8".

41 pp. — 8G) Patin, Eloge de Duchenne. Concours
m/d. Paris, p. 3Sfi. 3i)8. - 37) Truc, IL, L. A.

Dcsmarres, sa vie et sun oeuvre. Xouv. Montpellier

med. Journ. p^ 949- -dUO. (ISIÜ—S2, bcrahmter

Augenarzt, war ursprünglich ein kleiner Beamter, ar>

bdtete steh unter grossen Schwierigkeiten tu seiner

späteren Stellung empor.) — 38)Kelseh, Inauguration
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du mnnumetit de M. Viltemin. Bnll. de rscAd. XXXII.
40. (r.'irit Villemitt's Vcrdifu-Ii^ um fl<i> iuoiiiritn»<rhii

\Vi.s>cnschaft.) — 89) Villard, lii.uitjur.iti.ni dti t.ii.<.tt'

de M. A. Fahre. (1838-18M.) M.irv ill. m - l. XXXI.
225^357. — 40) Inauxaratiou des bustes des M. M.
Falrat et Baillarger. Bull, del'aead. XXXU. S8.

Ann. iiii'<!. [i^ychol. Si-ptbr. (Beschreibung der VlUt
der Kiitlnilluiig <li-r Hii>1i'ti der benihintet» lrrinar/.lc

.1. I'. I''rilri;l und Hai 1 l.ir;;f!r, wobei Festreden ge-

halten wurden von J. Faln't im Namen des Denkioal-

ComiUa, von Magtian für die Acad^mie de me^eioe,
von Ritti für die Societc medico-psycholofpque, von
A. Voisin im Namen der Aer/te der .Salpetriere, von
("hrislian im N.iitii ii «irr .Soi.i. ti- do nii-drcine de

Paris, vcn SlA<:i für di«- Schüler Falrct's, vi>u Boiiohc-

reau für die Schüler Haillarger's und vom .Seiue-Prä-

feeten Poubelle. welche hier veröffentlicht werden.)
— 41) Hif'ppe, F.. Ignit Semmelweiss. Festrede

beim VIII. inteniat. hyirien. ('dnnT' ss in Budapest.

Wien. med. El. No. 36. it7. (Nach Inhalt und Furni

v.ill- tidetc Würdigung der Verdienste des Vorläufers

der Antisepsis.) — 42) Souchon, £., Hcminisceaces

of Dr. Marion Sims in Paris. Med. Reo. Newyorir.

8. Decbr. '^ErinneruD^^en an die Zeit, da Marion Sims

in Velpeau's Klinik ' ine lUasetrscheidentistel nach .seiner

Methode opi rirto. und .Mittlieilunj,'en üln-r <h ii p>-rsi>n-

lichen Verkehr mit ihm und seine \\\iblthätigkcit.)

4.^) Shrady, (J. K.. I>r. J. Marion .'^iins, surgeon and
philantbropi.<«t. Med. Üec. New.vürk. 27. Üclober. —
44) Munde, P. F., Dr. Marion Sims, Ihe father of

iiiHiirrn ^'Vtieeoln^'v. Ibidem. 'Die lnüd- ii lv< du'

r

fei'-rn Marion Sim's Verdienste nin die liynakulogio und
< hirargie.) — 45) Meaas, T. A.. Heminiscenees of Dr.

Marion Sims; incidents of faiii early professional lifo;

discovMj of bis speeulam; pccultarities. Alabama.
.M. und S. ap\ VI. p. 607 16. • 46) .'^lone, R. F.,

I'.i'i£rra[)hy ot eminent American physicians and surgeoDs.

lii-lianapolis. 8*. 751 pp. — 47)'Bcrthold, Ct., Hob.

Ma>'er und die Erhaltung der Knerne. Fe^itschrift d.

Ter. d. Aente v. Düsseldorf. Wiesbaden. S. 80—91.
— 4S':i l'latt, W. B., Bernh. von I.angenbeck, Surgeon

gcneral of the (icrman army, Professor of surirer)- in

Ihe university of Berlin. .lohn Hopkins II. >p. Bull.

No. 40. (Schilderung seines Lebens und seiner I-ei-

StUDgen im Kriege und im Frieden.) 43) Das Volk-

oiMO-DenknuU in Ualle. Vom Fels zum Meer. Stuttg.

3. 40. — 50) Sternberg. H.. Helmhotts und die Me*
th' d' der ito dicinischen Forschung. Wien. med. Presse.

No. 40. 4ii. — 51) Bergmann, E. v., Worte der Er-

famecnng an A. W. v. Ilofmann und Werner v. Siemens.

Leipzig. Sep.-Abdr. — ii) Jaroschewski, S., Rudolf
Vircbow. Mediteba. St Petersburg. 1898. p. .')59—69.
— '>S) Berthelot, II. Milne-Edwards (1800—1885).
Rep. Smithson Inst. Washing^m. p. 709— 27. —
54) Kelsoh, Inauguration de la statue de Claude
Bernard ü Lyon le 21. Üct. 181)4. Bull, de Tacad. de
m^d. No. 44. (Redner beleuchtet bei diesef Gelegen-
heit die mannigfachen Verdienst«, welche sich Claude
Bertiard auf den verschiedenen (iebieten der Physiologie

erwiirlien li.it. und i-'t ihre Bedeutung für die spatere

EnlwickcUHig dieser Wissenschaft.) — Ö5) Cabanes,
.Siiuvcnirs anccdotiques sur Claude Bemard. (iaa. des

hüp. No. Ul. (Mittheilungen über seine Cbaraeter-

Eigensebaften wa aelB Benehmen im geaellsehaftlicben

Leben und im Tfllkcibr mit seinen Freunden.) — 56)

(irancher, Pastenr et la medccine contcmporaine.

Arch. de med. eip. No. 1. (Ausrührliche Darstellung

der Arbeiten Pasteur*s and ihrer Bedeutung. VeriL be-
spricht snerst seine Untersuebnngen Aber die Permeot-
wirkungen und über die parasitären Krankheiten der

Seidenraupen und erörtert dann seine Verdienste um
die Mcdiciii. naiuentlieh seine Forschungen über .Milz-

brand und Uuudsvulh und deren praclische Ergebnisse.)

— 57) Fort, J. A., Le recit de ma vie avec la des-

cription d'un vo)rage et d*un s^our dans TAmirique

du Sud. Autobiographie. Paris. 1898. 8*. 514 pp.— 5SJ Sir (imr^^e Buchaiian testimonial. Lanret. I.

IHiH». (.\iierkenneiule Ovationen seiner Collegen, als

er vom Amt eines Sanit.its-Inspectors zurücktrat.) —
59) U. BaccelU, Münch, med. Wochenschr. XU.
M. Bild. — 60)Labat, A., Voyage ealteHe. Congres
de Ronie. Paris. 8". 79 pp. — 61) Rund um den
medicin. Congross in I{<^m. Deulüche Med. Wochenschr.
No. 14 -16. C.J Die medicinisch-hygieuisclie .\us-

atellung iu Korn. Kbendas. No. 17. — 63) Politzer,
A., Bericht über die medieinisch- hygienische Welt-

Misstellung in Chicago löü3. Wien. med. Wochenschr.
No. 29—40. — 64) Kahane, M., Die medicinisch-

naturwis>enschaftliche .Ausstellung in der Wiener l'ni-

versit.it. Kbendiis. S. 1H47 u. fT. — 6.i) Proceedings

of the Worbis Cungre.ss of ocicctic physicians and sur-

geon». 29. May — 8. June 1898. Tr. Nat. elecL M.
Ass. Orange N. J. XXL 45—S5.

nil. AitkM^tgle, NaUirwiMiuehaflci, ChMil^

1) Virehow, R., Ueber den vermeintlichen ."^opho-

klessch.^del und über die <Jrenze zwischen .\nthn>pologie

und Arch.u'oh.gie. Verb, der Bcrl. Ges. f. Anthr. S. 117

bis — 2) Brycc, J.. The migratio» of the races

of men considered historieallv. Rep. Smithson. Inst.

Wa.shingt. p. 567—588. —'S) Hyrdaca, Ueber die

g<;ographische Verbreitung einiger Körpergebreeben in

liest. -iTeich-Ungani. Wien. klin. Wochenschr. No. 47.

— 4,' Donath, J., Die physische Degeneration der Be-

völkerung in den modernen Culturstaaten mit beson-

derer Bücksicht auf Oesterreich-Ungarn. Wien. med.
Bl. S. 687. (Weist auf die Zunahme der sam Militir-

dienst Untauglichen hin und verlangt Abkürzung der
.Vrbeils/.eit, den achtstündigen Arbeitstag.) — 5) Char-
les, R. IL, Morphological peculiarities in the Panjabi

and their bearing on the qucstion of tbc transmission

of the acquired ebanwten. J. Anat and Phys. Ijondon.

1898,94. XXVIII. p. 271—280. — 6) Fritsch, O.,

Unsere Korperf'rm im Liebte der modernen Kunst.

Berlin, isu:',. S. 30 Ss. (Kritik der .modernen" Rich-

tung in der Kunst.) 7) Schilder, S., Ueber den

Eiufluss der körperlichen Beschaffenheit der Eltern auf

die ihrer Kinder naob Angnben ww dem helleniscben

AlterHram. Med. Poei m. 8. 9. — 8) Neumann,
S., Ein historischer Rückblick. Deutsche med. Wochen-
schr. No. 51. (Verl. erinnert daran, dass er es

war. der zuerst die Beziehungen des Knochenmarkes zur

Blutbildung nachgewiesen hat) — 9) Koux, W., £iQ-

leitnng zum Archiv für Entwickelungsmeehanik der Or-
ganismen. An-h f. Etitw. Bd. I. H. 1. — 10) .lankan,
L.. Die Photographic im Dienste der Medicin. Intern,

med. photögr. Monatsschr. No. 1. ; Verf /.iililt die Ver-

dienste einiger medictnischer Forscher und Aerzto um
die Entvickelung der Photographie auf, wobei er wohl
auch des Wiener Anatomen Berres hätte gedenken
müssen; ferner zeigt er. wie die Photographie allmiilig

für medicinische Uiiti rsui liiitigen verwerthct wurde und
entwickelt deren Nutxen für alle Zweige der Heilkunde.)
— 11 l.onde, A., La pholochromographie applinucc

aux ctudes ni' duMles. Ebendas. No. 1. (Verf. ist Vor-
stand des pimt graphischen Laboratorinms an der
Salpetriere und lieschreibt die dortigen Einrichlngen
und ihre Verwendung zu physiologischen und diagnosti-

.

sehen Zwecken.) — 12) Baudouin, M., La psycholope

exp^rimentale en Amörique. Arcb. de neuroL Paris,

p. 11—18. — IS) De Buek, Aper^ sur les travaux
du Prof Ifrimburger d'Utr.-cht; Icur importance au point
de vue physiologi^uc et (lathologiquc ; le lois de Poemose
organiquc et leurs applicalinns medieales. Pres.se ni6d.

I)elge. p. 249—251. — 14) Festschrift zur Feier des

30j übrigen Jubiläums von A. Rollet. Jena. 1898.

170 Sa. 8 Abbild. — 15) Gantber, Abrin der
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Geschichte der Mathematik und der Natur«-issensehaflen

im Altortliuni. Haiuihiioli d. klaüs. Altcrlhums, wiss.

her. V. Iwan v. Müller. 2. Aufl. V. 1. Anh. S. 229
bis 318. — 16)Loria, G., Le scieuze esatte nelTaiitira

Greeia. I. L J. geometri greci preeunori d'Euclide.

Modena. 189S. 4. 168 pp. 2 Taf. — 17) Graf, E.,

Die Theorie der Acustik im griechischen Alterthum.
Progr. d. Gymnaa. zu Uuinbinnen u. sep. Leipzig. (Be-

handelt die Ansichten der Pythagoreer über das Wesen
der CoDsoaaouo der musiealisehea Xdne tuid die Be-
sltkiiBgtn der Oetare, Qointe, Quarte, aar Liage der
Saiten und der Schwin^nirij^szahlen.) — 18) Berthelot,
P. S., Chemie ancienue et moderne. Hev. des deux
DMNidiM.

IX. Pkaraaeelagie, TeiiMlagk, •••pathle,
Ifiitlhcftpie.

1) Zur Geschichte der Arzneimittellehre in ihrer

Bauebuag mm beotueo Anneiscbatae. AerstL Band-
aehan. m». 1. (Nac« efnem Vortrage tob Oefele's,
in welotott MB Bespielen gezeigt wird, wie manche Heil-

nütttl nnd ihre Gebrauchsweise aus der dgjptischen

Medicin in die griechisch-römische übergingen und sich

sogar bis heute im Arzueischatze erhielten.) — 2)
P agel , Ueber den Theriak nach einer bisher ungedruckten
Schrift des Bernhard von Gordon. Pharm. Post. fEnt-

hrilt den lateinischen Text nach den Erfurter Codices.

--l u. F. 270 nebst cim r \ i'rtrcfTli''lirn deutschen

Lebersetzung.) — 3) Bührcr, C, Zur lieschichte de«
l)r\ietan. Narli einem Vortrage des Prof. Planchon
in Paris. Ebeadas. No. 85. 86. (Der Orvietan war
vie der Theriak ein tTnirersalmittel, velches gegtn alle

möglichen Vergiftungen empfohlen wurde. Es stammte
aus Itiilien vielleicht hängt sein Name mit Orvietu

zusammen ? — und blitb lange Zeit in den Händen
der berumziehenden Quacksalber. Erat ioi 17. Jabr-
hoodert gelangte es in die PhannacopoeeD, am nach
unpprrihr einem Jahrhundert wieder daraus za yar-
schwinden. Der Verf. giebt seine Zusammensetzung in

nii hrereii Receptformcln an und schildert die Streitig-

keiten der Familie Cotugno, die daa PriTilegiom xum
aUnaigen Verkauf desselben hatte, mit anderen Apo-
thekern, welche den Onietan ebenfalls bereiteten und
verkauften.) — 4) Veth, P. J., De mandragora. Int.

Arch. f. KtliM-i. Lfid.-n. VII. S. 1 HO -20.x — 5)

Schulz. H.. Karl Grcn, ein historischer Beitrag lur

Lehre von der Arzneiwirkung. Berl. klin. Wochenschr.
No. 47. (Verf. zieht aus Grcn's I'harmacologie 17dO—
Oren war ursprünglich Apotheker, später Pref. der Me-
dtein in Halle — einige Sätze hi rnus. wi lche zeigen,

dass derselbe manche wissenschaftliche Lehren der Ge-

genwart vorgeabnt hat, wie a. 6. die Verschiedeoartig-

keit der Wirkung einer Axind ja nach der Grösse der
Ga'be, also nach der Starke des Reizes, die Unterschiede
der experimentellen Ergebnisse in todten und Icbrnden

Organismen, die Grundlagen der Organtherapie u. a. m.)

6) Hofmann, K. B., üeber Headern. Mittheilung

des Vereins der Aente in Stdermarit. No» 1. S.

In diu Hg}-ptischen Papyni-r d!' n ist r>fter VflO

einem öchminkmittel die Rede, welches auch su annei-

Udien Zveeken Terweodet wurde nnd den Namen Mes-

dem führte. Es war ein Körper von schwarzer Farbe

und wurde in Beuteln verpackt in den Handel gebracht.

Ueber die Bezugsquellen werden auf bildlichen Dar-

stellunfon in GrSbem einige Andeotungen gemaeht.

darnach wiurde es aus dem Lande Pitschu, dem Midian

der Bibel, von den .südlichen Gestaden des Rnthen

Meeres, also von Arabia felix und der Somaliküste, aus

der iwiaehen Koptoa und dem Bethen Meere liegenden

F^benwOate, dem heutigen Wadl Hamanat, und wahr»

seheinlich auch aus Persien und Vorderindien einga*

<Qhri FrUher war man allgemein der Meinung, dass

es ha\iptsächlich aus (irauspiessglanz (.Xntimoiisultld)

bestand; aber chemische Untersuobungen von Ueber-

resten alter ägj ptisehar Sshmiake haben gelehrt, daaa

es grSsstentlieila SebwefUblei enthielt. Der Verf. theilt

die Zusammensetzungen mehrerer .Schminkproben mit,

die von X. Fischer analysirt wurden. Aus deaseu

Untersttohnngen ergiebt rieb, daas Meadem Torsogsweise

Bleit;l.inz, bisweilen aber auch Kupferoxyd oder Eisen

-

oxyriulnxvd mit « twas Ki-hle und nur in seltenen Eklien

Anttmonbullid enthielt. Mesdem diente ursprünglich

sum Sehminken der Augen, um „den Bliek gross sn

maehen"; später wurde es als Heilmittel bei Augen-

krankheiten und anderen Leiden gebraucht und ihm

$ine adütriugirendc und kühlende Wirkung zugeschrieben.

Der Verf. stellt dann die in der Literatur flberlieferten

Nachrichten über di«' Befleulunj; und Verwendung /u-

sammeu, weiche es bei den griechischen und römischen

Aenten hatte.

7) Lafite, H., Pbarmaoeutisch-medicinischc Curiosa.

Valentini's .Schaubühne. Fharniaceut. Po>t. ND. 1, (In-

halt des unter diesem Titel 1714 zu Eranklurt a. M.

erschienenen Receptenbuches). > J .lehim, H.,

Die Medicinalgeaetze Kaiser Friedrich U. £iu Beitrag

sur ältesten Geaohiebte des Apoüiekenwesens. Pharma-
ceut. Post. No. 87. (Lateinischer Text der schon

mehrmals gedruckten Verordnungen des Kaisers Fried-

rieh IL neMt deutaober Uebecsetsung.)

9) Plüekiger, F. A., Die historische pharuia-

ceuHsch*mediciDischc Sammlung des Apothekers Burk-
hard Reber in Genf. Apotheker • Ztntung. No. 81
bis 35.

Der um die GoMduidite der Anneimittellebre hoch-

verdiente, in diesem Xalue leider Terstorbene Verf. weist

in diesem Aufsatze xunSchst auf das in den Kreisen

der .Xpotheker mehr und mehr erwaehende Interesse

für die Geschichte ihrer Kunst bin, das sich in der

Anlage nnd Vermdimng darauf besQgticher Sammlun«

gen äu.ssert und beschreibt dann die von Heber ver*

anstaltete Ausstellung, welche die werthvoll.^ten (iegen-

stände seiner Sammlung cuthielt. Ks sind dies seltene

Bflcber und Ausgaben, besonden Pbarmaeopoeen, Auto-

graphen und Portraits berühmter Aerzte, Apotheker

und Naturforscher, bildliche Darstellungen von Scenen

des ärztlichen und phannaceutiscben Lebens, Amulette

und Medaillen, pharmacentisehe Geiltiie, Inatrumente

und Gewichte, gläserne Standgerdsse und andere .Apo-

theken-Einrichtungen, sowie eine Anzahl von Gegen

standen t die sur antiken Gesundhdtspflcge gehOren

und aus Campaoien stammen, wie BalaambehSlter,

Zerstäubungsapparate, Schabiastnimente aus Badem
u. ä. m.

10) Flückiger, F. A., Englische Arbeit in Indien.

Beil. zur Münchener Allgem. Zeitung. No. IIS. 114.

(Zusammenstellung alles Dessen, waa unter der eng-
lisehen Herrschaft in Indien fflr die wlsaensebaflliche

Erforschung der Pharmaeugnosie geleistet worden ist:

Aufzählung der hierher gehürigeu Literatur und Hin-

weis auf das vor Kurzem beendete Werk: A dictionary

of tbe eoonomie products of India. (^alcutto.. 1898.

VoL VI). — 11) Freyberger, L., Noten sur ticsobiohte

des OpiuBM in China. Wiener kKn. Worbenscbrift.
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No. 49. (Naob dem von Dr. Edkins verAssten Bericht

(liT I{o_\ al Coiiitnissittii uri Opium wunlr Hii* Mohnpflanzc

Vitii den Arabern im .S. ,lalirliiiiiii>T* n:^<-h <^hina ciii-

jfelührt, wo sit- bald < iiic bclifbti' «iart' h/.icrii'' wunli'.

Schon 976 wurde sie UDter den Arzucipllanzen genannt.

Sie wurde gegen Durchfille, Dysenterie, Husten, Naclit-

schveisse und Schwindsucht verordnet. Ueber die Ge-

winnung des Opiums wurden in einem Werke, das 1488
verfasst wunlf, Vi-r^cliriften gegeben. Das Ver-

bot des Tabak rnuthens - der Tabak kam Ui2U nach

China — hatte da.« Opiumraucheu zur Folge, das schon

SU finde des 17. Jahrhunderts aiemlich verbreitet war
und in besonderen Buden gfeschah. Bs wurde 1729
verboten und die Finfiihr von Hpiurn untersagt. Oc-

Wohnheitstu;i>.>.i|^e reberlretun^jen und d- r Opiumkrieg;

waren die .\ntwort darauf. .letzt kommt da-, nielil in

China erzeugte Opiurn fast auN.schliesslich aus Indien.)

12) Kobert, R., Hi.storische Studien aus dem phar-

macologiscben Institute der Universität Dorpat. Bd. IV.

Halle. 8. S96Sk.

Dieser Band, welchen der Herausgeher der Seetion

für medicinischo Statistik, Geographie und Cicschichto

der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte

in Wton gewidmet hat, entUUt swei Arbeiten. Die

erste bat den Dr. A. A. v. Henrici zum Verfasser

und handelt über Yolksbeiimittel verschiedener in Russ-

land lebender Vötkersehiften. Sie schliesst sieh an die

j\rbeit von Üemitsch im ersten Bsode dieser ."studien

(b. Jahresbcr. 1889. I. S. 335) an. welche über 88 im

russischen Reiche als Volksmittel benutzte Drogen be-

riditete. t. Heoriei giebt xualehst ein Yerzeiehnisa

der Schriften, auf welche er sich stütst und erörtert

dann den Nutzen, welchen die allgemeine Culturge-

.schichte sowohl als die Geschichte der Mediciu und die

intUehe Praiis, aamentUcb der Laodant, ans den
Studinm der Volksmedicin zieht. Er erinnert daran

daas die russischen Volksmittel theils aus dem classi-

sehen Alterthum und firühen Mittelalter stammen, theils

durch die Yennittelung der Zigeuner aus Indien einge*

führt oder aus der wi.s.senschaftlichen Medicin von West-

europa Qbemommeu wurden, theils auf russischem Bo*

den ihren Ursprung haben, zählt die versehiedenen

Formen der Arzneiverordnungen auf, beschreibt die

Tracht des Vulksarztes und andere Mittel, durch welche

auf die üemüther der Naturmenschen eingewirkt wird

und entwieltelt deren Anschauungen Ober die Ent-

stehung von Krankheiten und Seuchen, indem sie die-

selben von Damunen, Hexen oder Thieren ableiten,

welche vom Körper Besitz gcuommeu haben, und dem-

gemias die Heilung nur von mjrstiseben ZaubcrmittelD

erwarten. Hierauf unterzieht er folgende Vi)lk.she!l-

mittel einer eingebenden Betrachtung, indem er die

bebn Tolk vvrbireiteten Ansichten Ober deren Kräfte

den Angaben iiber deren Wirkungsweise, welche in der

Literatur niedergelegt sind, sowie den von der Wissen-

schaft nachgewiesenen Thatsacbeu gegenüber stellt. Es

sind dies aus dem Pflanzenreiehe:

1. Anthemis tinctoria L. Matricaria Cbamomilla
L. 8. .Anthemis nobilia L. 4. Anthemis arvenaia. 5.

Solidago Virgaurea L. 6. Leontodon taraxacum L. 7.

Caps. IIa l, ir-a pastoris Moench. 8. Bryonia alba L. 9.

Huuiulu^ lupulus L. 10. Daucus carota L. 11. Kr\n-
gium carapestre L. 12. Eryugium planum L. 18. Peu-
eedanum palustre Moench. 14. Betoniea oflhrinalis L.

15. Mentha pulegium L. 16. Mentha piperita L. 17.

Cbdiotk und dir Kranchkitik.

Mentha ailvestria L. 18. Nepets eataria L. 19. Or-
ganum vulgare I.. 20. Thymus serpyllum L. 21.

(Jenist.i tinctoria L. 2'2. (icntiana camp'^stris L. 23.

tientiana amarella L. 24. (ientiana pneuniiinanlhc. 25.

(ientiana cruciala L. 2<>. (ientiana barbata. 27. Me-
uyanthes trifoliata L. 28. 29. Tilia grandifolia u. par-

vifolia Ebrh. 80. 81. Peganum harmala L. u. crith-

mifolium Retz. 82. Tribulus terrestris L. 88. Boletus

larici.s L. 34. Lari\ l urupaea IX'. 35. .^ctaea spie.ita L.

36—89. Thalictruni majus L., minus L. flavuni L., angusti-

foihim Jneq. 4()~44. Polygonum bistorta L„ aviculare

L., aranarinm L., hvdrapiper, penicaria. 45. Beta vul-

garis L. 46—48. «aymbiium nasturtium L., oAidnnl«
Seop., Sophia L. 49. Fragaria vesca L. 50 -55. Ruboa
chamaemonis L., arcticus L., fnieticosus L., eaesius L.,

.saxatilis L. u. Idaeus L. 5''> 58. Geum urbanum L.,

rivale L. u. strictum Ait. 59. Tormeutilla erecta L.
60—62. Potentilla argentea L., anserina L. u. norve-

gica L. 63—68. Spiraca ulmaria L., filipendula L.,

aruncus L., chamaedryfolia L., altica Fall. u. camt-
schatica l'all. 6i) 7;;. Verbascum lychnitis L., nigrum
L., Orientale L., phlomoides L. u. thapsus L. 74. Ue-
lianthus aannua L.

Im Anscbluss dann liefert der Verf. einige er*

gänzendc Mittheilungeo nus dem weiter unten genannten

Werke von Talko-Hrjrncevicsa. — Von den aui-

maliaehen Yolkimittaln bo^iidit er:

1. Die Knoehen von Menschen und Thieren. 3.

Die Haare, HSrner und Hufen. 8. Die Leber. 4. Die
Galle. 5. Das Blut 6. Die thierisehe Haut, welche
z. B. in der Form des Balneum animalc zur Auwen-
dung gelangt. 7. l)a.s Fett. 8, Die Milch. 9. Die

Bulter. 10. Die Eier. 11. Friische und Kruten. 12.

Würmer. 18. Die TaranteL 14. Spinnen. 15. Spinnen-

gewebe. 16. Kellerasseln. 17. Läuse. IS. Käfer, bes.

die spanische Fliege. 19. .\mei.sen. 20. Die H.ausgri!le.

21. Den Blattkäfer. 22. Die Wanze. 23. Heuschrecken.

24. Blatta orientalia. 86. Den Honig und 86. daa
Wachs.

Von den mineralischen Volksmitteln wcrdcu au-

gelQhrt:

1. Der Kalk. 8. Schwefel. 3. Arsen. 4. Seife. 5.

Steinöl. 6. Alaun. 7. Lehm. 8. Blei. 9. Kupfer.

10. Queeksil1>er, dessen Verwendung bei der Syphilis

den russischen Völkerschaften n.ifh der Annahme des

Verf. von Osten her. von China aus bekannt gewurden
ist. 11. Kochsalz, mit welchem Armenier und andere

Stämme die Haut der neugeborenen Kinder bestreuen

und einrriben» um sie sa Inüftigen und su stiüicen.

Die zweite Abhandlung besteht in Materialien mir

lettischen Volksmedicin, welche von J. A lks n is, einem

gvliereneu Letten, gesammelt, ins Deutsche übersetzt

und geordnet worden sind. Nachdem er auf dio lita-

rarischen Quellen, aus denen er schöpfte, hingewiesen,

widmet er dem religiösen Cultus der alten Letten einige

Worte und erwähnt dabei, dass bei ihucu die Leichcu-

Twbrennong gebifueUieh war, die Hediein dnen tiie»

uij^seb-empirischen Character trug, und Krankheiten als

von Göttern gesandt oder durch Hexen erzeugt be-

trachtet wurden. Gegenwärtig sind beim lettischen

Volke (^rmpathioeuna, das Beqnmthon, Beblaaen des

erkrankten Kürpertheils. Suggestion, Homöopathie, Mas*

sage und die Anwendung einiger Arzneimittel im Qe>

brauch; auch ist der Glaube an Zauberer and an den

bösen Blick mancher Loute verbreitet^ welche dadureb

bei Menschen und Thieren Krankheiten her^orrufen. Der

Verf. zählt die Mittel auf, welche gegen Halsschmerzen.

Group, Brustsohmenen, Husten, Kevohbusten» Lungen-
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ücbwindbucbt, Lungencutzündung, KmphfHein, Seiten*

tiebe, HenUopfBD, nin Sehwitsen, gegen Sebmenen in

d<T Herzgrube, Appt'titlit-^ij:k' it. -lüii Krhrecht-n, ge^'cii

Sodbreooen, Leibscbmerze.u, Uurcblalt, Verstopfung, Kia*

geweMevfiiiner, das logen. SidifllMriiobMikaben, die

sogen, drückende oder värgeode Kraakbeit, Vtncbie-

dene Leiden, Icterus, Anurie, Enuresis nocturna, die

sogen. Knocben> und Kückgratsscbmenen (Neuralgien,

BbtomBtiBown), die Krankbeit Oalrlcste, die sogen. Blut*

eeuche (Dysenterie), die Lysse, die Pest« veldM iii den
darüber umlaufenden Krzählungen personifieirt erseheint,

die plötzlich auftretenden Krankbciten, daä Fieber,

Sebnrladi, Poeken, Unsen, Kritse, FIdbe nnd Linse,

Ecrcrn und andere Ilautleiden, Seborrhoe, Kopfgriod,

sur Beförderung des liaairwucbses, di*- s«igoii. lu iligcn

Jungfrauen, welcbe der Verf. auf ücrpesfuriueu beliebt,

geien Angenkrukbeiten, Obrenleiden, Zabnerknakim-

g\'n. TMT Stillung von Blutungen, ge^in Nasenbluten,

zur Heilung von Scbaittwunden, Aetzwunden, Frost-

vunden, Brandmideu, Rhagaden, gegen Schlangenbisse,

Bienen- nnd Hunmelatiebe angewendet werden. Ferner

werden die Indicationrn zu Rlutentziehungen durch den

Aderlass, SchrÖpfküpfe oder Blutegel angegeben, die

BebandloDg der Centosioiieii, Luxationen, Fraeturen,

OehimersebOtterung (?), Hernien, Tumoren und An-

.Ncliwellungeii veniLhitdrütr Art, Gf-schwiire. der sogen.

Kose, des Brandes und Fanahttums geschildert und

Mittel gegen Kopi&ebmenen, Seblaflosigkeit, Krimpfe,

Epilepsie, Geisteskrankheiten und Nervenleiden angeführt.

Hierauf entwickelt der Verf. die Ansichten über das

pbyaiologiücbe Verhalten der ücbärmuttcr, nennt ein

Mittel, weldies aageblich die Qesebleebtslust steigert,

beschreibt die Pflege und Untersuclmnj: '
i Vhwan-

geren, die Vorkehrungen zur Geburt und dcu iieburts-

act seibat, gedenkt der Vorstellungen über die Kinds-

lageo, envibnt den Daaunadinti, die LSsung dar Pia*

ccnta und die operativen FingjrifTc bei anomalen Ge-

burten und schildert die Pflege der Wöchnerin und des

tfettgebonnen. Dann fgilfen Mittel, um Unfruchtbarkeit

und Abort hervorzurufen, gegen die Termeintlieben

Wanderungen (Lagevcrändeningen) der Gi-bärmutter.

gegen Fluor albus, Amenorrhoe, Dy^meuorrhoe, ver-

obiadene Xioderkraaldieitea, sur EcbSbnng der SehSn*

beit, gegen Alpdruck und gegen Viehkrankheiten. Daran

schliessen sich BesebwömogsfoioielA von köiperliclMO

Lieiden aUer Art

Den beiden AxMtn ist am Sdituss ein sofgfiUtig

bearbeitetes Sachregister beigegeben. Sic bilden dn«
werthvolie Bereicherung der Gesdiicbte der PiiarmaiDO*

logie und Volksraedicin.

13J K ob ort, R-, l.'ehcr den jetzigen .Stand der

Frage nach den pharniaoologischcn Wirkungen dis

Kupfers. Deut-^chc ntcd. Wochenschr. No. 1. 8. (iuit-

IdUt auch interessante historische Notizen.) — 14) Is-
raelson,L., Die Materia medica des Galenus. Inaug.*

Diss. Dorpat. 8. 207 Ss. — 15) Talko-Hrhynce-
wicza. Zarysy leczmictwa lud<>wej.'u na Hiisi l'rJudnin-

wej. Krakau. 1893. (Handelt über südruthenische

Volksmittel.) — 16) Minkevit-sch, lieber Steine,

welclie den Oeschlecbtstbeiien gleichen und im Kau-
kasus als HeUmitlal nnd WertbgegenstEnde betraebtet

««dmi. Protok. saaaid. Kttrk. aisk. med. Obsb. Tiflis.

p. 374 17) Kapp. K. .1. H.. Hau->.<,c. der
Hft.rniator dir Wa.v>>erhcilkundc od<r N.iturlnilkunde.

I-eip/ig. IS.'.t. Mit l'ortr. — 18) Villcra, A., Geschichte

der ilomoopatliiu in Deutseblaod. Andi. f. HomBop.
Dresden. III. 2—11.

19) Lewin, L., Die Pfeilgifte. Historische und
experimentelle Untersuchungen. Vircbow's Arcb. Bd. 136.

8. 88—126. 40ft-44S.

Drr Verf. i-riniicrt an die aus dem .\lt'Tlhum ühpr-

lieferten Nachrichten über den Gebrauch vergifteter

Pfeilspitzen und Waffen, berichtet, dass die Oallier ein

schnell wirkendes Gift kannton, das sie zu diesem Zweck

verwi'tidftt'ti, dass die Hel^iMi das (iift von di-r Frucht

eincä in ihrem Lande wachsenden, dem Feigenbaume

gleielienden Baume gewannen, dass die Franken ebenso

vie andere germanische Stämme in ihren Kämpfen mit

andern Völkern sowohl wie in Privatfihden ver^ftete

Waffen gebrauch leu, dass von den Daciern und Dal-

matiem daeselbe enSbtt wird, dass die Kureten ein

Gift aus dem Safte des wilden Fetgenbaumes bereiteten,

und dass in Frankreich und andern Liindeni Europas

noch fast das ganze Mittelalter hindurch vergiftete

Waffen, wenigstens fOr die Jagd, benntst wurden, ver-

sucht die in diesen Fallen angewendeten Gifte zu er-

klären, indem er auf llanunculus Thora L., Doronicum

PardaUanebes L., die Belladonna, Hclleborus niger und

albus und Aconit hinweist, gedenkt der ^tlrlidien, aus

älterer Zeit vorhandenen Notizen über africanische und

asiatische Pfcilgifte und bespricht dann eingehend die

Pfeilgifte der beutigen NaturrSlker. Er bemeikt. dass

sie meistens aus mehreren Substanzen zusammeugesetst

sind und li< selircibt die Art ihrer Gewinnung und die

Erfahrungen und Untersuchungen, welche er selbst oder

Andere damit gemadit haben. In dieser Weise unter*

zieht er die Pfeilgifte der Somali, W^ab>«[ii, Walaita,

Wakamba, Wanika, Wagiriama, Waschamlia. Massai,

W'apare, Wandorobo, Wanyamwesi, Waganda, Wakondjo,

Waboko, Lendu, Wawfara, Wassongora, Momirattu-Zweige,

einiger nilotisrher Stämme und \on zweifelhafter Her-

kunft, ferner die Pfeilgifte des Congogebietcs, der Ba-

kumu, Bankundu, Batua, Balamoto, aus Ubudschwe,

der Wakinga, das Sbrapbnntnsi^ am Nyassa-See, die

Pfeilgiffe Siidifricas. nämlich der Hottentotten, Bunch-

mänoer, Uvambo, Beig-Damara, Uerrero, Okowango,

Bam ans Wettafriea, die der Abinigo*2weif^ das Stro-

phantuagift in Gabun, tu. a. m. einer näbercn Be*

tracbtung.

X. »effentUeh^ 9mmiküt»fin^ «erIchUIcke

Mite. mtinMÜila.

1) La Terre, F., Quant» si viveva olfre vdlie.

Atti di soe. rom. di antrop. Roma L SM—SS.

2) Sehiavuzzi, B.. I>e i.slitutioni sanitarie istiianc

nei tempi passati. Attie mem. della soc. istr. d'areheul.

e stor. YeL VIIL ftae. S. 4. Parenao 1898.

Der Verf. wirft einen Blick auf die hygienischen

Einrichfiui^rn di-r alt»-?» Völker des Orient-s, bes. der

Aegjpter, Hebräer und Griechen, gedenkt der bewunde-

ningswfirdigen Erfolge, welebe die üHtntllebe Gesund*

beitspllege bei den ttSmem emng, bemerltt, dass die*

uooole
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salben wie io andern lömiseben Provinsen, so aaeh in

Istrieo Btt Tag«- tr.ili'ii. und wei^l .luf 'lic ruis jL-iier

Zeit stanitii'"iidi M r^lMTrr-lr \\';iN-t:-rl>NtvuigiTi, Ci-

uali!>;ition5iarbeilen und Uudtru liin. Tht-sl, uuter den

Antoninen eine Stadt von 20000 finvohnern, hatte 8

WMserleitungen, welche lägli.h etwa 3900 CubUcmeter

Wasser zuführten, f^ola erhielt da» Waaser durch eine

unterirdische Leitung vom Monte maggiore. Auch in

Paienzo siebt man noch nnireit rem Meere die Ruinen

vom Aquaeduot. Aussirdom liefiTtin Brunnen und

Ctstemen ein gutes Trinkirasäur. Bauliche Ueberreste

davon sowie von Bädern, die dureh ihre pTaehtvolle

ManBoraoskleidung ooeb heute von di-m Reichthum

ihrer ehetnali^i n Besitzer Zt u^rniss geben, sind nicht

selten, lu Fula und Pareuzo haben sich iic«t« des

CanalisationsaTstems erhalten, welebes die Hanpt- und

Nebcnstrassen durchzog und den Abflugs zum Meere

hatte. I.' i'-li. u durften nicht innerhalb der Städte be-

erdigt werden, damit die Luft nicht durch Verwesuugs-

dQnste vendileehtert wurde. Naehrichten über Kinder-

a.syle stammen au- 1 I. 216 und 235 n. Chr. Von

Acrzten. weleln; damals in Ihtrien practieirten, vfcrden

auf ürabsehriften genannt der Archiater Attius Ci\jus,

ferner P. Caeaius Ortensianus und Alfius boehrjrsus. —
Naeli dem l'nterjiaiigi' des römischen Reiches geriethen

dessen vortrelTliehe sanitäre Institutionen in Verfall.

^ Im Mittelalter regelten jedoeb die SiSdte bMens selbst

ihr Medicinalwesen durch Gesetze und Verordnungen.

Der Verf. hat eine grosse Anzahl derselben gesammelt

und durchgesehen und zeigt darnach, wie man sich den

hierher gehSrigen IVat^^cu gegenüber verhielt. Es wurde

Fürsorge getrofTen, dass die Bcvidkerung für den Fall

<ks Krieges oder bei Misswaehs vor llungersnoth ge-

schützt seL Zu diesem Zweck wurden in den älädten

Magazine, Fondaei, erriebtet, in denen das tnr Emih-

rung erforderliche Getreide aufbewahrt wurde. Bevor

sie nicht gefüllt waren, dürft« kein (ictreide ausgcfiilirt

werden. Diin Brotbacken, welches den Frauen oblag,

wurde von den BehBrden überwacht Ebenso stand es

mit dem Fleischverkauf; es war streng verboten, ver-

dorbenes Fleisch oder dxH von kranken Thieren auf den

Markt zu bringen. Desgleichen wurde der Handel mit

Wildpret und Fiseben duroh Torsdiriften geregelt.

Waren die letzteren nicht mehr in frischem Zustande,

so musate dies vom Verkäufer äusscrlich bemerkbar gc-

maoht werden. Butter und Käse durfte solUM ^ge-
führt werden. Wein lieferte das Land im Alterthum

in genügender Menge. Der Puciner Wein, welcher dort

seine Heimath hatte, prangte auf der Tafel des Kaisers

Auguatus, und seine Nachkommen rind wshrscbeinlidi

der Prosecco und Hefusr.i und der herrliche Wein von

Duino, der nodi jetzt liie l'.ewunderung jedes Kctjners

tindet Auch auf die Keiubeit des Olivenöls wurde

grosse Sorgfalt verwendet In wssserarmen Gegenden

wurden Brunnen, Cistemen und offene Teiche angelegt,

um den nothwendigen Vorrath von Trink- und Nutz-

wasser zu gewinnen. Die Malaria-Bezirke, welche sieb

seit den Zeiten der Börner gebildet haben, suchte man
im Mittelalter durch /weckniiissige .\ssanirungs-Maass-

regelu zu verringern und zu beseitigen. — In Docu-

menten haben sidi Naohriditen über eine grosse An-

zahl von Aenten aus jener Periode erhalten, nament-

lich von Communal- und Gcnehtsärzten. Ihr- Besol-

dung war ziemlich hoch. So erklärten im Beginn des

16. Jahih. die Amteinte in Capedlstria, wo deren Rei>

henfolge dureh 4 Jahrhunderle festgestellt werden konnte»

dass ihnen der Jahrcsgehalt von 200 Ducaten zu gering

sei, und verlangten eine beträchtliche Erhöhung, die sie

aaeh erlangten. Seihst kkJnece Orte, wie Bevigno,

gaben für diesen /weel; .''lOO r»00 Dueaten atis. Kleine

Spitäler existirten im Mittelalter wohl in allen Städten

btriens; von einigen lässt sich ihre Geacbiebte bis ins

13. oder 18. Jahrhundert surüekveiiMgen. Sie ver^

dankten ihre Entstehung frommen Wohlthätigkcits-

Stiftungcn. Um die Ausbreitung von Seuchen zu ver-

hüten, wurden in den Stidtim Pest-Commissionen ge*

bildet, welche die wiinschenswerthen Anordnungen trafen,

die i. W. auf die Untersuchung der ankommenden

Fremden. Absperrung der verseuchten Urte und t^ua-

rantaine der Schifb hinauslieiBn. Ißt einigen MÜthei-

lungen über Begrübnisswesen, Strasscnreinigung. Pro-

stitution, den Aberglauben an Hexen und Zauberer und

die Schwankungen der Bevölkerungsstatistik scbliesst

diese inhaltsvolle Ari)eit

3) Schiavu/. zi, B., Zur Geschichte der Medicinal-

polizei in Istrieo. D. österr. Sanitätswesen. No. 45.

(Kurzer Auszug aus der rorfaergenanotea Abhandlung.)

4) Reubold, W., Zur Geschichte der gertebtUehen
.Scction. Vortrag. Friedreieh*B Butter t geriehtL Med.
Bd. 45. H. 1. 2.

Der Verf. ftellt die aus dem Mittelalter stammenden

Naehrichten über Leichenbeschau nach gewattniBem

Tode, welche von Bischöfi-n und Behörden vorgenommen

wurde, zusammen und berichtet, dass man bei offen-

barem Morde die Seetion der Leiche de* QetSdteten im

Allgemeinen für überflüssig oad nur bei Verletzungen

mit nachfolgendem Tode, sowie bei Todt«ehla£j für nolh-

wendig hielt. Da es sich dabei darum handelte, zu be-

stimmen, ob und welche Verlettungen UdWdh wann
oder ob dieselben in keiner ursächlichen Verbindung

mit dem Tode stinden und der letztere durch Fehler

in der Pflege und Behandlung oder anders Umstände

herbeigeführt wurde, so musste ein Arst als 8adiveir>

ständiger zu Rathc gezogen werden Dies geschah schon

zu den Zeiten der Römer und wurde auch in den den

rSmisohen nachgebildeten QesetshOehera dergennanisehen

Yolksstämme aogecidnet Aus dem Mittelalter sind

ebenfalls Nachrichten darüber überliefert worden, und

die hrauzösischen üerichtsprotocoUe liefern von 1882 ab

Bel^ daiu. bi Itocretale des Pahotee lanoeeaz OL
V. J. 1209 und in einer Ordonnanz des Königs l'hilij>p

des Schönen v. J. I"I1 wurde die Besichtigung der

Leiche eines üet"dteten verlangt, um ein Urtbeil über

die TSdtliehkeit der Terletiung sn gewinnen. Im J.

1447 wurde vorgeschlagen, dies in jedem Falle zu thun;

aber erst die Carolina machte daraus eine dauernde

Institution. Bei Vergiftungen wurden gerichtliebe Sectio*

nen sdion Im 18. Jahihundert ausgeführt, beim Kinds-

mord da^'epnn in l in'-r weit spiitercn Zeit, eigentlich

erst nach der Iihuführuug der Lungeuprobe (16öl) ge-
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setzlicb augi-xrdiiel. iu Folge dmea wurde der Ge«

geBstaod «iiMBadiaftlieh bearbeitet; Bohn (1700) for-

derte, dus-s die drei KSiperbShlen enifTiiet und besich-

tigt Verden, und mehrere Autoren gaben Anleitungen

tat Auirführuug gerichtlicher Secttonen heraus. — Der

Verf. hat bei «dnen Mitttieihmgen hauptfSehlioh Dentsd*

Ittld beriicksirhti^'t : ans niiderii I;;in(1ern lassen sieh

BOeb zahlreiche Materialien für dieseu Uegexistaod her-

bdidiaftii. Im Anbang folgen ADBieifaiageii Olbtr die

Vedidaalwesen da- fHUikieobea StiUlte Nfimberg, Bam-
berg titi'l Wiiribiirir. Ober allerlei Fragen der gericht-

lichen Medicio, über Volkaglaiibeii in Beujg auf Kechtä-

pfleg», aiMtoni. Zen^iederaogen a. a. n.

5) Mtllikin, M., The propo^cd oii,stration of cri-

minals anil si xual pen'crts. Cinciun. Clinio. Lancet.

p. 185—90. — 6) Boal, K., Eniasculatiou and ovario-

toay as a penal^ for crime and the refomatien of

erimioals. J. Am. H. Ass. Chiriigo. T. 2ii. p. 429
ble 88. — 7) Kirchenberger, Die ältesten regle-

mentarischen Bestiinmim^'en, den S.uiit.itsdienst im k.

u. k. Heer- betreffend. D. Militärarzt. No. 2 5. (An-

gaben iln r den Saaltlfaldienst, die Krnnkenvcrptlegung

uod das Laiaretlmewii mib deoa OieostreglemeDt v. J.

1749 und 1769 nebst Instriietionen fQr die MititSrSnete.)

— 8) Kämmerer, Die Morbiditäts- und M'irt.ilitiit.s-

verhältnisse des ."»tadtgchietes von Wien. Wien. klin.

Woohenschr. No. 41. 42. (.Aufzählung der hygienischen

Fortüobritte, welche die Stadt Wien unter der Sanitats-

Verwaltung dea Verf. gemacbt bat.)

n* BentiMgmiitotte ml lumn IdUela.

1) (Jasqnet.P. A., The great pestilence (1348 4!t)

now commonly known as the blaok deaili. I-ondun. 8".

2) Creighton, Ch., A history of epidemica in

BriiuB. Vol. II. Fr>>in the extinc'tion of plague to

Um present time. Camliridjfe. S". .K'^.S pp.

Der erste Band dieses Werkes erschien 1891 und

wurde von mir im Jafareeber. (18ül) I. S. 849 u. ff.

besprochen. Der vorliegende swdte Band bebandelt

^ Zeit von etw.i 16C0 bis zur (»epenwart.

Der Verf. beginnt mit der Gesehichte der malignen

und pestflentiellen Fieber- oder Typhus-Pormen, be-

Mikt zunächst, dass es in manchen Fällen aehr ediwer,

ja fast unmöglich i.st. die von den Autoren früherer

Zeiten hinterlasscnen Krankbeitsbescbreibungen in einer

nnsera lM0t%eB wbMnadiafllhdMn Anaebauungen ent-

sprechenden Weise zu deuten, acbildert dann die Fpi-

demie von 1661 nach Willis, erörtert den Begriff der

Ton Sydenham aufstellten epidemi.scben Constitution

und cHe UrMoben, weldie das Auftreten und die Ver-

breitung typhöser Seuchen datiials begünstigten, be-

richtet, da&s diese Krankheitsperiode 1664^65 ihre Höbe

erreichte, betraehtet die C^Mue TOn 1005/86 ood
wirft dabei einen Rückblick auf diejenige Ton 16S8/S5.

Das Aufljören der Pest seit 1666 schreibt er haupt-

sächlich dem Umstände zu, dass die Leichen seit jener

Zeit niebt mehr offim, sondern in Sirgen begraben

werden mussten. I. J. 1709/10 wurde London von

einer Typhus-Kpidcmic heimgesucht, wobei auch Re

currens beobachtet wurde. Der Verf. zeigt dann, wie

die Sencbeiuabi» 1718/19, 1787/89 and 1741/48 vor-

au^gegngmieB Misswnebs und Nnbiunginingel ent*

sprueheu, weist dabei wieder aut die Nachrichten über

Recurrens hin, gedenkt der von Hoibam besebriebenea

Kpidemie zu I'lymouth i. .1. 173,'), sowie des fiefängiiiss-

tiebers, welches 1750 wütbetc, und erinnert an mehrere

andere Gel^enhciten, wo typböse Seuchen beim Zu-

sammenstrSmen gfOSserMensebenmassen auf besehriink«

tem Räume, i. B. bei B'd.ig- runuen, im Kriege, auf

Schiffen, ausbrachen. Hierauf bespricht er das Wesen
der sogenannten putriden Constitution, welebe seit der

Milte des 18. J.ahrhunderts hervortrat, beschreibt die

Typhus-Kpidi-iiiien jener Periode in Liuidun und andern

Orten Englands, bes. in den Fabrikstädleu deis Nordens,

siebt das Ende des vorigen Jahibunderts und den Be-

ginn des jetzigen, also den Einfluss des Krieges mit

Frankrcieli. di.- Zidlsperre und deren Anfliebung in

Betracht, liefert eine L'ebersicbt der Hecurrens-Epide

mien naeb 1815, des Typhoids in London v. J. 1886

und des Fleck-Tj phus v. J. 1831 und 1837 3H. und

erinnert dabei an die Arbeiten englischer Aerztc, welche

zur klinischen Scheidung dieser versciiiedencn Krank-

heiten führten. Daran seblieast sieh die Darstellung

des Keeiirrens in Schottland 1.842/44 und des Hunger-

Typhus V. J. 1S47. Seit einem VierteUahrhundert haben

Typhus und Recurrens merkbar abgenommen, was mit

der Zunahme des Wohlstandes und den Verbesserungen

der hfgienisdieo Zustände zusammenhängt.

Das zweite Capitel ist der Scuelieugeseliiehte Ir-

lands gewidmet, liier sind Durchfalle und ahitzige

Fieber* (Dysenterie, Typhoid, ^rpl**»') Mit alten

Zeiten heimisch. Der Verf. schildert ausführlich die

Krankheiten, welche im (lefolge des Krieges von lf>89

auftraten, und die zahlreichen Epidemien des Hunger-

T^htts, voa denen biaed vribread des 18. md 19.

.lahrh'inderls heim<r''sueht wurde, und Z'-ielinet ein er-

greifendes Bild des entsetzlichen Elends, iu welchem

dieses Land bis in die neueste SMt sdnaaehtete.

Der dritte Absehnitt handelt über die Influeasa.

Der V. rf er/ählt die Geschichte dieser Krankheit von

den frühesten Nachrichten an, die wir darüber besitzen,

und besehreibt eingehend die Epidemien von 1675,

1679, in.ss, 1693, 1712, 1727.29, 1733, 1787, 1743,

1762, 1767, 1775. 1782. 17SS, 1S03, 1831, 18;W. 1SH7,

1847/ 4ö und die letzte grosse Influenzaperiode von

1889—1898. Dabei weiden die Tlieorien über deren

Entstehung und Ursadiea, die Ansichten über das

Wesen der Krankheit und die verschiedenen Behand-

lungsmethoden, welche im Verlauf der Jahrhunderte

aoftauehten, vorgeführt und meikwflrdige Beebaebtuogen

ti! er ihr Auftreten auf Schüfsa und abgelegenen Inseln

mitgetheilt.

In vierten Kapitel beschäftigt sieb der Verf. nüt

den Peeken. Er gedenkt ihrer Verimitmg ia der

ersten Hälfte des 17. .lahrbunderts. err.rtert den Cba*

racter der damaligen Epidemien und die Behandlang,

welehe angewendet wurde, eraihlt, dass Foekennai1>en

im Gesicht zu den häufigen Erscheinungen geborten

und unter 100 Menschen etwa D", damit behaftet waren,

und giebt die Zahlen der Pockcutodesfälle in London

im VerfaSltaiss sur Gesammtsteitliebkeit für die Zeit

von 1661—1700 an. In den ersten Jahren des 18.
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Jahrilunderte Im» die Krankheit nach; aber schw
1710 schwoll sie wieder su einer «tarken Epidemie an

und Terursrii'lite <-iiii' grosse Mortalität. Di''s ninrlitr

wohl die Veranlassung sein, dass die Blatteminoculatiou

aas dem Orient eingeführt wurde. Die absichtHehe

llebertra^ing der Poclceii wurde vuin V.»Ik iu verschie-

denen Ländern, z. B. in Wal- s, schon liin^^-f f;oiil>t,

bevor sich die wi^isenschaftliche Mediciu damit bcfa:>ät«.

Aber die Naebtbeile der InoenlatioB fiberwogen ihre

vcrnK-intlichcn Vortbeile; daher wurde dieses Verfahren

seit ITi'S von den Aerztcn aufgegeben. Erst verschie-

dene Vcrbesäcrungen iu der Technik desselben, die seit

1740 ijebiiaehlieb worden, bewirkten, dass es wieder

aufgenommen wurde. Die Methode, welelie nach

Sutton genannt wurde, erweckte neue HotTuungen und

fand überall Beifall. I>er Verf. macht ausfährliohe An-

gaben Uber die Aaiahl der Inocolationen in England

und deren Pünflus.s .luf die Verbreitung und M'irt.TÜtät

der Pucken, zählt die einzelnen Kpidemien derselben

im 18. Jahibandert nebet den statiatiadian Angaben

anf und svebt die Umdien so eigrilDden, welche ihre

verschiedenartige Schwere bedingt haben. Dar.iuf f l^rt

die Darstellung der Umstände, welche zur Entdeckung

der Vaeeination fiUnien, sowie eine Uebersieht der

Podten^idemieo an versrhiodenen Orten (irossbritan-

niens bis zum Jahre 1840. Die buhe Sterblichkeit,

welche die Erankbdt in dun Jahren 1817/19, 1Ö26;26

and 1887/40 eneiebte, in Yerbindong mit der geringen

Verbreitung der V,accination hatte zur F.d(;e, dass die

Inoculation, an der das Volk merkwürdig lange festhielt,

im Jahre 1840 gesetzlich verboten wurde, da man in

ihr' eine der Ursachen der Pooken^ideniien su sehen

glaubte. Die Vaeeination wurde alier er~t ge-

setzlich befohlen. Seitdem traten die Pocken, wie überall,

wo vaocinirt wird, milder und seltener auf vnd leigten

nur noeh einmal, nämlich 1870/71, den Character einer

Sehweren Epidemie, wie in früheren Jahrhunderten.

Das fünfte Capitcl enthält die Geschichte der

Masern. Bi wird darauf hüigewiesen, daas in der ilteren

Literatur die Bezeichnung Morbillen keineswegs immer

dem heuligen Begriff ders'-llicn entsprielit, Sydeii-

ham's Beschreibung der Ma-'scrnepidemien in London

von 1670 und 1674 bespnehea, das Auftreten und die

Verbreitung der Krankheit im 18. Jahrhundert nod

ihre vennehrte Mortalität am Schluss desselben ge-

schildert, der Untorsacbungen Roh. Watt's fibcr die

SnbttitBllM waknt KiuUMitea dwndi die Masern ge-

dacht und der Tolailf der Masern Epidemien in unsenn

Jahrhundert doidi slallstLsche .\nga)'en beleuehtet.

Der seehato Abaebiltt bringt Mittheilungen aber

die Verbreitung des Kenehhu^tens in alten und neuen

Zeiten. Das alte englische Wort kiiik, welches dafür

gebraucht wurde, hängt offenbar mit dem griechisohen

»inidfTn (sqoinaoti^ intaminain.

Im folgenden Ci^itel wwden die Naehriditen über

Seharlaeh und Diphtherie zusammengefa-sst. Der Verf.

gedenkt der spärlichen Notizen aus den früheren Jahr-

hunderten, besdireibt die Brione-I^deime in Nord-

amerika im Jahre 1785/86, die Angina maligna in

England von 1789, in Irland 1748 und in Comwall

1748, die von Pothcrgill geschilderte Epidemie fa

der Umgegend Londons 1746—48 (Scharlach?), das

.•^'eharlaehfieber ZU St. .\lbans 174H, uw] zu London

und Birmingham 1777/78, citirt die Aliiüietlungea,

welebe J. Sims darüber hinterlassen hat, entwickelt

die Ansrhauungen ül>er die Beziehungen des Scharlachs

zur Diphtherie, welebe damals unter den Aerzten

herrschten, und giebt einige Notizen über Croup. Hier-

auf folgt die Besebreibung der SehwIadi-EpIdeiBien

von 1796-1805 und der nächsten Jahr/ehul D. r

Krankheitseharaeter .schien eine Abschwächung erfahren

zu Laben; aber seit 1840 erhielt er wieder eine Stei-

gerung und hatte doe hohe Mortalft&t im Gefolge. Die

schlimmsten Jahre waren 1844, 1848, 1858/.')9, 1863/64,

1868, 70, 1874. Mit einigen Worten über die Aetiulogie

und Pathologie des Scharlachs scblicsst dieses Capitcl.

Im achten Abschnitt werden die Nachrichtan über

d.is Auftreten und die Verbreitung der Kinder-Diarrhoe,

der Cholera oostras und Dysenterie während der letzten

did Jahrhunderte voigefOhrt und deren Ursadien er-

örtert

Das neunte- Cipitel besteht in einer ausführliehen

Darstellung der einzelnen Epidemien der asiatischen

Cboleta, welebe im 19. Jahriiundert in England beob-

achtet wurden. Dabei wird der ausgezeichneten Arbeiten

englischer Forseher, welche über die Kntsti-hung und

Verbreitung dieser Krankheit Aufschlu^s gaben, ge-

dacht und anf das Veibaltea der Cholera in ihrer indi-

schen Hdmath hingewiesen. Im .^nschluss daran folgen

einige Hteraturhisturiscbe Bemerkungen über die epide-

mische Cerebrospinalmeningitis.

Im Anhang ist dem Werk ein soiigfiUtig geordnetes

Bcgister der ritii'en Xanien und hesproehenen Gegen-

stände beigegeben. — Creigbton's Arbeit gehört xu

den werthTollsten Bnengniasen, weldie die liistorisdw

Epidemiographie in den letzten Jahrzehnten hervorge-

bracht hat. Er !int dazu zahlreiche Doeumente, Aus-

züge aus Kircbcubücbcrn, Bospitalberiohte, ärztliche

Tagebfider, Briefe u. dgl. beautst, wddie für diesen

Zweck bisher noch nicht verwertbet wulden. Die

Krankengeschichten, durch welche er seine epidemiolo-

gischen Berichte illustrirt, die statistischen Angaben,

die nioht bloss die aeuors Zdt nrnfassen, sondern bis

ins 17. Jahrhundert surOdOTdeliea und daher für die

Geschichte der Statistik eine unschätzbare Bedeutung

haben, und die culturhistorischen Ausdnaodersetzungen

aber das sodale Leben dar BfegUndir in Teigangenea

Jahrhunderten, flbar den Einfluss der bürgerliehen Ge-

setze, der Eniiliraag und Lebensmittelpreise auf die

allgemeinen OesundbdtBveriiiltidsse beleben dta bihalt

des Werkes und machen sein Studium nsch vielen

Kichtuagen hin anregend und belehrand.

:S Oookshank, E. M., On the prevention of

SDUül-pox witb roecial reference to the and de-

velopment of the stamping-out system. Laneet II.

1201 1206. (Darstellung der Isolirungs-, Reitiü -h-

keits- und De.sinfeetions-Maassregeln, welche in früheren

J.ihrbunderten gegen die Ausbreitung der Pocken iu

England versuciit wurden, und Geschichte der Inocula-

tion und Vaeeination, nebst kritischer Besprechung ihrer

Vortheile und Naehtbeile.) — 4) Priehard, A., In-
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flaenu in 1775. Laiicet. 20. Jau. (Eiut- ausführliche

Sebilderung der Krankheitserscheinungen, welche bei

dieMT Budemie beobachtet wurden, aus der Feder

Jobn Polhergill 's.) — 5) Pagel, Randglossen <o
Barhmaiin's .\rtikel: ,W,is isl Kranklu^it und wie

heilen wir?* unter BcrürkMchtigung der Frage: „Wie

heilten un.sere .\lten?" D. ärztl. Praktiker. No, 19. —
6) SemoD, F., £io Bückblick auf die Entwicklung der

Laryngologie und Rbinologie in den Jahren 1884— 1S94.

Intern. CeiitralM. f. Laryngi^l. und Rhinol, etc. No. XI.

No. 1. (Verf. zci)tt, dass die Stellung der Laryngologie

als l Il^•r^illllsf;' ),'i iistaDd in den letzten Jahren erheb-

lich verbessert worden ist. und dass sie beute überall

Pflege und Beachtung findet, und säblt die Fortschritte

auf, welche das Fach in theoretischer und pnetiseber

Hinsicht während des letzten Deenniums gemadit hat)
— 7) Meyjcs. F., Openbare viiordrieht, gehoudcn tot

opening zijucr lessen over keel-neu.scn oor/iekten.

Weekbl. V. h. Ncderl. Tijdsehr. 3. Novbr. (bedrängte

ZosaBunensteUttUg verthroUerNotiien aus der Literatur,

velebe die gesebiebtliebe EntwieUang der Laryngologie,

Rhinologie und Otniogie von den alten Zeiten bis auf die

Gegenwart beleuchten und oameutlich die wichtigsten

Portichritt« auf diMcn Gebieten berrorbeben.)

8) Nevnano, JuL, Gesehichte der UroMOpi«.

ZeitMbr. f. Heilkond«. XV. 1.

Der Verf. bepinnt mit der Hippokrntisrhen Samm-

lung und zeigt, welche Ansichten über die diagnostische

Yenrertbong des Urins darin enthaUen rind. fr InUt«

wohl auch der noch älteren Angaben fan Papyms
Bbara hier gedenken können. Dann stellt er einige

Notiseo aus Galen zusammen zusammen und bemerkt,

daaa Thesailns nnd seine Scbfiter Tiel aaf das Wasser-

bes«bea Uelteo und deshalb fullones und tincton-s

genannt wurden. Da^s ist ein grober Irrthum;

denn sie wurden ^Walker, Färber u. a. w." ge-

nannt, veil sie ab Handweiker fliltig waren, bevor

sie sich der Heilkunst widmeten. — Im Folgenden

werden die Schriften über den Harn erwähnt und die

vortreffliche Monographie des Johannes Actuarius (H.

Jahrii.) naeb ihrem Inhalt ausfiibriidi besprochen.

Hierauf wendet er 'i' h /.ut arabischen Medicin, der er

die Schuld an der Entstehung der Uromantic zuschreibt,

ohne dasa er diese Anklage näher begründet. Mit

Sacbkenntnisi and Rumer schildert er die Rolle, welche

die Harnschaii im und 1(>. .Lahrbandcrt spielte,

und die Schwindeleien, welche Charlatane damit trieben,

bis es den Bestrebnngen der ebriieh denkenden Aente

gelang, die Bedeutung der l'roscopie in Ternünftiper

Weise cinzuschninken. Die .'^ehriften von Job. Vas-

saeus, L. Roganus und Jod. Willich geben ein

deutHebes Bild der Genauigkeit mit welcher die Lehre

Tom Harn bearbeitet wurde. Mit den erst< n ehemisehen

Untersuchungen des l'rins, welehe von Willis im

17. Jahrhundert angestellt wurden, mit der Erkenutuiss

semer Gerinnbarkeit nnd der Peststeliung des ISweias»

gehalt:; und sQss<'n Geschmaekes, welrhen er in einigen

krankhaften Zuständen besitzt, hegantm 'lic iVriodo

der wiasenscfaaftUoben Bearbeitung dieses Gegenstandes,

di« in dem wn John Bright 1827 naebgewiesenen

Zusammenhange von W'assersucht ond Nierenkrukheiten

eine neue Anregung erhielt.

XII. last- atd fiesehleekUhruikheUei and SjrpUUa.

1) Lefrano, A., Reglement ittterieur de la ma-
lad rerie de Noyon, promulgue entre 1950 et 1S79 par
revrqiie Verrnnnd de la HoissttrS. MÄs. de 1* 800.

acad. de i^ucntin 18?0.

2) Froksch, J. K., Geschichte der venerischen

Krankheiten. 1. Theil. AHerthvm und Mittelalter.

Bonn. 8". 424 Ss.

Es giebt kaum eine Frage der historischen Fatho*

lügie. welche das Interesse der Ptorseher mehr in An>

Spruch genommen hat, als die nach dem .Alter der

veneriseheti Krankheiten und besonders der Syphilis.

Wenn die gleichen Ursachen auch stets die gleichen

Wirkungen haben, so musate man annehmen, dass bei

den sexuellen Avssehweifungcn, von denen die Geschichte

des Alterthums und Mittelalters erzählt, venerische

Leiden zu jener Zeit ebenso verbreitet waren als heute.

Dem schienen aber die flberlielinten Naehriehten so

widersprechen, insofern sich aus den Schriften der alten

Aerzte ihre Kenntniss des Wesens der Syphilis nicht

mit unzweifelhafter Sicherheit herauslesen Hess.

Der Vert, weldier die Erfimehvng der Gesehiebte

dieser Erkrankungen zu seiner besonderen Lebensaufgabe

gemacht hat, bat mit kritischer Schärfe und ohne jede

Voreingenommenheit die literarischen (Quellen einer

strengen Präfiing nntenogen und reroffentltcbt hier die

Ergebnisse seiner Studien. Er beginnt mit der Be-

trachtung der praehistorischen Knochenfuode, an denen

angeblich di« Merkmale TOrausgegangener Syphilis sa

erkennen waren, erinnert daran, wie leicht dieselfn- mit

den Ueberresten anderer Knoehenleidcn. / I^. der

Tuberculose, verwechselt werden, und verlangt, da&s das

Alterjedes einseinen, hierher gehWgen fossilen Kneehens

genau bestimmt werde, bevor man darauf Schlüsse baue.

Er wendet sieh dann zu den Mythen der alten Cultur-

vülker des Oriente, wiederholt die schou friihcr von

ihm ausgesprochen« Ansidit, dass die in der babylo«

nischen Izdubar-Sage enthaltenen Beschreibungen der

Krankheit des Götterhelden selbst sowohl, als seines

Begleiters Eabani auf Syphilis hindeuten, und bemerkt,

dass anah Ut Legenden der alten Indier von Tenerisdien

Kränkelten beriehten. In derselben Weise werden

mehrere Sagen der Hellenen erklärt und dann die Mit-

tbeilungen Ober die rithselhafi« v»5aos mtta der

Skythen VWgefBhrt. Hierauf folgen Notizen über das

Vorkommen von Gesehlechtsleidcn bei den Chinesen,

welche bei ihrer wehr als unverlässlichen Chronologie

fOr historiseha Untersuehungen siemlich warthlos sind.

Dagegen wurde in einem nu^dieinischen Werite der

Japaner, welches nach Seheube aus dem Jahre 808

n. Chr. stammen soll, die .Syphilis beschrieben. Ebenso

werden im Sanscrit primäre und secund&re Kraakheits-

erschcinungen gcsehildert und durch üire räumliche

Zusammenstellung ihr innerer Zusammenhang auge-

deutet. Mögen die Meinungen der Linguisten Qber deren

Alter auch weit suseinaBder geheo, so reichen sie doch

jedetifalls ins AlterllMini ziin'iek. Dif Aiiirabeti des Pap.

Ebers sind zu unbestimmt, als daas sie ein UrUieil über

die Kenntniss der Gesehlechtsleiden bei den Aegyptem

ennögliehen. Klaiw dzüeken sieh darftbar die Urkunden
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das iMbräiiohea Volkes aus; deoo 'm «Itea Testament

'wird nieht nur der Tripper besduieben, aondem es

fit)f1f n sioh auch .'^cliilderungpri venerischer (^cschMrirf

uud Kraukbeit)>gui>cbicLten, wie die den Uiob uud des

KSnIgs David, velebe auf Syphilis bioveisen. Dass in

dem Mosaischen Anssati, der Zaraatb, neben manchen

andern Hantlciden auch exan1heniatiscl>,> F'nruMMi di-r

^^.vphilis enthalten sein mi'gi-n, ist selir «ahrseiu-iulicb.

Im nächsten Alraeboitt wird die medieinisehe

Literatur der Griechen und Ilömcr einer ein^^ihi nden

Untersuchung unterworfen. In <\rn lüpiKikritisoheii

Schriften ist vom Tripper der manulu lien ilarnn^ihrc,

dem weissen Fhiss der Äaoen, von Strietnren der Harn-

röhre, von fleschwürcn riti den Gfschlochtsthcilen, Con-

dylomen und Allgcmeiaerkrankungen die Rede, die viel-

leicht auf Syphilis belogen werden können. Rufus und

Phtlnmenos spreeliea von Fleisehwueherungen und Ge>

schwüren an den fitseblecbtsorganen von Miinnern und

Frauen, am jiiter nnd an anderen Stellen des Körpers.

Aretaeus sachte dwi Woen des Trippers lu tikllnB.

Arcbigenes gedarbte der Dolores osteooopL Celsiii gab

eine übersichtliche Darstellung des gesammt<n :ir7t-

liehen Wissens auf diesem üebiete. Kr beschreibt den

Tripper, erwähnt dabei die Hindernisse, welehe snweilen

das Urinlassen erschweren oder unmiiglich machen, st->-

wic den Gebrauch des Katheters, schildert die Condy-

lome und Geschwürsprocesse, die in maochen Fallen

xnr vollatSodlgea Zerstörung des Gliedes fahren, nnd
hebt dabei hervor, dass dieselbe Mischung von Arznei-

stoffen häufig sowohl bei den (tcschwiiren der (i«>-ichlechts-

theile iind des Afters ab bei denen des Mundes und

der Nase heilsam sei. In einer Stelle glaubt der Verf.

eine Andeutung der syphilitischen Initialsrlerose zu er-

kennen. Von Antyllus rühren Mittbeilungen über

Pbunosis und Paraphimosis, sowie über die Verwachsung

des Präputiums mit dem Peub her. Heliodor erörterte

die Bildung dT Harnr'>hr'"ii-'^1rir>turen nnd ihre opera-

tive Beseitigung. Bei Alexander Trallianus linden sich

Angaben über Blasen^Ericrnnkungcn als FolgexusSnde

des Trippe rs. Ai'tius erwähnt lieschwüre der Ilarnröhre,

^lenso wie Paulus Ae<nneta, der auch der brandigen

Zerstörungen des Penis gedenkt. Sextus Placitus Papy-

rensis wie« auf die Yerhirtnngen an den Gesebleehts-

theilen hin. Nicolaus Myrepsos empfahl Einreibungen

mit Quecksilbersalbi' gegen Goehwürc der Geacblechts-

theile, des Mundes und der Mandeln.

Nidit veaiger Beachtung verdienen dia nicht me-

didnischen Sobrttlen des Alterthums; denn sie beweisen,

welche Vorstellungen über Krankheitsvurfjänpp nnter

dem Volke verbreitet sind. Die Historiker, Dichter

und SalMker haben dn rdches Material für die Beur-

theilung der Frapn. um die es sich hier handelt,

hinterlassen. Aus ihren Wortin klingt fast überall

die Ucberzeugung hindurch, dass Krkrankungen der Ge-

tcbteditstbeile dnen sebimpflidien Charakter tragen

und durch Unxucht and Aus.scbweifungcn hervort^erufen

werden. In dieser Weise äussert sich der Philosoph

L. A. Scneca. Hierher gehurt das bekannte Gedicht

Martinis fiber die Familia lloosa, deren Mi1«lieder nnd

Hausgenossen oboe Ausnahme an Condylomen litten.

Audi spricht er von OeediwSren am After nad Monde,

welche ihre Entstebunp einem lasterhaften Leben vor

dankten. Aobalicbc Stellen linden sich auch bei Ju-

venal. Die Gefabrlidikelt des Kilssens als einer Ur-

sache der W'eiter\erbreitung von Krankheiten führte

T.um Verbnt de'iselben. Die Kranklieitsb'>scbreibung des

Kaisers Tiberius drängt zu der Diagnose Syphilis, des-

gldehen dicj^enige des Angostaa. Aach daa Epigramm
des Ausonius auf ]\<ly^ntoQ gemtet ttt das Bild der

Syphilis. Diu ("lirvsostomus sprirht von den eingefal-

Icneu Naaen und den Veränderungen der Stimme,

welche man bd manchen liederliehen Leuten beob-

achtet. Recht bezeichnend ist die vom Kirehcn'*chrift-

stcller beriolit< (e Erzählung, dass eine fromme christ-

liche Jungfrau, um ihre Tugend zu bewahren, ihren

Verfolgern gesagt habe, daas aia ein blaea Gesdivfir

an den GeschlechtstheiUn habe. Die Kenntniss seiner

Uebertragbarkeit war demnach selbst in den besten

Kreisen der Gesellsehaft verbrdtet Bin deutliebes

Bdfl^l dafür lieferte auch der lebenslustige Mönch

Ilero, welcher, wie der Bischof Palladius schreibt, sich

iu Alexaudria in deo Strudel der Vergnügungen stürzte

und bd dner Sduuspielerin «b Gesdiwör holten

welches den Penis sentBrte und seinen Tod berbd-

führte.

Aus diesen Thatsachcn ergicbt sich, dass man im

Alterthum nieht bloss die Blenonhoe der Hanrtlire und

die venerischen »iesehvrüre an den (icschicchtstheilcn

kannte, sondern auch die meisten Kraukhcitsformen

beobachtete, welche in den späteren Stadien der Sy-

philis auftreten, daas man aber nidit im Stande war,

den genetischen Zusammenbang zwischen ihnen zu er-

kennen, wenn sich auch manchmal eine Ahnung davon

geltend maeht Es erklärt ddi dies durch die Schwierig-

keit, die Verbindung zwischen diesen, oft durch längere

ZeiträuHie vnn einander jfeirennten I^rsebeinunj^reihen

herzustelluu, wenn sie einander ganz uuvcnuittelt gegeo-

über stehen. Von der Anamnese var damals dmno-
wenig als heute zu erwarten, dass sie AnhaKapunkle

biete, und die Iluninralpatbologie der .\lten war nicht

geeignet, den Gidoiikcu eines localcn Infectionsberdes

mit nadifolgender AllgameiBeirkiBiikang lu fSrdem und

eriolgretdl durchzuführen.

Wenn einige Historiker in dem räthselhaften Morbus

eampanos oder im Mcntagra die Syphilis verlMHi]ge&

glaubten, so widenpridit Dem die Auffiissung der Alten,

naah weiehcr der einheitlicho Chanktsr dieser Krank-

heit ausgeschlossen war.

Die Araber haben die venerischen Erkrankungen

oft mit denselben Worten wie die Aenie des Altcr-

thums beschrieben. Avieenna machte ebenfalls auf

Beziehungen zwischen den Geschwüren der Gcschlechts-

theile und denen am After und im Munde aufmerksam

;

doch kam es au keiner wdterea Klinng der Angelegen-

heil. Die .Absehliessung der Frauen bei den Gläubigen

Mohammeds warf einen Schleier über die Eotstefaung

und Verbrdtung der OeedileditaleiideB. Die Araber

haben bauptsiehlieh daa Verdienst, daaa sie die Ein-

Digitized by Google



PUSOHMANH, GnSOHICRTB DBR MlDIOIir ÜRD DIR KRAMKHBTnnr. 899

nibwigeu mit Quecksilbersalbe io die Therapie ein-

fOÜUui md flu« WiilnamlNlt bei nuuidwo Hantleiden

geieigt haben.

Im christlichen Ahendlandc trat fl> ni Studium der

Geschlecbtskrankhcitcu der Umstund luuderud in den

Wflf, diM die inttiehe Praxis wahrend der enten Jahr*

hiind'Tfo des Mittelsltei» mehr und mehr in die Hände

der ücistlicbkeit gerieth, welche gegen diese sündigen

Leiden eine natfirlicbe Scbea trog. Gleichwohl »od

aus Jmmt Periode eine Aniabl von Tlwtndiai bdcannt,

welche beweisen, dass vencrisehe Erkrankungen beob-

achtet und in ihrer Entstehung und Verbreitung er-

kannt wurden. Bs bandelt sieh biet entweder um
Kraokbeitsfille, welche wegen ihrer Seltenheit oder

weil sie Personen in hen'orraK' H'lv-i Lebensstellung h^-

trafen, die öffeutliche Aufmerksamkeit erregten, oder

e* änA SdiSderangen v«a KnnUMitsqmptomen und

Yemebe ra ibrer Brkttrung, die von einseinen Aenten

unteraoinmen wurden, nierbrr (gehört der von Peter

TOn Aifelata enräbnte Fall eines 80jährigen Mannes,

weldier ein QeeebwOr am Penis bette, das den gansen

Unterleib überzog, schliesslich aber iur Heilun|{ ge-

bracht wurde, und der von Hugo BencIo beschriebene

Fall. König Lothar (98S) soll an einer venerischen

Beule SU Grunde gegangen sein, welebe ibm tou seiner

Gemahlin mitgetbeilt worden war. Aehnliches wird vom

Henog TOD Lankaster berichtet, sowie vom König

Wensel IL ton Böhmen. Der Bischof von Speyer starb

naeh langem Sieehtbum an einem Gcscbwir der Ge-

SehlfThtstheile. desglfirhon der Bischof Kiirnik von

Posen, von dem es ausserdem heisst, dass seine Zunge

und Keble von GesebwQren »erfressen und seine Haut

mit Spalten und Rissen bedeckt war. Auch König

Ladislaus von Neapel wird an dieser Stelle angeführt.

In den äntlichen Schriften des Mittelalters werden

aüle Teneriaehen Krankbritsersebeteungen bosebriebeD,

und die Ueberlngbarkeit einiger hervorgehoben. Ber-

nard von Gordon zeichnete i]n< H]]d diT Syphilis und

erwähnte dabei auch das liiiusiuLun der Nase durch

den Veriust der NasenknerpeL Guy von Cbauliae be>

tonte den verschiedenartigen Cbaracter der Geschwüre

an den Geschlechtstheilen und am After. Valcscus

von Taranta erklärte ihre Entstebungs-Ursacbe, indem

er «uf den Coitus mit gesebleebtikranken Weibem hin'

wies. Einige An^'aben lassen sich kaum rinden deuten

als Syphilis. Der italienische Dichter Paciücos Maximus

gedenkt der Aufeinanderfolge von Gesehwfiren sn den

Geschleobtstbeilen und im Munde; Senarega fügt dazu

die Schmerzen in den Gelenken und die Gim liwüre am

ganzen Körper. Michael Scotus sagt, dass durch den

Coitus mit ebem gesditeebtsknuiken Weibe der Penis

verdorben wird, und dass darauf suweilen die Lepra

folgt.

Zahlreiche Mittbeilungen macheu es wahrscheinlieb,

dass die XnaUwitsersehefanuigen der spiteren Stadien

der Syphiiis in dem KrankheitsbegrifTe der Lepra ent-

halten waren. Dafür sprechen die Erzählungen, nach

denen diese Krankheit durch den geschlechtlichen Ver-

kehr mit kranken Weibem entstanden sei, und nedi

mehr die aufBUiebe HeilwiikuDg der QneAsilber^albe,

welche heute bei der Lepra keineswegs beobachtet wird.

Daneben mSgen wobl aueb Formen der Syphilis unter

der Bezeichnung von Malum mortuuni und Formica vor-

gekommen sein. Der .Vusdnick „FranzosenkrankbL-if^

wird bereits in einer Mainzer Urkunde vom J. 1472

erwähnt, also lange vor den Feldsnge Caris VIIL

Erwähnenswrrth ist, da.s.s man im Mittelalter schon

Vorkehrungen gegen die Verbreitung der Geschlechts-

krankheiten traf. Lanfranchi empfahl xu diesem Zweok

Wasehungen des Gliedes mit Eaeigwasser naeb dem
!"!• i<r!i)af. Die Behörden mehrerer St ädte führten Rordell-

Urdnuugen und die ärztliche Untersuchung ihrer Be-

wohnerinnen ein.

Die Gesciiichtc des Mittelalters lehrt also, dass

man mit den nicht syphilitischen Erkrankungen der

Geschlechtsorgane in jeuer Periode ebenso gut Bescheid

wnsste als im Altertbum, dass man aber den speoiflsdien

Cbaracter des Symptomencomplexes der Syphilis eben

sowenig erkannte, als im Alterthum. Doch erhellt aus

den überlieferten Nachrichten, dass die Krankheit im

Mittelalter ebenso wie im Altertbum eiistirte und in

ihren verschiedenen Erscheinungsformen beobachtet

wurde. Dieser Ansicht haben auch hervorragende

Forscher auf diesem (iebiete, wie Nicol. Leoniceno,

Hensler, Fuehs U.A. Ausdruck gegeben. Die Theorie

dos amerikanischen Ursprungs der Syphilis widerlegt

sich durch die Thatsache, dass diese Krankheit bereits

in den letzten Jahnehoten des 15. Jahrhunderts, also

Tor oder unmittelbar naeh der Batdeckung Amerika's

in Europa, bes. in Deutjsohland, ziemlich verbreitet war,

und verliert allen Boden dadurch, dass jeder Beweis

l^hlt, daaa sie Tor der Einwanderung der Eunpier in

Amerika TOihaaden.

3) Schiwi. Th.. Geschichte des Sondersiechenhauses

in Koutliiigcu. Med. ("orresp. Iii. d. Württemb. ärztl.

Landesvenins. No. 37. In .Schwaben entstand das

erste Leproseobaus i. J. 124G zu Ulm. In Beutlin^n
wurde ein solebea 1989 g«grändei Der Yerf. giebt

über die Verwaltung dieses Hospitals, das wie alle übri-

gen durch iilfentliche Wohltluitigkeit erhalten wurde,

über die Verpflegung der Kranken u. a. m. hier Aus-

kunft.) — 4) Ingenhoven, Die ersten Nachrichten

über das Auftreten der Lepra (.Aussatz) und die geo-

graphische Verbreitung derselben im Morgen- und Ahend-
landc. Aerztl. CentraTans. No. 26. 27. (Oberflächlich).
- .')) Gi>I(lsrlimii!t. .1., Zur Aetiologie und Proph/*
laxis der Lepra. Berl. klin. Wochcnscbr. No. 7.

Xni. hTfhbtrie ni RnmhIiM.

1) Mcige, H., Les poss^decs des dieux dans l'art

antiquc. N. iconogr. de la Salpetriere. VII. 35—64.

1 pl. — 2) Beaujeu, M., üne etude de m<?decine 16-

gale dans Phistoire. Psychologie des premiers (', ,;irs.

Inaug. Diss. Lyon. 1898. — 8) Co wies, Edw., l'ro-

gress in the care and treatment of tbe insane during

the half, centuiy. Amer. Jeura. of insanifar. Juli

p. 1(^28. (Fes^e zur Feier des 50jähr. Bestehens
der amerikanischen mediciniseh-psychologischen Gesell-

schaft in Philadelphia. Sie beginnt mit einem Hinweis

auf die Entwickelung der Psychiatrie in anderen Län-

dern. Der erste amerikaolsobe Scbriftstelier auf diesem
Gebiete war Rush, weldier 1813 seine ObaerratteuM
upon diseases of tiie raind veröffentlichte und bereites

für das No*res1nint System eintrat. Der Redner be-

riohtet dann Ober die Birichtang von Imn-Anstalten
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in den Vereinisten Staaten, deren es 1814 nur 80 g:ih,

zu Wfichcn im Wriaufe di-r ictzl< n 50 Jahre noch \'2b

hinzukamen, sowie über die Gründung von W.irler-

schttlen, deren ISiVJ bereits 19 existirten. Ausserdem

irerden die pathologiaclieD Anscbaoungen und Bcliaod*

longsroetlioden susnibrlich besprochen.) — 4) AI der
Blunier, H.. A half • eentur}" of American medico-
psvcholi'^ical litiT.iture. Ilii<b'iii. p. 40 50. (Dieser

VcrUag wurde bei derselben Gelef^etiheit wie der vor-

hcrgehoude gehalten. Uleiehzeitig mit der mediciuiscb-

payefaologischen Veidn^ng feierte auch deren Utera*

risebes Organ, das American Journal of insanity. den
Gedenktaft des 50jShri(i!:cn Bestehens. Es wurde von

.Amariah I5ri;^fham ^ji t^ündi t, di'in spät* r als Ki dactt iire

und Mitarbeiter K. Beck, .lohn P.Gray und riitiv Karle

folgtr ii. Hierauf folgt eine Uebcrsii hl dt r p>} rhiatri-

acben Literatur in Nord-Amerika» wobei besonders der
Leistungen ron Lntber T. Bell, der die erste Besehrei-

buiig der BcU'schcn Krankheit peli' f< H bat, von .lohn

M. Galt, Isaac Ray, Edward Jarwis. .losi f Workman und
Charles H. Nichois gedacht wird.) — 5) Fisher, T.

W., New England alieniata of tbe last balf-centuiy.

Bbendas. Oet. p. 161—170. (Diese bei den gleieben
Anlass gehaltene Rede pedenkt der hervorragenden

Mitglieder der psychiatrischen Gesellschaft, ihrer l.ebens-

achieksale und wiKenschaftliehen Leistangen.)

R) Rournet, A., S. Frangots d'Assise. Etüde so-

ciale et medicale. Paris et Lyon. 8. 108 pp.

War der beil. Franz von Assisi geisteskrank?

IVate« ia Mfn«iB Leben vad Wirten Anaddien psjr-

chi-i'her Nbii'^irmiläti-n zu Tage? — Her Verf. hat mit

anerkeonenäwertber Uopaiteilicbkeit, weit culfernt von

jeder Moentionalfistemen 1t9eksfd>tslosigkeit, diese Frage

geprüft und das gesamintc liistorische Material zusam-

mengetragen und (liireh^;t s' hen. Fr war dabi i bestrebt,

die religiösen Gerüblc glüubigcr Katholiken zu schonen,

ohne daas die «isseosebaftliebe Arbeit getrübt wird.

Ten Statur war Franz von Anisi, wie i's in seiner

von Celano vor d. .1. 1230 gesehri>benen Biographie

hei.süt, über mittelgro.ss, sein iSchitdel mittelm.^s.sig und

rund, sein Gesiebt oval und vorqningend, die Stirn

wenig erhaben, mehr flach, die Augen gewöhnlich und

dunkel, die Haare braun, die Augenbrauen geradlinig,

die Nase scbmal, gerade, gloichmässig, die Obren auf-

geriebtetmd klein, Sit SebUfim flaeb, die Zunge weidi

und spitzig, roth wie Feuer, die Stimme gewaltig, süss,

klar und volltönend, die Zähne zusammengedrängt,

gieichmissig und weisa, die Lippen sebmal, der Bvt
schwärzlich und wenig entwickelt, der Hals lang und
dünn, die Schultern gerade, die Anne ),urz, die Hände

scbmal, die Finger lang, die Nägel verlängert, die Beine

sehlaak, die' Ffisse klein, die Haut xart, ' der KBiper

abgemagert und die Kleidung grob.

Ueber seine Kitern i>t wenig bekannt, .'^cin V.iter,

Pierre Bernard Moricoui, stammte auji Lucca und hatte

ein kanfminnisebes Geacbift, seine Mutter war eine

Provcnzalin von sanftem GemUth und sehr fromm.

Franz wurde 1181 geboren und zeigte einen heiter an-

gelegten, lebenslustigen Cbaracter. Im Jahre 1202 iicl

er in eine schwere Krankheit, naeh deren Uebenteben

er gänzlich verändert war. Er entsagte fortan den Ver-

gnügungen der Jugend und kasteiet« seinco Leib durcb

Fasten und Bussübungen. Längere Zeit lebte «r io

einer Grette. Als er dieselbe verlieas« scbrioen die

lieute: «1^ ist ein Najr". Er fastete so strenge dsas

er sieb niefat einmal ein StÜd^ troekemen Brots gönnte.

Die Speisen, welebe er genoas, bestreute er Toriier mit

Asehe oder wusch .sie mit Wasser und nahm ihnen da

durcb jeden Geschmack. Im Alter von 81 Jahren war

seine Gesundheit terstSri Seine abgelehrte Geatalt

erschien wie ein Schatten und kmutte sich kaum Doeh

aufre< ht erhalten. Nun drang man in ihn, dass er

etwas Huhu zu hieb nehme. Er tbat dies und verlangte

naebber, daas man ihm einen Striek um den Hals lege,

ihn durcb die Strassen der Stadt führe und ausrufe:

.Schauet her den Schlemmer, welcher heimlich saftige

Stücke von Hühnern venebrt!" — In einer kalten

Wintemaeht eAeb er sieh vom Lager und begab sieb,

nahezu unbekleidet, in'.s Freie, um menschliche Gestalten

aus bohnee au formen, die er (ur seine Söhne und

Toehier und amne Dienenbaft eiUlrte. — Sr litt an

Gehörshallueiaationen und hatte blntigM Brimeihen,

wenn er Nalinuig zu sich genommen hatte. Da.s Magen-

leiden versefalimmerte sich mehr und mehr, wie es bei

seiner Lebensweise begreiflieh ist Dasu kamen die

blutigen Oeisselungen , denen er sich unterzog, die

körperlichen .Anstrengungen, welche er bei der Pflege

der Kranken, bes. der Aussätzigen, durchmachte, und

die geistige Aufregung, in die ihn seine Termeintliehe

g'<<tliehe Mission versetste. Diese Umstände erklären

es, dass er allmälig in einen Zustand körfierlicher und

geistiger Erschöpfung gcrieth. Es traten Gesichtshailu-

elnationen auf, und aof seinem Köiper eradiieaea die

Wuhdenmale Christi. Kurz vor seinem Tode gesellten

sieh zu dem blutigen Erbrechen noch Leberschmerzen

und Anschwellungen der Beine. Er starb im Alter von

4i Jahren. Im Jahre 1818 «arde aein Skelett ans

dem Grabe ausgelu>ben und von Aerzten besichtigt.

Der Verf. gelangt zu dem Ergebnis», dass Franz

von Assisi zwar nicht geistesgestört war, aber nalie den

Grenxen der geistigen Erkrankung wandelte. Br ge-

hWe SU den Vertretern des Altruismus, welche in der

Sorge für das Wohl der Mitmenschen und der selbst-

losen Aufopferung des eigenen Daseins ihre einzige und

hSdiste Auligabe erblieken. W«in aa«h manche Tbat-

saehe. die ans dem Lel^ n de.s hl. Franz von .\ssisi be-

richtet wird, in einem milderen Liebte erscheint, wenn

man den Einfluss seiner Zeit berOekMebtigt, in welcher

die Menschen von einer heissea Gier nadl den Selig-

keiten des jenseitigen Lebens erfüllt waren und die

mystische Versenkung ins Uebersinnliche den ürundtou

der berrsehenden Weltanaebauung bildete, so bleiben

doch noch genug Erscheinungen übrig, welche keine an-

dere als eine neuropathische Deutuni:,^ zulassen. Der

Verf. meint, da.ss auch im Ii). Joltrhundert derartige

Naturen roikommen, und weist aof den Pater Damiu,

der sieh in der Pflege der Leprösen Krankheit und Tod

holte, und auf den Grafen Tolstoj hin, welcher sich des

Reichthums entäussert und für die Armen die nie«

dersten Dienste verrichtet; aber es ist niebt bekannt,

dass an ihnen Symptome eines SSRÜttetNI Ntnren*

Systems beobachtet wurden.

Das Budi ut mit aahfaeiehen Anmeriningen, welche

Ten der Belesenbeit und Gründlichkeit des Verf. Zeug-

geben, mit Doenmenten, die den Inhalt belegen und
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im Aoluuig TwSisittUebi «eidea, und Belmraii Inld-

Kchen Dantellunfeii aoa dem Leben des bi Frau tod

Assisi ausgestattet.

7) Brugseh-Pasoba, Die Hypnose im Alter-

thum. Zeitschr. f. Hypnot Berlin. II. 215—21. (Verf.

uiailit auf eine Stelli- im jjnostischen Papyrus. vi>ii dem
sich ein Theil im liritish Museum in I.i>iifl'iii, der an-

dere in lieyden befindet, aufnierk.>arii, ;ius welcher her-

vorgeht, dass die Aamiu im 1. Jahrh. n. Chr. die

Hypnose ausgeübt unaauo kleiiie unsehnidige Knaben
verwetidet liabcii, durch die sie Götter befragten

8) Kay mo n d, Lei,oii d'ouverlurc. Hrogres med. No.47.
(Der Verf. feiert« beim Bednn der klioiMbea Vertr^ie
über die Kraaidieiteo des Nerveasjrstens seioeo graeseD
Yorg&nger Cbareot, dessen Lebrkansel er uberoom-
mcn hat, und schilderte dessen Lebenslauf, Charactcr,

und Verdienste.) — J>) Benedict. M.. Bekenntnisse.
Wien. med. Hl. No. 1. •>.

;
Verf. verlangt mehr Kennt-

nis«e io der Mathematik uud Mccbaoik für die Medi-
oiner und bringt wertbroUe Beiträge cur Gesebiebte der
NerrenpAtbologie.)

XIV. Chirargle und Aigeihellkoade.

1) Billings, J. S., Meihods of te.iehing surgerv.

Boston M. u. S. .1. p. .535-88. .Med. .News, l'hilad.

p. 593—37 — 2) Cierny, V., Lober die Methode des

klintseben Unterrichts an der Heidelberger chirurgischen

Klinik nebst I5fnirrkun^i [i zur nnien Prüfungsordnung.
Deutsche med. Woehensehr. No. 16. — 3) Ingen*
boven, Ucberblick der licsehichte der (."hirurgie. Wien,
med. Presse. No. 6. (Fcuilietonistische Plaudereien;

keine Qoellenstadien.) — 4) Nieaise, E., Mondeville
et le traitcment des plaics au XIV. si»cle. Rev. de

chir. No. 1. (TheudüricH Borgognoni und H. de .Mon-

deville erkannten benita, dass die Kiterung zum Hei-

lungsprocess nicht absolut erforderlicb ist und der letz-

tere auch per primam erfolgt, und empfinUen dttbalb,
die Wunden nicht durch das Sondiren zu reisen» Fremd-
körper zu cntfernci), die Wundriinder zu vernähen,
einen einfachen Schutzverbaiid an/ulegeu oder Bälmii-

feu mit warmem Wein /u mailn ii.) ™ 5) Billings,

., Jobn Arderne (1.'5<)S 77) and early English medical

«riten. Bull. Johns Hopkins Uosp. No. SS. (Verf.

madit auf eine Handschrift desselben in der Bibliothek

des Surgeon-Generals Office in Wa.shington aufmerksam.)
— 6) Windsor, Th.. .lohn Ardem. Bull. .Johns Hop-
kins Hosp. Baltimore. V. 67 pp. — 7) Monod, C.,

Notiee historique. Bull, et mtm. soe. de cbir. Paria.

1898. p. 568—98. — 8) Hansen, O., Primitive Tre-
panation. Biblioth. f. Laeger. Kopenhagen, p. 242 -69.

— 9) Mac Gee. Primitive trephining illiistrated by thc

Munvy Peruvian collection. .lohn Hopkins Hosp. Bull.

1—8. — 10) Carriere, J. et J. lieboul, Un cas

tr^panatioD pr^hietoriqne faite pendant 1a vie et

.suivie de guerison operatoire, observee sur un crane

de la Grotte .sepulcralc de l{«iusson pns .Salindres

(Gard.) l^ill. soc. d'antlirop. 4 s. p. 3.^1 -5ß. — 11)

Fotheringham, J. F., The rite of eircumcision as

practised by thc Ilebrews ot tu day. Canada Lancet
Toffonto. p. 202. — 12) Jaborowski, De la circon-

eision des gargons et de l'eseision des Alles eomme
pratiques d'initiation. Bull. smc. d'anlhrop. de P.iris.

4 s. p. 81—104. — 1») Hovorka, U. v.. V.rstüm-

melungen de* aianlichen Gliedes bei einigen \ > lk> ni

des Altertbumes und der Jetstaeit mit besonderer Be-
röekaicbtigung der sogenannten Infibulation nnd Rjno-
deane. Mitth. d. anthropol. Ges. in Wien. Bd. 24.

S. 181

—

HS. (.\usser der Itifibulaticn und Kyinodismc

wird die Mika Uperation, die Durclibolirung des Glie-

des, die Auskleidung der fcachelrione mit eingeheilten

Steinchea u. a. nnd die Cireomcision einer eingebenden
Betraehtiing unterzogen, ihre .\usfiihninir und Veritanei-

Jshratbericbt dtr geMmmten Medicin. ild. I,

tung geschildert nnd die ibnen zu Grunde liegenden

Ursachen erörtert.) - 14) Gar^on, .T. G.. Note> on
deformations of the genital organs, practised by thc

native.s of Australia. Med. Press, u. Circ. London, p.

1Ö9. — 15) Qussenbauer, Antrittsrede bei Ueber-
nabme der II. ebirnrgiseben KHnik in Wien. Wien,
klin. Woehensehr. No. 43. fWorte der Erinnerung an

seinen grossen Vorgänger Hillroth, dessen (,'liiii7,ende

Lcben.scarriere eine natiirliehe Folge seue r auss.-rordcnt-

lichcn (iei.ste.>gaben und edlen Charactcreigonschoften

war, wie der Redner nachweist.) — 16) Pemberton,
0., James Sjrme, regius profcssor of surgcry in the uni-

vcrsity of Edinburgh (1883—1869). A study of his in-

fluencc .uid authi>rity on the scienee and arl . f -.ur-

gery during ihat period. Lancet II. p. IH'.M»— 1403.

(.lames Syme hatte die Lehrkanzel der Chirurgie in

EdiobuiK von 1888—69 iane. Der Verf. schildert amn«
grossen Ver^enste um die operative Chirurgie, wobei er
die Fortscliritte auf diesem Gebiete w.iluvnd unscrs

.lahrhundert» sorführl.) — 17) Zinner. F., Billroth

als Kriegschirurg. D. Militärarzt. No, 6. (Mit warmer
Begeisterung gesebriebene Erinnerung an Bilirotb's

Wirken auf dem Kiiegssebanplatze von 1870 nnd Wfir-
digung seiner Verdii-nste um das Militär-,'^anitäti'«-t'scB

in Oesterreicli-l'ngarn, sowie um die Entwiekt '.uii^ der
Kriegsehirurgie. ; - IS) Mely, Cachets d*oe^lli^te^ et

les lapidaires de Tantiquitö et du baut moyen-.tge.

Key. de pbilul. 1892. — 19) Esp^randieu. K.
Uecueil des cacbets d'oculistes romains. Fort«. li< v.

archeol. Paris. T. 2. p. 296—328. T. 22. p, 1-5 33.

13;» I '.r.. 308- .m T. 23. p. 44 -.")0. I.^r,^l79.

(Ucbersietit aller bisher beschriebenen Augensatben-
Stempel der rümiseben Kaiserzeit, geordnet nach den
Fandorten und vermeintlichen Wirkungen nebst aus-

fObrlieber Bibliographie.) — 20) Ooerini, V., Die
Zahn(.Tsatzkunst bei d-^n alten Vidkern Italiens. Vor-

trag, geh. in d. odont. Section des XI. int. med. Con-
gresse» in Rom. Med. BI. No. 22. (Bei der mit dem
Congress verbundenen AussteUung wurden aus dem
Alterthnm, z. Tb. ans der Zeit der Etnisker stam»
mendi-, aus Gold f,n' irbeit<-te Ringe und .\pparate zur
Befcsligung l'K-ki Ter Z.iline. sowie zum Er-at/ feiilrrider

/.iilini' dienendi künstliche, die aus Tliier/.;ihnrn lierj.'e.

stellt wordeu waren, gezeigt. Sie betindeu sich in dum
Museum des Vatieaos and nt Cometo, dem alten Tar-

quinia.)

[H an.se n, G.. Primitive Trepautioil. Bibliothek

for Lüger. R. 7. B. 5 p. 242.

Verf. giebt eine genaue Beschreibung der in der

voiliistnrisobea Zeit mittelst Steininslnunenta aus-

geführten Trepanation und beweist durch detaillirte

von Illustrationen begleitete Bescbreibang von trepanir-

ten Schädeln, welche sieb in den Ifoseen Kopenhagens

fanden, dass diese Operationen in curativer Absieht

gemacht worden sind und besonders durch Hiebfracluren

des Sohiidels veranlasst waren. Es werden noch viele

Beispiele erwähnt, dass noch gegenwärtig australisdie

Eingeborene, Völkersrhaften im Norden .Afrikas etc. in

ders' llien Weis.' und tiaeh denselben Indieati'in die

F. Levison (kopciibogen).]Trepanataun m.achen.

1/ Ehrendorfer, .1., Fortschritte und Ziele iu

der Geburtshilfe und (iynaekologie. Reet<»rals-l!i'de.

Wien. klin. Woelienseln'. Nh. H). (Ilist.iris.hfr

Ucberblick der Eutwickclung der (ieburtslnlfe und
Gynaekologic und ihre Pflege in Innsbruck. Nach
Iidialt und Form gleich ausgezeichnet*- Vbhandlung.) —
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9) Markoe, L., A »tudy of methods of olMtelric in-

»tructicn. Americ.m. .lourn. Nov. (Abhandlung üWr
die verschicdenfn Meth'^dfn dos Unterrichts in d»»r

Geburtshilfe und die dnzu > rl Tderlicht-n HilfMnittt-l

und Aofaben über die Art, wie derselbe in den ein-

leinen Lindern betrieben irird.)

8) Christidis, A.. 'Apj^mla *BÜiijva1^ YmmuoXoyta
y^xot ny/irniila, <^-imn/.nYiri, i.nirn/.oyia xat ^tpa~t{a riüv

Y'fuaixgttu,' /Q-y^r^Tuür^ i'ii)/w,tt)y jitzä /Tl.. tlaayoyifi ilf

Tr^'y lazptxry^ zii)'^
' l:T~oxp'izixiiiv ypi'nwv xai Ttokküiv ItTTO-

pamv xflu ipßvwtutuüy aijfiituuatm" ConstaatinopeL 8.

848 pp.

Dieses Bach enthält eine oadi den Quellen ^•
arbeitete, sehr pründliche. geradezu erseböpfcndc Dar-

stellung der Kenntnisse, welche die Aerztc der griechi-

schen Alterthans, bes. die der Hippoknttscben Zeit,

von den sogenannten Frauenkranlcbeiten besessen.

Der Verf. zählt zimäfhsl die hierher geli"rige. von

ihm benutzte Literatur auf und schildert die Kittwickc-

Innf der griediisehen Heilkunde bis sn den Hippe-

kratikern und das mcdicinisfhf Wis^iii drrsilbcn.

Hierauf wendet er sich zu seinem eigi ntlicbcn Tlu-ma,

das er 4ßm Standpunkt der heutigen Wissenschaft

entspreebend naeh den einseinen Disdplinen geordnet

bespricht. Er beginnt damit, die zahlreichen, auf das

weibliche Gcnitalsjstem oder einzelne Tbcilc desselben

besQglicben aa*b>misehen Beseiehnungen zu erliutem.

Dann unterzieht er die pbv.siologi.schen Theorien und

Spceiilationen, namcntlirb die .Ansiebten über diu Knt-

stehung der menschlichen Wesen und die Embryologie,

moer kritisdien Betraditung. Daran seblieest sieb die

Beschreibung der verseliiedenen Krankheiten nebst

ihren äusseren Kennzeichen und v^rmeintlieben rrsachen,

sowie die Schilderung der liLiluiethüdcn, der diäte*

tischen und pbarmaeeutischen Heilmittel und medM-
nischen und rhinirt,nsrhcn Eingriffe Im Anhang folgen

eine Reihe von Erklärungen und Anmerkungen, welche

die Sacbkenntniss und Belesenheit des Tecf.'s bezeugen.

Dem Test sind die genauen Hinweise auf die

Sehlägipen Belepstfllen beieeij.-ben.

Die Arbeit verdient uneingeschränkte ^Anerkennung

und ist ein neuer Beweis für die erftvuliebe Tbat-

sachi', dass der Sinn für historische Forschungen unter

den Neugriechen eifrig gepflegt wird und aneh für die

Medicin wertbvolle Ergebnisse erzielt.

4) Margoulieff, Etüde critiiiue sur les monu-
ment.>> aiiliques representant des scenes d^accouchement.

Paris, im — ö) Meige, IL, L^byst^rie dans l'art

antiqne. .Intern, med. photogr. Monatsschr. p. 187.

Iß7. — (Wie <'b.ir''o( und Richer in ihren bekannten
Werken, so zt i^'t auch di'r Verf.. welchen Werili die

Darstellungen Her bildend' ii Kun^t für die Gcsehielitc

der Krankheiten besitzen, und wei.st an einigen Bei*

spielen, die er durch Abbildungen illustrirt, nach, dass
die Mänadeu des Altcrtbums ebenso wie die Besessenen
des Mittelalters in vielen Fällen deutlieh den Character
der ITysterie i rkennen las<en.) II) ]{oMi. H , The
works of .luslinc Siegeniundiu. the midwife. .lohn

Hopkins Hosp. Bull. No. 37. (Schilderung des Lebens
und Wirkens der Kur-Braadeobuniscben Uof-Wehe-
mutter Justine Siegemund, nebst kritischer Besprechung
des Inhalts ihres H< l)faiiimenbuebes. aus welchem
mehrere bildliebe Dar-tellungen entnommen sind.)

7; 1)' isribe. 'Maiianv Hoivin. .Ibidem. No. 40.

(Darstellung der schriftstelleriscbeo Tbätigkeit der be*

rBbmten Hebeamne Boifin in Paris, welche von I77S
bis 1847 lebte und auf Grund ihrer Schriften von der

l iiivt rsität Marburg zum Dr. med. honori.s causa gemacht
wurde.) - S) Cook, V. \.. (ivm-eolog)' and obstetrics

amoDg the liskimos. Brooklyn M. J. V'lII. p. 154— 169
— 9) Delafosse, Not« sur une figure du Dabom^
reprMcntant une femme eneeinte. Anthrop. Pans.
p. 571-75.

10) Troitzky. .T. W., Soranus Ephesius als erster

f'.idiaier drr rwig. n ."^t.'idt. Vurtrag für den infernat.

med. CoDgrcss in Kom. Arcb. f. Kiuderbeilk. Bd. 17.

H. 1. S.

Der Verf. stellt in übcrtichtUdieir Weise die An-

sichten und Lehren, welehc Sorann-- von Ephesus
über die Aufgaben der Kinderheilkunde verkündete,

denjenigen der beutigen medieinisdien Wissensebaft

gegenüber und zeigt, wie wenig sich dieselben im Ver-

lauf der seitdem verflo'^Ncncn IHOO .Tahre geändert ha-

ben. Nach dieser Methode unterzieht er die Dat«u zur

Bestimmung der Iiebensftbigkeit des neugeborenen

Kindes, das Unterbinden der Nabelsehrmr, die Haut»

pflege der Neugeborenen, das Einwindein des Kindes,

sein Lager und Seblafsimmcr, seine Ernährung an der

Brust, die Auswahl der Amme, deren Leboisweise, die

rii<»Tsnebung di r Frauf^nmib-b. dif Verbesserung der

Qualität, die .\bw.t.sehungeu nnd Abreibungen des kind*

Hohen Körpers, die Kegeln fOr das Siugen des Kindes,

das Abfallen der Nabelschnur, die /cit und Art, das

Kind der Windeln zu f>ntw^h!)en, die Anleitung, da.«»

Kind im Sitzen und Uehen zu üben, das Entwöhnen

desselben von der Brust und das Zahnen einer einge*

benden Betrachtung.

XVI. HMNltfe.

1) Medicinisch - naturwisscnschaftliebcr Nccrolog des

Jahres 1S9.S. Virehow's Areh. (Von E. (Jurit.) - • 2) M.
Abel es, viele Jahre hindurch einer der beschäftigtsten

Aerzte Aeg}'ptens, dann Badearzt in Karlsbad und Do-
eent der Balneologie in Wien. Wien. klte. Woebenschr.
— 3) H. Agnew, 1818-9-2. Tr. ColL Phys. Pfailad.

1893. p. XXIX-LXV. Witb portr. — 4) B.Ball,
183;5—98 Professor dfr Psychiatrie und Vorstand der
p.svchiatri.schen Klinik in I'ari-.. Annal. de psychiatr.

Pam. 1893. III. p. 129— 1.S3. (Von G. Lefevre.) —
5) J. Kellock Bar ton, 188»— 1894, Professor der
Chirurgie in Dublin. Lancet. I. 716. Brii med. Jouru.

I. 612. - 6) Attilio Hattistino. 1846—94, früher

Assistent von Baecelli's Klinik, sowie bei Moleschott,
zuletzt Professor der Anatomie an der Kunstacademie
in Rom. Boll, della soc. Laneisi. XIIL S. (Von B.
Bastianeiii.) — 7) Bernhard T.Beek, OrosAenog).
Hadenscher (tt-neralarzt und Verfasser zalilreicher meai-

einischer Aufsätze. .Memi>rabil. Hd. 38. No. .'». fVon
E. Hetz.) — 8) Ericdr. Hidder, 1810—94, einst Pro-

fessor der Physiologie in Dorpat, bekannt durch seine

Untersuchungen fiber die feinere Struetar des BQdren-
marks und den Stoffwechsel. Uochsohul-Nachr. Oct.

— 9) Theodor Billroth, 1829—94, Professor in Wien,

genial veranlagt uif versehicdem-n Gebieten des niensrh-

lichen Geistes, der bcnorragendstc Chirurg der (icgen-

wart. Seine Leistungen sind allgemein bekannt. Berl.

klin. Wochenschr. No. S. (Von J. Mikuliea.) Beilage

der Nfinch. allstem. Zeitg. No. 60. (Von V. Czernv.)
<Vti(r;ilbl. f. cbiniri;!.-. No. 9. (Wülfler.) Wiener
med. Wochensebr. Nu. 8. (Wölfler.) Wiener klin.

W'oehenschr. (v. Hacker.) Wien. med. Presse. No. 7.

Deutsche med. Wochensebr. No. 7. (t. Bardeleben.)
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Berl. klin. Wochenschr. No. 9. (Jugenderinncrungcn von
Oehlschläger.) Deutsche Rundschau. S, 274 u. ff.

(Hanilick.) Neue Revue. No. 13. (Wölfler.) —
10) Ciito Borghese, 1856—94, Assistent an der ge-

burtsbölflieben KUaik in Bom. Boll. dellaMc. Laocisi.

Xin. f. (Von ü. OTidi.) — 11) Sir Will. Bowman,
181fi— 92. Med. Chir. Tr. 1892 '93. p. 10. Sir A.

riark.) — 12) Brandes. 1821—94. Dänischer Etats-

Rath, Obcrarat des Krankrnliauses iii KopeobagOlli -

18) W. Th. Briggs, 1828—94. >iaubrille Joun. med.
p.S7—SB. Portr. — 14) Brown-S^quard, 1817—94,
Profester der eiperimentellen Mediciu am Colli ge de

Pruice, berühmter Physiologe. Internat. mM.-photogr.
Monaturhr. S. 144. (Von D u ni o n tp al 1 i er.) Rinlog.

Ceotralbl. No. 22. (Von K. Gley.) Gaz. hebd. de med.
et chir. No. 14. Arcb. de pbysiol. V. p. 501—516.
(Von E. Gley.) — 15) F. t. Buncb, 1869—94, chirur-

gischer Assistent am UniTerrity Collen Hospital in Lon-
don, starb an Diphtherie. Lanoet 18. Od — 16) W.
Carpenter. 1808—92. Tr-Ynrnont M.S. Burlington.

ISN. p. 224-280. (Von H. D. Holtoo.) — 17) Chap-
man, —1894, Erfinder der smIi Um «OMaten Bia-

sdüinehe Ar die lIFirbelsinte. — 18) Ohareot, 1825
bis 1893, der berühmtestr Ni-rvenarzt der Gegenwart,
Professor der Klinik für Nervenleiden in Paris. Dtsch.

Zeitsehr. f. Nervenbeilk. 1893. I—XV. (Von Erb.)

Jouni. patb. and bacterioL Bdinb. 1898/94. IL 155.

(Vm O. 8L W«»dfc«ad.} Ber. des deui nsades. T. 1S9.

p. 410 424 — 19) S. X. G. Chucksrbottv. M d

R^-p. Caicutta. III. 858. Portr. (Von C. Ultra.} -20)

.'-'ir Andrew Clark, 1826 -93. der gesuchteste Kliniker

(Internist) und Arzt Londons, Präsident of it. C. of

Physicians, fruchtbarer Schriftsteller. Pror. med. Journ.

Leicester. XIU. 1. Portr. Journ. patb. and bacteriol.

Edinb. n. 255—268. — 21) J. Clav, 1821-94, Pro-

fessor der Gcburtshülfe in Birmingham. Lancet. I. 1650.

Brit med. Journ. 11. 52. — 22) Alf. Corradi. Worte
der Erinnerung an ibn von seinem Sohne August nebst

einem Vensäennias seiner Sebriften und seinem Bilde.— SS) H. P. de CoTTBl, 1881—94, bsdiseber Ober-
stabsarzt a. D.. schrieb eine Suggestivtherapie. Zeitschr.

f. Hypnot. Berlin. IL 383. (Von M. Hirsch.) — 24)

Jules Cotard, 1840— S<t. bckannt- r N.'ur.ipathologe,

Ant an der Irrenanatalt in Vauves. Angabe seiner

Bterarisdwn und wisseosebafUiehe nLeistungen. Anoal.
medico-psycholog. No. 1. (Von Ritti.) — 25) O.scar

Traig, 1836—94, zuerst Advocat, dann Prä-sident des

."^t.'ite Rnrird nf (')iariii. - in New- York, hat .'iich um die

Irrengcsetzgcbimg .\mcrikas Vordienste erworben. Amer.
Joam. of insanity. Vol. 58. Jan. — 26) Heinrich Cra-
mer, 1881—98, Direotor der Irrenanstalt zu Pirmins-

Iwrg (St Oalleo), dann in Solothum, in Ltndenbnrg bei

Köln und lulefzt in Marbur]g, wo er zugleich die or-

dentliche Professur der Psychiatrie innehatte. Allgem.

Zeitwhr. f. P.sychiatr. .S. 787 u. ff. (Von Tuczek.) —
87) C.F.S.Cred^, 1819—92, bekannter GeburtsbeUer,
Pmfsssor in Leipsig. Tr. obst soc. London. T. 85.

p. 71 - 02. — 28:. M. Cuseo, + 1894, geachteter Cbinilf
und Aiipeiiarzt in Paris. Bull, de l'arad. S. III. T. 81.

(Von P. Urrger.) - Daniel Cornelius D a n i c 1 sse n

,

f 1894, durch die Erforschung der Lepra und seine

dermatologiseben Arbeiten rühmlichst bekannt, wurde
1815 in Bergen geboren und wirkte dort als llospital-

arzt bis zu seinem Tode. Arch. f. Dermal, u. Svph.

Bd. 29. No. 1. (Von Armauer Hansen.) — 30) D. Da-
vies, .^rzt und Ssinitätain-spector in Hristnl und Docent

der Hygiene an der dortigen medieinisehen Schule. Puhl.

Health. London. iL p. 386. Biit med. Journ. L 1888.
— 81) W. W. Dapson, 1828—98. Tr. Am. 9nif.
Ass. Philad. p. XXIX. — 32) L. J. V. Delasiauvc,
1804—98, Arzt an der SalptHriere, Gründer und Leiter

des Journ. de med. mentale. Bull, et m^m. soe. mid.

de faop. de Paris. 8. S. XI. 5—9. (Von SigUs.) —
88) A. J. D6torm«aiii, f 1884, Chirurg in Paiis,

Bnnder des Badosoofs, fiber «alolMs er 1885 «la

grösseres Werk herausgab. — 84) Diacon, Director

der Ecole de pharmacie in Montpellier, arbeitete über
Physik und Chemie. Nouv. Montpell. m4i. No. 1. (Von
Ma'ssol.) — 85) Diday, 1812—98, Sj-philidologe in

Lyon. Gas. hebd. d« m^. et cbir. No. 28. Lyon m^.
p. 100—125. (Von Poncet.) — 86) F.Dinstl, + 1894,
ehemaliger Primararzt in Wien. — 37) A. Dunlap,
1815-94. Tr. Am. Gvn. Soe. Philad. p. 352—363.

—

38) Dupre. ISU— 'J3. Nouv. Montpell. med. 1893.

IL p. 994—1008. — 39) Cb. W. Barle, 1845-98.
Am. Journ. obst. New-York. XXX. 88—108. (Von
Ryf<ird )

— 40) Fr.-meescn Feliei. 18.19-94, Spc-

eialist fiir Larvn^olot^ie und (»liroutn'iikuii'ic in Rom.
Bollet. dcll.i soc. Lancisi. Xlll, 2. (Von Pcnsuti.)
— 41) G. J. Fisher, 1825—93, angesehener Anst

in New •York, Schriftsteller über Teratologie und
Geschichte der Medicin. Tr. Ann. Ass. Obstetr.

and Gynaecolog. Philadelphia. VI. 299 — 808. —
42) Edw. C. Fisher. 18()9-90. Irrenarzt in Nord-

Carolina und Virgioien in America. Am. .louni. of

in.sanity. .luly. (F. T. Pttller.) — 43) F. A.Flückigcr,
t 1894, der berroRageadste Pharmaoologe der
Gegenwart, Professor in Bern und dann in Sinusbarg.
— 44) H. Fol, sa vie et .s.s trave.-xux. Arch. d. se.

pbvs. et. nat. (M. Bedot.) Bull. .soe. beige de
raicrogr. p. 196—118. Anat. Anz. Jena. S. 143.

(t. Bardeleben.) — 45) 0. Fraentzel, 1888—94,
Vorstaad einer Abiheilang für innere Krankheiten in

der Charitt' und Professor extraord. in Rcrliti, verdient

dureli st iiii- Arlieitcn über ll'TZ- und Lmjf;enkrririkkeiten.

Berlin, klin. Wochcnschr. No. 30. — 46) F. Gase..,

t 1804, Professor der vergleichenden .Anatomie und
Embryologie in Rom. Lancet II. 1066. — 47)

W. (ioodell, 1829—94, Med. Ree. NY, p. 59.').

Med. News. Philad. 499. — J. Am. M. Ass. Chicago,

p. 697. — 48) W. A Crronhill, 1814-04, früher

in Oxford, dann in Ha.stings, Arzt und ausgezeichneter

Kenner der alten Literatur, bereicherte die ticschicbto

dar Medicin durch verthvolle Arbeiten. Brit. M. J. Ii.

784. Lancet IL 948. Glasgow M. J. 881. — 49)
S. Guttmann, 1839—03, R.-daeteur der deutschen

medieinisehen Wochenschrift in Berlin. Deutsche med.
Wchschr. 18o;{. No. b2. (E. Leyden und A. Gutt-
stadt.)- 50) L. Uaeberle, 1884—94, bis 1887 Arzt
an der Idioten-Anstalt in Stetten, dann Oberamtsarst

in Ulm. Würtemb. med. Corresp.-Bl. No. 28. — 51)

John C. Hall. 1848—98. Irrenarzt bei Philadelphia.

,'\ru. Journ. of insanitv. .luly. (R. H. Chase.) - .')2)

Hardy. 1811—03, leitete durch 22 Jahre den klini-

schen Unterricbt in der Dermatologie im Hospital St.

Louis, später Kliniker an der Cbarit6. Gas. des höp.

No. 5. — 58) A. H. Hassal, t 1894. Anatom and
Botaniker. The narralive of a busv lifi\ An autobio-

graphy. London. 1893. 8*. 85 pp. — .VI) Ilerm.v.Helm-
holtz!, 1821—94. Erfinder des Augenspiegels, neben

Bob. Majrer Entdeeker and Begrfindor des Gesetses von
der Constaa« der Kraft a. a. m., einer der genialsten

D'-nker und Forscher, die jemals gelebt haben. B'rlin.

klin. Wchsehr. No. 88. (H! Munek.) — Wien, klinische

Wochenschr. Xo. 38. (S.Fuchs.) — Centralbl. f. pract.

Augenheilkunde. Septbr. (v. A. Ilirschbcrg.) — Verb,

der phjrsicalfsch-oconomiscb. Gesellschaft in Königsberg.

(GedSchtnissreden v. L. Hermann u. P. Volkmann.)
— Wien. med. Bl. No. 87. — Deutsche med. Wochr,
X. ,ns. Au;;. Hirsch, 1817 93, Professor der

medieinisehen Geographie und Geschichte in Berlin,

Verfasser des grossen Handbuchs der historisch-geogra-

phischen Patbolode, Mithenuugeber dieser Jabresbe-

riclite. Dentsebe Yiertelfahmdir. fOr Sffentl. Gesund-
beitspflage U. Deutsehe med. Wochenschr. No. .'). (Pagel.)

~ Berlin, klin. Wochenschrift. Nr. 6. (Virchow.) —
56) H. Hoffiuann, 1809—04. Irrenan.st.iltsdircetor in

Frankfurt a./M. und Verfasser des Struwelpeter. — 57)

OKvier Wendell Holmes, 1809—M, Frefessor der

Anatomie ao der Harrard Univenity in Boston, ge-

22*
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waodier Schriftsteller und Dichter, trat schon 184S für

den contagiösfi) Urspninp d<'s Piiorpt^ralficbers ein.

Brit. Med. .1. Oot. i;t. M.d. and Suik. Uep. D.>cbr.

l,'). (T. Welch.) John Unpkin.s Ho.sp. Bull. Ort. (W.
Osler.) Boston H. and .S. J. Nr. 15. — 58) Josef

Hyrtl, 1810 !)4. Als anatomischer Lehrer und Sdirift-

steller niemals übertroffcn , al.s Forscher reich an Ver-

diensten. Er war von 1837—1845 f'rofcssor in l'rag.

von lS4.'j 1S74 in Wien, dann im Ruhestände .nif

seinein Landsit/.e in Pcrchth-dsdorf bei Wien. Aligem.
Wir II. med. Zeitung. No. 30. 'Wci kbl. Y. b. NederL
Tüdscbr. v. Gencesk. No. 16. (T. Zaa^rer.) Wiener
hlin. Wocb. No.80. (Holl.) — 59) R. Kaltenbach,
lS4i'— ordentlicher Professor der Gebnrtshilfc

und liynacolnpe in Halle, flcissiger Autor auf die.^en

fiebicten. Douisclie med. Wüohenschr. No. 1. (He gar.)

Münch, medic Wocbenscbr. Xo. 1. — Brit, N. J.

im. n. Uli. — 60) J. M. Keating, 18&8—93,
medicinischer Publicist und Kinderarzt. Tr. Am. Gm.
90e. Philadelphia, p. 34n-.3.Sl. — 61) J. N. Kerlin.
1S34 'J'i. ii.li dir Krrii'htung von Krziehungsanstaltcn

!ür si-liw.u'ii^iiiiiige Kinder in America betrielien. Amor,
.li'urn. o[ Insanitv. Vol. 53. .Jan. <'»•>) Nils Gustaf

Kjelberg, 1827—98, Professor der Paycbiatri« in

Upsala und Direetor der dortigen Irrenanstalt. (Gtj.)

— {\^) Kiibv, 1S04. Medidnalrath in Augsburg.
— 64) Ch. Laillcr, 1822—98, war viele Jahre hin-

durch Arzt am Ilöpital St. Louis in Paris, b.kanntcr

Dermatologe. BulL soe. firanc de dermat. et sypb.

18911. IV. 460—68. (M attbieu.) Ann. de dermat. et

sj-ph. 18M. IV. 1101 110« I]',] H L;iw>on.
1815— 94, (icneralarzl di r britisoheii Aruiec. I.ruu'i-l 1.

p. 44.'). — r.i;; A. Legroux, 1839—94, Kinderarzt

und Prof. aggrege in Paris. Brit. Med. Journ. II. 1023.

- <i7) Chr. Lemcke, 1851—94, Profe.sser der Ohren-

heilkunde in Bestock. — 68) W. Leishman, 1838
bis 1894, friiher Professor der Gebnrtshilfe in Glasgow.

Brit. Med. Journ. I. 49f.. — Med. Pres>. und Circ.

p. 239. — 69) Will. Jnhn Little, 1810 94, Chirurg

und Orthopaedc in liondon. Lancet. July 21. — 70)

Lacke, Albert, 1829—94, ordentlicher Professor der
Chirurgie in Strassburg, fruchtbarer diirotgiseher

.Si-liriftsteller. Deutsche mcdiein. W^ochens^lift. .No. 9.

(liurlt." — Deutsche Zeit.sehr. f. Chirurgie. Hd. .18.

Mit Bild. (Sonne nburg.) Berliner klin. Wochen-
schrift. No. 10. (Ledderhose.) — 71) H. M.
Madge, 1824—94, (resuchter Geburtsbellbr in London,
Verfasser der KrenKheiten des Foetiis im l'tenis.

Lancet. 13. Oct. — 72) Maillot, 1804—94. franzii-

siselier Militärarzt, rrwarb sieh L:t • • \ iT'in ust.- ilurch

die erfolgreiche Bekämpfung dir Malaria in Algier, in-

dem er die Trockenlegung der .'^ümpfe durchsetzte. Noreau
Montpellier m^. No. 86. (Dujardin -Beaumets.)
— Gas. des hdp. No. 98. — 78) J. Maldonaldo,
1S23 94, Prr.fessor der Ciynäci-'logi-' an der nicdici-

nischen Facultat in Bogota. Hev. med. de Bogota.

T. 18. p. 33—35. (Ibancz.) - 74j Ludw. Mauthner,
1840—94, früher Professor der Au^nheilkunde in Inns-

bruck, starb am Tage nach seiner Ernennung tarn

tirdin.-irius dieses Faches in Wien. Wi'it. med. Blätter.

No.43. (Topolanski.) 75) P. M.izzilelli, t 1894.

Prol'es'-or für l)ermateilogie und ."^vjiliilis in Mls^ina. —
UV) Adolf Meyer, 18.34 -94, zuer>t Arzt und Direetor

des städtischen Uospitals in Shanghai, practicirte später

in Hamburg und Florenz. Lancet. 22. Sept. — 77)
Mernert. Krinnerungen an seine Person und Lehr-
methode. (B. Sachs.) .\m. .louni. <>( iusanitN. .\pril.

— 78) K. F. Millies, 18-J0-94. Corresp.' Bl. der

ärztl. Kr. und Bez. Ver. im Konigr. .Sachsen. Leipzig.

S. 129. — 79) Sam. Jobnston Moore, Prosector an
der Boral Infirmary. sp.'iter Gerichtsarst und gesuchter
Practiker in ril,xsgMW. «Ilasg^w tn-Ml. Journal. May.
— 80) Baron Jaromir .Mund}. h>-k,»nnt als .''elmpfer

humanit.irrr Finrielitungen. (iniutlrr dir Iri'iwilligen

Ki'ttung.'rgcscilschaft iu Wien, war untprüuglich Ofiicicr

in der Bstenreichisdien Amee, qriUer kuiM Zeit hin-
durch Proftssfir der Kriegsehirurgic an der Wiener
rniversit.ii. iiat auch viel über psychiatri>elie Fragen
gesehnelieii. Berl. klin. Welischr. No. ',M'<. Deut.sche

med. Wochenschr. No. 39. — 81) Alexander Neils,
1846—93, Arzt am Willard Hospital und psychiatrischer

Schriftsteller. Am. Journ. of insanit}-. July. (Mos her.)
- 82) Perl es, ISfiR—94, hochbegabter Augenarzt in

Miinch.-n. S3) Peter, 1824—93. Der berühmte
Pariser Kliniker war ursprÜDglich Setzer in einer Buch-
drockerei und hat sich ohne Lehrer und Unterstützung

die Vorbildung für die Universität erworben. Im
Weiteren werden seine Leistiin|en in der Mediein und
sein Ltbenslauf geschilderl Gai. des hi'p. .N i. 11.

iKendu.) — 84) Jos. Podrazky, früher l'rofe.s.sor der

Chirurgie an der ehemaligen mililiir-ärzlirhen Bildungs-

anstatt in Wien, suletzt Generalstabsarzt der Österreich-

ungarischen Armee. Wiener klin. Wochenschr. — 85)
Qtiinquaud. 1842—94, flei.ssiger medicinischer Autor
über l'hysiiili'gie u. a. m. (laz. liebd. de med. No. 2. —
8<;i IJ. N. Beaven Kake, starb in Trinidad, einer der

eifrigsten Lepraforscher. - 87) A. Riebet, 181fi— 91,
ordentlicher Professor der Chirurgie und Vorstand einer

chirurgischen Klinik in Paris, Verfasser lablreicber

.\rbeiten. Gas. des h^p. No. 8. (VonCh. Mono d.) — 88)
J. Hm!! et. 1824 94, Syphilidolo^ dann Prifessor

der Hygiene in London, hat auch einige histori,->eh-tMC-

dicinische Aufsätze verfasst. Annal de dermat. et syphil.

^'oTbr. (Von T.L. J Ulli en.) Arch. nrov. de chir. Paris.

III. 601—604. (VonBaudouin.)—89) Jos. Rossbaeh,
l'<41^94. Professor der I'harm.akologic in Wiirzbiirg,

dann Kliniki-r in .b'na, ziih tzt als Pensionär in .Miin-

chen. bekannt dureh zahlreiche werthvolle .\rlieiti'n.

Leopoldin. S. 209. — 90} F. A. Kubio, 1814—94,
An de obst. ginepat y pediatr. Madrid. XIV. 7 10. (Von
C. Tome.) 91) 0. Tb. Sandahl, 1828—94, Hygiea.

Stockholm, p. .^7— fi3. — 92) G. Scheuthaucr,
1832 94. früher Assistent H..kitaiisl<y"s , dann Pro-

fessor der patliologischen Anat.unie in Budapest. Wien,
med. Bl. S. 51. Ungar. Anii. f. .Mi-.l. III. 83—85. —
93) Alex. Schmidt. 1831—94, ehemaligar Piofeisor

der Physiologie in Dorpat. bekannt durch seine Arbei-

ten über Blutgi rinnung. Münch, med. Wochenschr.
S. 82G. Mit Portr. (Vun Krüger.) — 94) H. J.

Schoenfeld. t 1894. Sealpcl 1. Lit'ge. p. 31. -

95) H. Smith, 1823—94, hervorra^ndor Operateur

und ProfMSor der systematischen Chirurgie am Ein«
College in London. Lancet. I. 909. — 96) E. P.

Sperck, 1837—94, Arch. d. sc. bioL St. Petersburg.

UI. Xo. 1. — '.'7) U. .Sturges, 1833—94, Primararzt

am Westminsler-Hospital in London, schrieb nbir

Pneumonie und Chorea. — 98) P. S w e r s c h a n s k i , 1 830
—94, Pi^-chiater in Petersboig. — 99) Giovanni To-
maasoni, 1855—94, klinischer Asristent in der Chir-

urgie, sulctzt Hcbammcnlehrer in Rom. Bull, della

soc. Lancisi. XIII. 2. (Yen G. Mazzoai.) — 100) L.

Tripier, 1842 - 91. Arch. prov. de chir. HL 237.
— 101) J. Uffclmann, Professor der Hygiene in Ro-
stock und fleissiger Schriftsteller. Berl. kfin. Wochen-
sciir. No. 9. .V..nKwa!d.i - 102) F. A. Vogt. 1812 -

93, HegierungsmiKiieinalrath in W'urztiur^, aucli litera-

risch thätig. Sitzungsher. d. phys. med. (Jes. in Würz-
burg. No. 5. (Von G. .Schmitt.) — 103) F. Wiede-
meistcr, 1838—94, Schriftsteller über psychiatrische

Fragen, Verfssser des bekannten Buches über den

Gäsarenwahnsinn der Julisch-Claudischen Imperatoren-

Famiii'. — 104) W. Willis. 1837—94, längere Zeit

hindurch Lehrer der .Mediein in Japan, dann englischer

Gesandschaftsaizt in Bangkok (.Siam). Lancet. London.

L 507. — 105) £. Winge, 1827—94, Oberarzt der

Landes-Irrenansialt be! Guriatunia und Professor der

P.syehiatrie. — 10^^ Jus. Workman, lSO,-)-94) einer

der angesehensti n P.syehiater Amenk;i.s, .\rzt an der

Irrenanstalt zu Ti>ront"i in Canada. .Amcr. Journ. of

insanity. April. July. (Von E. K. Clark«.) — 107)
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R. R. Wreden, 1837—95, berühmter Ohroiiar/t in

Petersburg. Vo}'enuo-med. Jouru. Petcrsbuig. 1893.

p. 1—ö. Portr.

XTI. ftllnM««bi Ol MdtaMiekf «yitlk.

1) Williams, .1. R., Some populär superstitions.

Brit. Med. Joum. II. ä07. (Uebcr medicinischen

Aberglauben io EofUod und Irland.) — 2) Marshall,
W., Nett eHSffiietes 'wundemmes Arxneikästleia, darin

allerlei grOadHehe Kaehriebten, wie es unsere Voreltern
mit den Heilkräftt^n der Thicre gehalten haben, za

finden sind. Leipzig. 8". — 3) Peez, A., Thiersfu-

choii und die Leonhardi-Kirehen der Ostalpcn. Mittli.

d. antbropoL Ges. in Wien. Bd. 24. S. 193—203.
(Der beilige Leonhard oder Ueobart gilt als Sehuii*

Sltron des Viehes, namentlich der Pferdezucht in

aycrn. Tyrol, Steiermark, Kinithen, Krain und dem
Kiist-.iil;iu(le, während in Ungarn dem heiligen Stephan
diese Function zugeschrieben wird. Verf. glaubt, dass

der Leonbards-Cultus eine Remini.scenz an da.s heid-

nisch-germaniscbe Alterthum ist, und nur zufällig mit
dem Namen des sonst wenig bekannten Heiligen in Ver-
bindung kam. Die LeoDhards-Capellcn finden sich

häutig an den Einbruchsstellen der fiindeipest von

Osten ber.)

4) HSfler, M., Vothrgaben beim St. Leonhardi-
Cult in Oberbavern. Beitr. z. Anthropol. u. Urgeschichte

Bayerns. München. IX. 109—136. XI. 45—89.

Der Verf. giebt nach deu mehrere Jahrhunderte

umftuseaden Avfteicbnangen Qber die Votiygaben bei

St. Leonhard in Incheuhofen eine Uebersicht der ver-

.schiedenartigen Bewcggriinde, welche 'ia/u Veranlassung

gaben. Es waren dies hauptsächlich Krankheilcu von

HeDseheo und Tbieren, gegen die man Hilfe auehte.

Unter den Bezeichnungen, welche dafür gebraucht wer-

den, fallen einige auf, weil sie auf die Anschauungen

dni Volkes ein merkwürdiges Lieht werfsn. So ist in

d«D Efaitrigeo des 16. Jahrhttoderts teil der «Pinnitter

der Männer" die Rede, welche gleich der Gebärmutter

des weiblichen Geschlechts als ein im Körper umber-

vandemdes, der Kifite Ibnliebea Thier betrachtet wnide,

das eine Menge von Leidenszuständtin, bei Männern

z. B. Hämorrhoidalblutungen. hervorruft. Ferner wer-

den genannt der Uotbstern (Carbunkel), der Wurm
(Panarilium), der Afel (HautblSase, Wundsehmen), das

Wildfeuor aiid Glockfeucr (Erj'sipelas, Phlegntone), der

• irint, d*T .\usfall im Gesicht, die erbliche Sucht des

Aussatzes, die büsc Räude, die Pestilenz u. a. m. —
Besondere Aufinerksandcdt vQrde die Xittbettung v«r^

dienen, dass der .\usdruck „Franzoscnkrankh' if dort

schon 1446 vorkommt, wenn hier nicht etwa, wie ich

glaube, ein Sehreib- oder Druckfehler vorliegt Unter

rleniselbfn \nnu-n i'rM'h>'int spät< r <lir >yiihilis, wi-lchc

in allen ihren Formen zur Beobachtung gelangte und

von 1509—-ISIS eine grosse Verbreitung iu jenen Ge-

genden gewann. Sie wurde auch als St Monus-Krank>

heit bezeichnet. Diese Abhandlung zeigt wiederum,

wie werthvoll die bisher nur wenig beachtete Vulksme-

diein fOr die Gesehiebte der Mediein ist

5} Glfiek, L.. ."^kizzen aus der Volksmediciii und
dem medieinisohen Aberglauben in Bosnien und der
Hcraegowina. Wiasenschaftl. Vitth. aus Bosniim n. d.

Heneg. Wien. Bil. 11. (Rerichti t über die Anschau-
ungen, welche beim Volk iu Bosnien über Krankheiten
herr-clien. s{)richt über den biisen Bliek, und .Vnnilette

und zählt 108 Volksheiimittel aus dem Pflanzenreiche

auf.) — €) Bardj, H., Lea berbes de la Saint Jean;
sorcellerie e( medccine: terribles poisons: la mddeeine
„du secret' dans lea Vosges; les iiomlires; talismans

et amulettes. Bull. med. des Vosges. No. 32. p. 45
— C3. — 7) Krauss, F. .S., Vilen als Heilkundige im
Glauben der Sudslaven. M. Int. Congr. Anthrop.
Chicago. 367—75. — 8) Fuchs, R., Wundermittel
aus der Zeit des Galcnos. Neue Jahrb. f. Pbtlol.

Hfl. 141». II. 2. 1?.7 143. (Werthvoll für die

Volksmedicin, weil sich darin Manches aus Galen's

Wtmdermitteln erhalten bat)

XVIII. Cirim.

1) La midedne aaedotique. Joum. de med. de
Paris. 1898. 2. s. p. 607. — 2) Garrulus, Leu
gaietes de la mi'ilecinc av< i' uiie pr^faee du Dr. M.min.

Paris. S* S.'il pp. — 3; Chaucers, Doctor of Physik.

Bristol. M t .1. \II 156—60. — 4) Jaccard', P^
Dn berbier de J. J. Rousseau. Bull. soe. vaud. d. so.

nat. Lausanne. 8 s. p. 85—88. — 5) JSdiscbe
Hausärzte der Päpste. N. med. C. ntralbl. Wien. No. 3.

(Knthiiit Notizen aus .\. Berlin' r"> Gescliichtc der .luden

in Horn [P'rankfurt a. M.J über das freundschaftliche

Verbältniss einzelner Päpste zu ihren jüdischen Leib-

ärzten. Als solcher wirkte Angelus Manuele bei Boni-

faz IX., Samuel Zarfati bei Alexander VI. und Julius II.,

Bonet de Lates bei Leo X., Isak Zarfati bei Clemens VII.,

.lacob Mantino bei I'aul IIL Unter Paul IV. wufie
den jüdischen Aerzteu verboten. Kranke christlichen

Glaubens zu behandeln.) — 6) Mae Gee, W. J., The
bodjr of PiiaiTO and its identity; reeord of tbe removal
of !tho remains of tbe conqueror of Peru and founder
of Lima, Don Francesco Tizarro. Am. .\nthrop. Wash.
Vll. 1—25. — 7)Caban' S, La mort de Timperatrice

'Joeephine. J. de med. de Paris. 2 s. VI. 151— 154.

— 8) Holshansen, P., Die Aente N^leon I.

N. medie. Centralbl. Wien. No. 6. (bt den ersten

Jahren war J. N. Halle sein Leibarzt, .\. U. Yvan si in

Leibchirurg. .'Später wurde <'<in'isart Leibarzt, wiilirind
Larrey ihm eiururt;iselic Diei/ste Iri^tel--. In der eng-

lischen Gefaugenschafl auf ."-t. Helena standen ihm
zuerst der Irländer 0'.Meara und dann der Corse Au-
tommarchi aU Arzt zur Seite. Verf. erzählt Einiges

über ihre Besoldung und ihren Verkelur mit Napoleon I.)
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Medicinische Geog^phie und Statistik

«iiisohUessUch der

Endemisclieu Xiaiiklieiteu

beulMitet von

Reg.- und Med.-Rath Dr. A. WEKxNlCH in Berlin.

A. Medldnisoiie Geographie und Statistik.

I. In allgMielMi aedieiniieheB 8eipi|ll6
SUtiitik.

r; Mittlieilungeii, tnciiicinal-btatistische, aus dem
kaiscr], Gi simdhfiüamte. 2. Bd. 1. H. hoch 4. Mit

1 Karte. Btrlin. — 2) Hirschbrrg, J., Aerztliche

Bemerkungen über eine Reise um die Krde. Deutsche

med. Wocbeoscbr. i—6. (Viele feine und sebarfnuiifB
Beobachtungen in Ostasien und Egypten, velche H.
thcil- in Buchform zusarniru ti^r,>t, l]t, theils in feuillc-

toiiistisrhem (lewandf» wii'deri^efjcliL'n hat) — 3) Fos-
broke, G. H., On death rates. Presidential address,

deUvered at tbe annuai meeting ol Ute Woreestembire etc.

tnvDcb. Brit. med. Joarn. JvÜy S8. (F. erBrtert die

Fchlcrqnell'>n fiir die Berechnung der Sterblichkcitsquotc

an Beispielen. Besonders anschanlich werden die au.s

der Eigenart der flottireudeii Bevölkcrungspartiem fast

uaturnothwendig sich ergebenden Irrthümer beleuchtet.)
— 4) Dnka, Theodore, An address on tFOpical medi-
cine. DeÜTered at tbe eigbtb laternationaJ eongress.

Budapest Laneet. Septr. 8. (Es handelt sieh um
Malarial or paludal afTections, um Typhoid er enteric

fever, Cholera.) — 5) Fisch, R., Tropische Krank-

heiten. 2. Aufl. 8. Basel. 6) Davidson, .\ . Hy
giene and diseases of vam elimates. Illustr. 8. London.
— 7) D&ttbter, Karl. Die Orandzüge der Tropen-
hygiene. München. 1S95. — 8) Derselbe, lieber

Acclimatisation der Kuropäer in den Tropen. Münch.

Wocbenschr. No. 87. — 9) Navarre, Sur racclima-

tement de la raee caucaaiqae dans les pars intertropi-

eanz. Lyon mM. No. 14. (Gelegentliche Bemerirangen
in dem Sinne, das Acclimatement innerhalb des Tropen-
giirtels fiir ein höchst bedingungsweises, ja in gewissen
• irenzcn für iiiiausfiihrbar zu erkliiren.) — U)} Fijk-
luan, Vcrgelykeud ouderzoek van de physische «arm-
teregeling hg den Europeeaeben en den MaleiicdieD

tropeobnroaer. Jaarrenlag vaa het Laboratarinni toot
pathologische Anatomie en hakteriologie te Welterreden
ov. r hct jaar 1.^9.3. Batnvia. — 11) (Jrijns, G.. Bet
soortelijk gewicht van het bloed der Europeatien in de
tropen. .laarverslag van het Laboratorium voor patho-

logische Anatomie en bakteriologie te Weltevzeden over
het jatr 189S. Batana. (Qr. Togto bei ann«! Unter-
sQchuDgeo über das qiecifisdie Oevidit des Bintet be-

sonderen Werth auf die Beaehtuns der umgebenden
Temporatono and gelangte dann zu Werthen, die denen
Ham m er sch lag's am nächsten kommen. Versuche,

die Abweichungen Glogner's einerseits, Eijkman's
anderer-cits zu erklären und event. zu versöhnen, bil-

den den Schluss der Arbeit.) — 12) Lagneau. (lustave.

De la mortalite due aux gucrres depuis un siccle. Ann.

d'hygiene publique «t de mM. leg. I. ftS. 1. — 18)

Led^, CompUbilit« infentile et statistiqne. Prisentirt

von A. Charpentier. Bull, de l'acad. XXXIL 36.

(S. unten: Sperielle med. ücogr. Frankreich.) — 14)

Cameron, C. A., Why is life in towus short-er than

in Couotry? Address on publio modieine delifend
before tiie British med. Association at BristoL August 8.

Dublin Joum. Auch Laneet, August 11. fArmuth und
Wr.hnungsdichtigkeit stehen natürlich im Vordergründe;

in rocht unglcichwcrtliigpn .Vbschnittcn viTden dann

noch in die Betrachtung gezogen: die Back-to-back

houses, die Arbeitcrwohnungeo, das Wasser als krank-

machendes Moment, die Microorganismen in der Caoal-

luft, die Ventilation, die Canalsyateme, Vergleiche der

Typhusfrequenz, Grundwasserbeobachtungen, die Be-

handlung der Typhusdejectioncn und die Bekämpfung
der Infectionskrankhciten mit verschiedenen Maassregeln.)

— 15) Körösi, Jos., Zur Methode der Vaceinatiom-
Statistik. Wien. med. Woehensehr. 1891. 18—SO.
(Nachträglich sei din-r-r dtirch den Streit K.'s mit Lo-
rinser hervorgeruiciien kritischen Auseinandersetzungen

auch an dieser .Stelle noch gedacht.) — 16) Lyon,
Glover, Phthisical lamilf history aod Life assurance.

Lineet. Jnlf 7. (Annte in DireeUwn fOr LeboM-
enieheningen.}

Unter Tropenhygiene begreift Däubler (7)

Lehre von den der Gesundheit schädlichen Einflüssen der

Tropenländer überhaupt und den durch Tropeneinflüsse

bedingten eigenartigen Krankheiten atifdereinen und die

Abwehr dieser Kintlü.H>e auf der anderen Seite. Dass die

^Tropenhygienc" mit der .allgemeinen Hygiene der (Kultur-

länder sich nicht decken kann, erscheint nach jener Vor-

aossetaong selbetrerstindlicb. — So wird die Tropen-

physiologie und das Trapenelima suT&rderst in Besng auf
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die nMDsebUobe ArMtsknift, insbesondere die Lnftwänne

and Luftfcuchtif^kuit KchaiKlelt: es fi<l^t der Srhlaf in di ii

Tropen ; d' nin.li'hst di''A\'irkungdf> I.ufldnu-i<>i. R"dcn und

Triukwa^iäer bilden einen weiteren Abschnitt ; hier linden

ipeeiell di« Brannen und lOBsUgeo TrialnraM«rqn«11en

ihre Erwähnung; Wohnungsfrage, KrankealMUisbaii, He-

gräbnissplätze werden im Zosammenbange mit der

Bodenfragc abgehandelt.

lo d«n Abselmitt «Trop«Di»Btliolegie* fBhitD. io<

nächst die nicht infectiiisen Krankheiten - Hagendarm-

krankbeiten ,
Hepatitiden, Ijeberabscess, Careinom,

Aphthae tropicae, Pbagedaenismus tropicus, die Elephan-

thiasis Arabum, die Fitanaknnkheiten — «nf (aueh

?t('.-»t"p\ jri>' ist hier angeschlossen). Dann folgen die

durch thierisühe üifle hervorgerufenen Jü-ankbeitea, der

Sublangenbiis. Unter den InüBetionakrankbeiten Verden

beschrieb» n: Frambocsia (Polypapilloma tropicuni), Le-

pra, Bubonenpest, Cholera asiatica. Gi^lbüebiT, Heribfri,

Malaria, tropische Dysenterie. Die Berechtigung, in

einem 4. Abwdittilt aAbweiehongm im WuMUMilaagii*

verlauf der pigmentirt«n Rassen gegenfiber den Wdaaen
in den Tropen" als Tropenchinirgie zu<iammcnzub8BeDt

wird mau dem Verf. nicht absprechen kunuen.

Ans neneren, rieh fiber anderthalb Deeennien er*

streckenden Statistiken mödite Derselbe (8) den .\arh-

ireis fuhren, dass die Fähigkeit der Europiicr^

sieh in den Tropen an aeclimatisiren, grtisser

ist, als früher vielfteh behauptet vorde (Tirehov,
Dondcrs, Bcrtillon). In Brasiüt^n und Moxiko h;)bcn

üich neuerdings Nordeuropäer erfolgreich acciimatisirt.

In Armeen hat sieh schon vielfadi eine mit günstigere

Mortalität für die weissen Soldaten herausgestellt, wie

für die farbigen bezw. eingeborenen; tropisch Ann^rika,

Bengalen, Niederländiscb-Indien werden mit Zahlen als

Bdspiel« avljieffibrt' Yod letaterem Lande bringt D.

in seinem Sinne auch eine Reihe von Geburtssüfem bei,

welche erkennen lassen, dass die Europäer hier mit

ihrer Fortpflansungstücktigkeit nicht die UQt<irsle Reihe,

sondern den Plate zwiseben den Bingeberenen nnd den

Chinesen (nach D. der ülM r.-ill fruchtbarsten Menschen-

nsse) einnebmou. ~ Auch auf die iiinderungsgründe

der perfeeten Aoclimatisirung geht D. ein. Er rieht

die phjriol<^>iadien Yerglridtongen Stoekvis* und
Rijkman's heran, die vi< I bi sjironh'>iii n Rhitunter-

auchungen, ausweislich deren die Anzalil der rothcn

Blntitfirperehen, der Wassergehalt, der Hämoglobingehalt

bei Weissen und Farbigen nahezu derselbe war; ferner

den Umstand, dass die Körpertemperatur der Weissen

sieb als im Wesentlichen nicht erhöbt darstellt, was

hanpteiehUeh der starte in Ansprueh genommenen Wiau^
regulation (cnoni.' S. hweissbildung) zuzuschreiben ist.

Aui-h die rdn kuiig di r Haut, die Pigmentirungsfragc

und ähnliches mu^iäte hier gestreift werden. Den Rest

der Aibeit Uidet die Wilrdignng bjrgieniseher Msass-

nahmen.

Auf folgende acht Bevölkerungsgruppen machte

Lagneau (12) seine Darlegungen über die durch
Kriege bewirkte Sterbliehkeit begrOnden: a) auf

die Censiten im Allgemeinen, b) auf die Gruppe der

männlioben Bevölkerong, aus der das Hecrutement voll-

sogen wird, — e) auf diejenige gleiehartigc Gruppe, aus

welcher die Binbemfongen bewirkt und siiilii h Cuu-

tingente zusammengesetzt werden, — d) aus der Zahl

Deijenigen, welche des zu dürftigen Wuchses wegen und

vegen Schiriiehen vom Dienst befreit werden, — e) aus

den YOrliufig Befreiten, — 0 «I^t Zalil der Ileirathen, —
g) der Gesamratgeburtcn und h) der Todesziffer. Die

Revolutionsbewegungen von 1793 bildeu für L. den

bistoriaehen Ausgangspunkt Im Zettrum von noeb

nicht 5 Jahren waren 1'/, Million Mensclien verloren.

Betrachtet man das letite Jahrzehnt des verflossenen

Jahrhunderts tetal, so blieben von 2080000 zur Armee

Einbenttoen nur 677 698 fibiig. Der Yeiluat weiter

von 1801— 1816 helief sieh auf ISTOOOO. Der Verlust

der napoleonischen Schlachten (bei Austerlitz anhebend,

bei Waterloo sebliessend) rind einseln berechnet; für

Auslcrlilz bei.-.pielsweise mit 7000, für Waterloo mit

28850 Mann. Thiers hatte die Einbenifuugsziffer der

Republik- und Kaiser-Armee mit 3167098, den Best im

Jahre 1814 mit 610000 berechnet Nach einer SCIJSh-

rigen Friedensperiode stürzte sieb von 1851 bis 1870

Frankreich in neue Kriege. Die Krim-Expedition kostete

über 95000, der Krieg iu Ober-Iulien über 10000, die

eiotisehen Veldsüge in Ostarien nnd Meiico swisehen

48 bis 11.'> p. M. an Opfno. Von den einberufenen

14000Ü0 einbcru/eueu Kämpfern für 1Ö70—71 waren

im Jahn 187S noeb übrig 4S9978.

11. I« ipNMIw mMUhtktm <Mgw>pMt wai

Utitlrtlfc.

1. Europa.

a) Dentsehland.

1) VerölTentliohungen des Kaiserlichen Gesundheit.-.-

amtes. XYllI. .lalu-g. (An verschiedenen Stellen.) —
2) Eheschliessungen, Geburten und Sterbelalle im Deut-

seben Beicbe für das Jabr 1898. Vierteyscbr. d. Kaiserl.

Stetist Amtes. Eft. 1. — 8) Sanitäteberieht über die
Kai.serl. Deutsche Marine betr. den Zeitraum vom
1. April 1891 bis zum 31. Marz 1S'.)3. Berlin. --

4) Die ."^terbefalle im Preussisi.'hen .Staate während d>'s

Jahres 1891 und 1M)2. Treuss. Statistik. Ueft 124, 129.
— 5) Nath, Fünfter Generalbericbt betr. das üfTentL

Gesundheitswesen im H Bez. Königsberg in d. Jahren
1889—1891. Köni^sl i- i. Pr. — 6) Wiebecke.
Generalluri^ ht iilirr (ia.-> tiiTriitl. Gesundheitswesen im
Reg.-Bez. l'ranklurt w.ibrfnd der Jahre 18,89 1(1. Frank-
furt a. 0. — 7; V. Ilaselberg, Generalbericbt über d;uj

Sanitäts- und Medicinaiwcsen im Beg.-Bea. Stralsund
1889—1891. Strabrand. — 8) Gerönne, Oonecal*
bericht betr. das ofTentl. Gesunsheitswcsen imBefc-Bez.
Posen in den Jahren 188D— 1891. Posen. — 9) Wolf,
E., Gencralberiebt über die Vcrualtung der Medicinal-

angeleflBnhriton im Beg.-Be2. Breslau in den Jahren
lffi9, 1890 nnd 1891. Breslau. 1898. — 10) Wolff,
GfiK-raiber. über das ;'iff''ntl. (Jesuiidheiiswesen d. Reg.-

Bi z. .Mi'rMd)urg in den .lahrcn 188!t— 1891. Mt-rseburjr.

— 11) Pippow, Generalbi-r. iilier da.s Medieinal- und
Saniutswesen im Reg.-Bez. Erfurt, betr. die Jahre 1889
bis 1891. Erfurt. IJ; Becker, Gcsammtbericht
über das Sauitäts- u. Medicinalwesen d. Re^'.-Bez. Han-
nover in d. Jahren 1889/1891. Berlin. — IS) Bohde (+),

Das iilTi.iitl. f iesuiidhei(wes<-n im Hi Bi z. Stade hüIi-

rend der Jahre 18S9 1891. .^e<h>t.r (ieneralbencht.

Stade. — 14) Grun, (i. iicialli' i i, ht über das Sani täte-

u. M«dicinalweä«n im Reg.-Bez. liildesheim in d. Jahren
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1889 -1891. — 15) Tenholt, Vierter Ucsiimmtborieht
über d.Ls Mcdicinal- und Satiitiitsweseii fli s Rog.-Brz.

Arnsberg. Anisberfr. — KV) Kapmund, (icricralbcr.

übiT das dffeiill. (iiMiii'lli' itswL'soii im Rcg.-Bc2. Miiidfii

während der Jahre 16t>ä—läi)l. Miuden. — 17) Weiss,
Vierter GMeralberieht über d. Sifentl. Oesiindbeitswesen

desReg.-Bez. Kassel in den Jahren 1.S^<>— 1891. Kassel.

— 18) Pfeiffer, A,, Das Medicinal- u. Sanilätswe-sm

fK--. Ib j;.-!?!-/. Wiesbaden in <lci\ .l.ihrf-n lSS;t 1891.

Witsbaiicii. 19) V. Masse nbach. (iciicralsanit.its-

borieht über den Reg.-Bcz. Koblenz während der .lahrc

l»89v91. Koblenz. 189S. — 20) Trost, Geoeralber.

Ober das uffentl. Gcsundheiiiwesen im R«(r.-Bez. Aachen
18S9/9I. Aachen. iM S. bwart/. Das Medieinal-

WC^ien und die <iesundheits\erhiiltiiis>e des K.g. Bez.

Trier, unter besonderer Berücksichtigung der .lahre 1S>*9,

1890 und 1S91. Trier. — 22) Scbaper, Statistik der
Krankenbewe^ing im Gharitr-Knink«<inbaaiie in Berlin.

Cbaril<'-Arina!' ii. XI\. (Kiii.'' I!i ti ti nielit wieder-

zugeben; Zugang iiiiiriiialb l'iMonUrn 21 "-M.".. - Ali-

^'aiifc (ini'I - 1 +i : 21 ".MTV .labri'sbi rietii iiln-r

die Verwaltung des Hedicinalwesens, die Kraukeuanstaltcn

und die öffentlichen GeauDdheitsveibiltnfsM der Stadt

Frankfurt a. M. Herausgegeben von den ärztl. Verein.

XXXVn. Jahrg. 18'.i3. Fr.-uikfurt a. M. 3->4 Ss. —
'J\ (i ii :i t h.-r, l'üiil'undzwanzit,''!«': .1 > i'-lit d-'s

Landes-Medieinal-Collepiuins ütjei das .Medicinaiwesen

im Königreich Sachsen auf d. Jahr \^'Xi. Leipzig. 354 Ss.

— 2i) Keincke, Bericht des Medicioab'athea äber
die med. Statistik des Hamburgiseben Staates liir das
.lahr 1S9H. Hamburg. '2(\-> Der .iff-ntl. Gesundheits-

zustand in Bremen während der Jahre 1>.S7— 1892.

.Achter Jahresberieht, erstattet von» tiestiiidheitsrath.

Bremen. — 27) Roger, Ucsundheitsrcrhätnisse des
Reg.-Bez. Sehwabeo und Neubuif im Jahre 1892. Be-
richt der Schwäbisclien .\erzlekammer erstattet.

28) Weinberg. W., Mediiinisrh stafistisch. Jahresl>er.

Ober die ."^ladt ."Stuttgart im.Iahir I
s;»;!. IIera«isj!;eg'-ben

vom Stuttgarter .\erztl. Verein. Jahr^j. Stuttgart.

— 29) Pür.st, Die Morbiditätsstatistik in der Stadt

Schweinfurt. Münchener Wocbenscbr. No. 10. {Eia-

wohnersabl ca. 12500; von rein localem Interesse.)

b) Oesterreish-Ünifariu

80) Mrrdaez, Ueber die geographisebe Verbreitung
einiger Kürf)ergid>reehen in Oesterreich-Ungarn. Wiener
klin. Wuelirii^i hr. No. 47. — 31) Donath. Julius,

Die physi'-i lie D'-^'enerati<in der Bevidkerufjg in den

modernen Culturstaaten mit besonderer Rücksicht auf

Oesterreich-Ungarn. Wiener med. Bl. No. 87. — 82)
Statistisch«'« .lahrbueh der Stadt Wien fiir das Jahr

1892. NeriitTentl. d. Kaiserl. (iesiindbeilsamtes. 1895.

S. 8. — M) Kanuiierer, Di. MMrMdit.its- und Mor-

talitätsverhältnisse dis Stadtgebietes von Wien. Wien,

klin. Wchschr. No. 42 und Allgcni. Wiener med. Ztg.

No. 41. 48. — M) Preal, Friedrich, Ueber die Sterb-

liehkeitaTHltUtnisse in den einzelnen Lebenseiassen —
nach den Result^iton der Volks/ählungt n in den Jahren
1880 und 1890. Wien. med. I're>,se. 42. 43. — 3.S)

Krben. J., Direetor d. städt. Statist. Bureaus, Ver-

waltuogsbericbt der Köaigl. Hauptstadt Präs und der

Vororte Karolinenthal, Smicbow, Kgl. Weinberge und
Zizkow für die Jahre 1S01 und 1892. Deutsche .\us-

Kabe. Mit zwei Beilagen und eint'tii alphabt-lisehen

Saeh- und Namenregister. Prag. — .'-tti; K.iriisi, Jus.,

Leber den Zusammenhang zwischen Armuth und infec-

tiSsen Krankheiten und Qber die Metbode der Inten-

sit&tsrecfanung. /.eitsehr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.

XVin. 3. — 37) Derselbe. Piiblicationen des sta-

tistischen Bünaii^ der llaiiptsiadi Budapest. .Xl.X.

Statistik der infeetii^sen F.rkrankunnen in d'-n .lalirt-ii

1881—1891 und Untersueliung des Einflusses d. r Witte-

rung. Mit 5 Tafeln. Uebersetzung aus dem Ungari-

srhro. Berlin. — 88) G19ek, L., Skizzen ans d«r
Volksm- iliein und dem medieluischen x\berglauben io

lii.snien und der lirrzegowina. (S.-.\.) Lex. -8. Wien.
— 39) Sanitalion at Belgrade. Lancet. Decbr. 22.

(Weniger mediciuisch- geographischen, als vorwiegend

localliygieiiiadieo Inhalts.)

e) Italien.

40) Ministen» dell'interno, Din zione della saniti

publica. Bolletino sanitaiia. »iiimaio, Agost<i, Set-

tembre. Roma. (Bei dnu liiekenhatti^n Kingange i.st

dajt vorwiegend nackte /ahlenmatehal zur Wiedergabe
niebt geeignet.) — 41) Sormani, Giuseppe, Geografia

e diagrammi della sifilide in italia; Appunti statistici.

Giom. della reale soc. Ital. d'igiene. 9. — 42) Vestea,
A. di, .\ppunti btali>ti'-i sulh' conJizione sanitarie dei

piceidi eommuni. Ibidem. No. 10. (Die der kurzen
.\rbeit beigegebenen Zahlen bringen bei mehreren In-

fectioasknuilüieiten ein ungünstiges Ueberwiena der
stSdtiseben Grappe zum Ausdruck, so besonders bei

Tuberi'uli'-.c, Pm iimoni«-. Pellagra. Syphilis, während ein

umgekehitts V"rhalt<n zeigen: Pocken, Masern, .'^ehar-

lach. Typhus, Dipliilierie, Malaria. Die Säuglingssterb-

lichkeit präseutirt sich, weniger den Gegenden als den
Auftiehungsgewohnheiten nmdi, sdir TsrMbieden.)

d) Frankreiob.

43) Lcde, Complabilit'- infantile et statistique.

Rapport par M. \. Chajp'-ntiir. Bulletin de l'aead.

.W.XII. 3r.. (Von 87 Depart> inents hatten nur 29 eine

höhere Geburt»- als äterbeeiffer. Die hoben Mortalitäts-

zahlen beziehen sich wesentlich auf die in Nährpilege

gegebenen unterjährigen Kinder, die daran geknüpften
l'.rwägungen vorzugsweise auf die Abstellungen der Miss-

stäude im l'llcgewe».en, so ilass sie last ausschliesslich

hygienischen und sanitälspoli/.eiliehcn Inhalts sind.) —
44) Blache, lt.. La protection de Tcnfance dans le

di^partement de la Seine en 1892. Situation et fon-

tionnement des creches. L'Union m^d. No. 96. 97. 98.—
45) Led<-, Memoire concemant la mort.alite des nou-

veau nes places en nourice dans le premier mois de

leur placement et sur les rapports de eette niortalit^

avee les conditions actuellea du transport, comnte lendu
par Charpentier. Bullet, de Pacad. de mra. No. S.

fSämnitlii lie Arten der ohelichen und uneheliehi-n Kinder,

die ausgethan werden, gelangen zur t'l.vssifuatioti und
Beschreibung. Kine Reihi- von .'^chädlidikeit« n st"sst

ihnen bei der Ueberßihrung su und wäre sehr wohl zu
verbäten.) — 46) Rapports des inspeotsurs departe-

mentau\ et des inspecteurs des enfonts assistes. Bult,

de l'aead. de mi'deeine. No. 46. (Die gegebenen Orund-
la^-i-n >ind ni' lil s<'l.r \ i INt.indig, da von 87 Inspertii im n

nur 37 ihre Berichte eingesandt hatten. Die über den

deletärcn Eiufluss der Magendarm- und Lungen-Krank-
heiten auf das frühe Kindesaltar erfaobeaen Daten ent-

sprechen dem anderweK allgemein Bekannten.) — 47)
Vidal, E., Resultats de la loi Roussel dans le departe

ment du Var. Statistique des di'ces des enfants du
premier et du deuxiemc äges. (Periode decennale de

1884 k 1893. Progres med. No. 31. (Im Departement
Var verhalten sieh die unter der Loi Rouaael stehenden
bezw. durch sie geschützten , ausgfflliaoen Pfleglinge

gegen die in der Familie selbst verpflegten etwa wie

8328 : 47926. Die vorsehriftsmässig überwachten Kinder

weisen eine günstigere Mortalität als die in der Fa-
milie ohne Auf&icht ernährten auf.) — 48) Derselbe,
Resultats de la loi R'iussel dans le d^partenent du
Var: Statistique des di l es des cnfants du premier et

du deuxii me äge. Bull, de l aead. de med. XX.XII.
."^2. (.Auch Vidal gelangt — für das Departemeiit Var
— zu einer sehr günstigen .\nsieht über dii \\ ;rki.rigen

der Loi Rüssel; denn dw Sterblichkeit der durch sie
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g«scböteteii untorjähriifen Kinder betrug nur ll,4prt.
— gegenüber (h r auf 17,.") sirh bficobin'nden Si. rliln'li-

keit der in ihren Familien und aiiss- r l'Mteitiou des
Gesetze» aufgesogenen Kinder.) -- 4'J Nimicr, U.,

Beitrag zum Studium der geograpbi^cbeu VertbeiJuag
der Taubstummheit in Fraakraeb. Ann. Ae» malao.
de l'oreille. 1893. No. "». (Hie wi'nitrstpn Taubstummen
wurden 1881 fesiKcsU'llt : auf 10 (XK) CoiiM ribu te ßJ2.
die meisten 1889: auf 10()(M) I I,-.».'). Don Laiidscliafteti

oacb stand 1Ö87—90 in vorderster Heüie das Departe-
ment Savoyen, wibrend das Departement Landes hinten-

an stand. T>auiTnd nm ^Einstigsten war «lie Bretagne,
dann di-- süiilicheti aquitaniseh-liguriscln n Provinzen,
dii «•t iitral gelegenen keliisclun Land' stlieile, am un-

günstigsten verhielten sich die Belgisch-normannischen
BevSlkemngen.)

e) England und Grosabritannien.

50) Dual notification and tbe death rate. Hrit.

.loum. May 19. (Eingehende Untcr-n -lumj? über die

allerdings nur specifiscb locale Interc.s.-.en berührende
Frage, ob die für gewisse engli.sehc Stiidtegnippen zum
obUgatoriMben und ZmupTeifiBbren entwickelte Hei-
dung der fofeetionskninkbeitcn von swei Seiten nieht
zu einer missver>tändlichen i^umminini; und zur In-

ctimmensurabililät der Morbiditäts- und .Morfalitats-Zifturn

geführt habe.) - - 51) Carswell, John, The histoiy

of an eiperiment in dealing with tbe reported casee
ocenrring in tbe Barony Parisb of Glasgow. Joum. of

mental sc. July. (Mehr mcdicina!-poli/.>i liehen und
psyeho-palhülügisrhen Inhalts.) — .')2:i riiapman, T.

Algernou, Ages and deathrates ot I, uii.it h s in the di-

strict where ^accumulation* of luiiatics is most advan-
ced. .loum. of mental se. July. — 58) Geburten und
Todesfalle in Birmingham 1893. VeröfTentl. d. Kaiserl.

G*sundbeit8amtc9 1805. S. 18. — 54) Sym. Will,
(ir,.. .Statisties of th<' blind in Sootland. Kdinb. .Fourn.

July. (rnbesehäftigt und gänzlich unproduetiv .sind in

Schottland 1901 Blinde. Dagegen finden sich beschäf-

tigt in der Industrie 623 — im Handwerkerbenil 1S4 —
im AekeA«! 84 — tm Handel und im dienenden Beruf
je 33.) — S.")) Drape.s, Thos., ()n the allegcd increase

of insanity in Ireland. Joum. of mental sc. Oct. — ä.'ia)

Tuke, D. Hack, Increasc of insanity in Ircland. Ibid.

(Beide Arbeiten gelangen zu dem Ergebniss, eine be-
triebtüebe Zunahme der Geisteskranken in Irland fest-

zustellen. Nach einer der Tuke'srhen Tabellen würden
die diagnostieirten Gruppen der Krank'-n von 187.') bis

1870= dagefrrn vr.n ISSH- 1893 nicht weniger
als 2fi.2'J9 auf je lOüO Einw. betragen haben.) — 56)
Rüssel- Jeafferson, Jos., Tbe pathologie of the Fa-
roe-Islands. Lancet Oct, 20. (Stark feuilletonistische

allgemeine Bemerkungen über dortige rheumatische.

t]rpböse etc. Erkrankungen. Immunität von ."Syphilis

wird noch immer behauptet, wiewohl K.-J. das häufige
Vorkommen gononboiseher Affeetionen schon niebt m^
beatreitet.)

f) Niederlande.

57) van Vollen ho ven, U., Drie vijQarige Tüd-
rakken. Yewiijkend overzicht van de sterfte in Neder-
land van 1875—1890. Weekblad van hct Nedcrland.scb

Tijdschr. voor Geneesk. No. 23. (Die Einzelheiten be-
treffen einen für die Zweoke des .Jahrcsber. etwas weit

zurückliegenden Zeitraum; Geburten- wie Sterbezififer

zeigten im letzten Quinquennium gegenüber den vor-

aufgehenden einen deutlich erkennbaren Rückgang.)

g) Seandinavien.

58) Carls eil, .1., Die ."Sterblichkeit im Künigrcich

IMbiemark im Jahre 1892. Kopenhagen 1893. — 59)
Bentning om Folkemaengden og Sundbedstilstanden i

Chrictinnin i Aaitt 1898. Christiania.

h) Russlaiid.

fiO) Berieht, umf.xs^send die zehn .lahre 1884 -1898
des unter dem l'mtceturatc Sr. Kaiserl, Hoheit des Gross-

forsten Michael Mikoligewitsch stehenden Aleiander-
Hospitals für Minncr, gestiftet ron Deutsehen Reiebs-

angehörigeri in ."^t. Petersburg. - 61) Wladimirow,
M. A., Cllnlributilln.^ a la statisli'jue de la rage ä St,

Pctersbourg. Kxtnüt des .Arelüves des sciences bio-

logique". 1. lU. No. 1. Petersburg. — 62) Koa-
mowski, Wiktoiy, (Jeber Gewicht und Wuehe der
Kinder der Armen in Warschau. Jahrb. f. Kinderheilk.

XXXIX. 1. (Vergleiche mit dem Längenwachsthum
und der Gewieht.szuiiahiue schwcdiseher und italieiiiseber

Kinder, von denen die erNtercn die warsehauisehen über-

tlQgeln, die letzteren uieht. Besser als die jüdischen

sollen die Säuglinge christlicher Provenienz in Warschau
gedeihen. ¥& Mädchen und Knaben fanden nur sehr

geringe Untersobiede statt)

i) Griechenland.

63) Ornstein, Bemh., Noch einmal über grieuhi-

•ehe Maeiobiotik. Tireb. Arobiv. Bd. 186. Heft 8.

k) Europäische Türkei.

64) Sanitation at Constantinopel. Lancet. Novbr.
24. — Dec. 1. 8. 15. (Feuilleton zur Beleuchtung der
mangelhaften öfTcntlichen (iesundheitszustände.) — 65)
Mordtmann, die Cholera in der Türkei und Constan-
tinopel im Jahre 1898. Uyg. Rundschau. Xo. 7. (Es
ist keine Statistik, sondern es beruht auf Sehätzungen
türkischer Verw.ilturigsuiäiiner. wenn .M. im Hafen \on

Djeddah 94 963 i'ilger eintrefTcn und nur 5:? 972 den-

selben lebend verlassen, — wenn er da>- Totum der
z<.i See und pw Kanwane in Mecca anlangenden Un-
giaekliehen «eh auf 900000 beziffern Ilsst und mit
'lein 'iros.^eherif von Meera die Chdlerasterbliebkeit

zwischen dem 8. Juni und 19. Juli 1893 — auf 50 000
sebätst)

2. Asien,

n) Vordcr-Asicn.

66) Karluiski, .lustvn, l'nt^r der gelben Flagge.
Erinnerungen und Eindrücke von meiner Hei^e nach
.\rabien und Kleinasien. Hyg. Rundschau. No. 2 und 3.

(Au.s den Reiseerfahrungen K.'s wird für Jedermann er-

sichtlich, wie ausserordentlich viel die pracUsche Durch-
führung der international festgesetzten Maassregeln gegen
die Einsciileppung der Cholera aus den Filgerstätten

Arabiens nach Europa noch zu wünschen übrig lässt.)

07) Derselbe, La Station quarantenaire d'El Tor
Sinai des Tun» (Sous le Pavillon jaune). Ann. d'hyg.

pnbl. et de m^d. legale T. XXXTI. No. 8. (Mehr sa-

oiläts^lizeilichen und feuilletonistjschen Inhalts."

68) Vintras, Louis, On the temporary Suspension of

the pilgrimage to Mecca as a preventive uiensure against

Cholera. Brit. med. Joum. March 8. — 69) Schum-
bürg. Die ersten Etappen der Cholera-Epidemie von
1892 im Orient. Deutsehe med. Wrehensehr. No. 40
bis 43. (Die <V'iarantän<'sta(i in am .^in.ai, Djebel-Tor,

kann gr'''sserem Andränge utmi'iglieh genügen; — die

Inspectioi) der PilgerschüTe in Suez ist nur eine ober-

flächliche: ^ die Häfen Europas stehen den Pilger-

und übrigen SchifTcn aus dem Rothen Meer so ziemlich

offen. .\ber nur 4' pCt. der Pilger ziehen über Suez
naeh dem Norden al); die übrigen uiehr als 95 pCt.

Wenden sich über Camaran nach Süden. 11^92 war für

Mecca selbst die Choierasterblichkeit günstig, — 1893
sehr ungünstig. Trotzdem brachte das erstere Jahr
die eigentUehe Cholen-Epedemie fBr Europa und swar
«obl sicher auf dem Landwege Ober Persien (Hesehed,
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(.-in wahres Rolais für die Vennebning der Cbolera/älle

auf diesem Wege, — wie es Meooa und einige andere
anbische Wnllmhrtsorte Ar den Seewei; sind]. Sch.

erörtert dann noch die einzelnen fi >t :[. !i.'u V<ranl:i>-

sungeu dtv-, Jahres löi)l, welche in Beuguleu »ell>st zu
Piigerströniungen und mr Rldung bedautsamer Cholera»

herde führten.)

b) Mittel-Asien und Eaglfseh-Indlen.

70) Oray, .1. A.. The sanitary condition of Kabul.

Laneet April 28. (Mehr topographischen lohalta.) —
71) Derselbe, Afghan physicians and surgeons. Ibi-

dem, .lune 16. 28. 80. (Krk'bni.5se mit der Unwissen-

heit der afghanischen Acrztc.) - 72) Herbert, H.,

Raiofall ai.il iM>nal change in India. Ibidem. .'*^ept. 8.

(Bs handelt sich nm Erfahrungen über verminderte

Cholefa-Atiabrttohe bei starker atmosphSrisdier Feodi-
ti;:kfi'. dia abor bisher ein klarrH Rlld "der cin^^n Pa-

rallulisniuS, oder ein gi-setziilinliehcs \ erhallen nicht

ergaben. j 7.S) Hart, Kniest, An address on the

raedical profession in India, its position and itjj work.

Brit. med. Joum. Deo. 29. (Die Verdrängunf; aller

älteren Arztcategorieen und medicinischen Untexrichts-

systcme durch die moderne englische Medicin.schule ist

als nahezu vollendet anzusehen.) 74) Analysis

and report on original documcntar>' cvidence con
cerning the u.<ic of opium in India (fumisbed to ths

British medical Journal b7 upvaids of 100 Indian na»
dieal officers). Y. The eondütions which cause and in-

fluence tha usc of opium a) Climato and cxtrcms of

temperature; b) Sanitary conditions, malaria and other

diseases. — Upium as a prophylaclic and a rcniedy.

Brit Joum. Jan. 6. 18. 20. (Die ganze Arbeit »etzt sich

aus einer grSsseren Reibe von Notizen und Ihrtheilen

indischer .^ente zusammen, die sehr gesonnen sind,

den Upiunigebrauch als harmlos und die Folgen de»

Opiumrauehens als von den Feinden des Ilandels be-

denklieh übertrieben darzustellen. Das Opium soll

vielmehr alle prophylactischen und besonders die Klima-

besehwerden erträglicher machenden Wirkungen haben.
Ea nnd Zeugnisse, wie sie das Handelsgeschäft nicht

schöner vcrlan^^eii kann.) 75) Deaths from wild

aaimals and snakes in India. Brit. med. .li'umal.

Nov. 10. — 76) Pringle, Notes on an outbreak of

bnbonic plague in British Ghurwal Uimalaya 1864.

Brit Joum. Aug. 18. (Redit unbestfannte Vermnthung
über eine Bodentheorie hinsichtlich der Pest, Em-
plehluDg von Ortswechsel lür Truppentbeile. — ä. auch

Ref. ,P«sf.)

c) Niederlandish-Indien. Ilintcr-Asicn.

77) Kiewiet de Jonge, G. W., Uit onze Jaar-en

Maand • rapporten. Geneesk. Tijdsebr. voor Neder^
landsch Indie. XXXTV. 1. (Die Aiireping zu einer

nach cinbeitliehen Gesichtsptmkten dun l)/,u;iihcitenden

Wi'rhiiiitiits Stalistik — in erster Heihe iiher Mni.iri.i —
war von der medicinischen Gesellschaft in Batavia aus-

gegangen und vom Verf. entsprechend verwcrthct

wr.rden.) — 78) Ledeboer, L. B. E., Krankzinnigen
verpleging in Nederlandsch-Indic. Geneeak. Tijdschr.

voor Ncd'il. ludi - Ir.lieiitHten der Yerpflegungs-

weise und Verpflegung»k«isten an den hauptsüchlichstcn

Colonie-PlStaen.) — 79) Dorssen, J. M. H., Da
Vacoiae of Java an in den oost-indiscben Archipel van
1804 tot 18S0. Qeneask. Tijdschr. voor Kedartandseh
Tndic. XXXrV. 1. (Oasebichtliche Einzelheiten ohne
allgemeineres Interesse.) — 80) Steiner, L.. De
Blindheit ouder de Javanen, bare meniugvuldighcid en

oorzaken. Geneesk. Tijdschr. voor Nedcrt. Indie. 84.

(GGO zu Grunde liegende Fälle; Hauptursache der &•
blindung: Trachom — in rund 88, Comealgeschw^re

mit Ausgang in Trachom in 22, Blennorrhoe in 19,

Glaueom in 6, Cataractartou in 6, Iritis in 8, Seh-
nervenatrophie in 8 pCt etc. etc.) — 81) Vorder-
iiiaii. \. <i., i'ver Stoffen, die "ji .lava tot kleuruiiddel

dienen voor eelwaren eu dranken. (ietief>k. Tijdschr.

TOOT Nederl. Indie. 34. (Mehr Curiusa der Volks-

nadlein als geographiseh-pathologiscbe Forschung ent>

haltend.) — 88) Tba Plagna at Hon^onf. Brit Jotnrn.

.lan. 23. luly 28. Scpt 8 und 15. Aug. 25. (Die

.Sterhiiehkeit in Hongkong wird auf 2000 — von
2i)0O(3(j , die in Canton auf IrtOCXX) von lOOOtXX)
— angegeben. S. im Uohrigen unter „Pesf.) — S'S)

Gousien, P., Les vaeeinations en Tonkin. 8. Paris.

Challamel.) — 84) Vital statistics of Japan. DubL
Journ. S. 4S7. (Die Angaben bctreflen das Jahr 1890,
für welches die (iehurtenzifTer mit ".''^.l.'). die Sterbe-

ziffer mit 2t), IS berechnet wurde. Nun der letzl< ren

«ich nach oben stark ab die Stadt Osaka mit 28,<J7

t p. M. — nach unten die ötadt Okinaia mit 9,6 p. M.)
— 85) Sanitation in J^an. Lanoet Nvbr. 17.

8. Afrki«.

86) Green Pasha, Death in the Nile. .Med. News.
Febr. 84. — 87) Steudel, £., Die pemictöse Malaria

in Dentadi-Ostafriea. gr. 8. M. 1 (^urventaf. Ldpsig.
— 8S) Greenlecs, T. Duncan, .\ contribution

to the staüstics of insanity in cape colouy. Anier.

Jonrn. of inaanity. LII. A^aiL

4. Amerika.

s;)) Samuel, \V. Abbott National regi^tration a

necessity. Boston .lourn. Vol. CXXX. No. 6. (Für die

Vereinigten Staaten wäre, wie Verf. mit scbwerwiegen*

don Gründen beweist, eine völlig uniforme Goburts-,

Sterbe- und Krankheitastatistik, etwa unter Zugrunde-
legunL' 'l' T Muster von I'arr und Ogle, eine dringende

Nothw'Jiidigkcit) — IK)) Snow, Irving. M., An ei-

plaoation of the great frequcncy of rickets among
xjeapolitan children in American cities. Med. Newa.

Sept 22. (Es handelt sich um einen Veigleieh zwischen

Buffalo und Neapel. Die Fragestellung ist insofern

eine etwas einseitige als Verf. mehr, als im Wesen der

Sache begründet üst, auf die climatische Aetiologie

Gewicht legt) — 91) Billings, John. S., ViUl
statistics of No« York City and Brooklyn, covering a

poriod of six years ending May 81. 1890. Washington.
— 98) Cunnin^ham, R. M., The Moibiditjr and mor-
tality of Negpi eounvicts. Med. News No. 5. (In die

Gefängnisse von Alabama werden etwa 5,.'') mal mehr
Neger als Weisse wegen begangener Verbrechen ein-

geliefert; die Starblidikeit der Schwarzen ist etwas

nelff als 8 mal so grooa wie die der Weissen.) 98)
Hoffmann, Frederick L., Vital st,-itistic of the

Negro. Med. News. Sept. 22. (Zu dein seit mehreren

Jahrsehnten festsielienilen und von mehreren Seiten

mit Interesse verfolgten Factum der sehr hoben Sterb-

lichkeit der Ncgerbevolkerung in verschiedenen Städten

der Union bringt H. die neue interessante Thatsache

bei, doss die grösste Mortalität unter den Negern da
Platz greift, wo dieselben in bestimmten Stidtbezirken

vorwiegend ganz unter sich wohnen.) — 94) Kake,
Baaven, Extracts fiom an inaugural address on the

opporttinities lor leaearoh in Trinidad. Brit Joum.
Twr. 10. (In erster Reibe wird die Kahuia, in einer

iweiten Gruppe Typhus und Dysenterie. — demnächst
Nierenkrankheit; als mehr specifisch medicinische

Affectionen .\inhum, Yaws und einige Darmparasiten-

ICrankheiten abgehandelt.) — 96) Guiteras, D. Juan,

La 8ebn Ananlla «onsidarada oono enfemedad de la

inlaaeia en los fooos Antillanos. Cronica mcdieo
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qujnirpa. RalNuia. (Jahre, in welehen dir PatacBsinas
acutus seine verderbliche Wirksamkeit avif dii- unter-

jährigen Kinder nicht äussert, contrastircn mit ilinr

Sterblichkeitscurren oft um dio Hiilüc i).
i Hohe niit

jenen Jahren, in welchen der Malaria-EiuHu^s voll zum
Audni^ konmt. Nach den vom Verf. beigefügten

DügcamnMn prtst sich der Gegensatz mehr bei den
veiMMi ab Mi den furbigen Säuglingen aus.)

AiiBwewHeli des Zihlenmaterinb (S) Aber die Hw
»ebliessungen, Geburten und Sterbefälle im deatMben

Beioh für das Jahr 1898 betrug die Zahl der

im Durch-
im Jahre sehoitt

1898 von
1881^98

Ehcschüessungcn 401.2S4 888.496

Geborenen T einschliesslich der 1,928,270 1,840,815
Gesturbenen / Todtgeborenen 1«810,756 1,356,319
Demnach mehr Geborene als Ge-

storbene 617,514 584,596
ITnter den Geborenen waren

unehelich Geborene 176,853 170,925

Todtfahonne 63,565 65,484

Tin J:\)ire 1898 haben somit, den absoluten Zahlen

nach, mehr Ehpschliessungen, Geburten und St^Tbefille

stattgefunden, auch war der Geburtenüberschuss grösser

als im JaltresdorebsdiBitt der Periede 1884—1898. Ebi

etwas anderes Vcrhältniss zeigt sich, wenn man die

Zahlen cur mittleren Bevölkerung des Reiches, welche

für das Jahr 1898 auf rund 50,778,000 Köpfe ra Tna&>

aelüsfen ist, in Besiehung setst. Während die Beintbs-

fri qucn?. und die Geburtenziffer des Jahres 189S dem

Durchschnitt der Periode 1884— 1893 nahezu gleich-

kommeo, stellt sieb die SterbesifliMr für 1888 günstiger

und doshalb der GeburtcnUbcrschuss etwas höher als

im Durchschnitt der zehn Vorjnhro. Es kamen nämlich

1898 (gegenüber 1884—1893) auf 1000 Einwohner 7,90

(7,91) BhsseliUassuageo, 87,97 (87,98) Geborsae, dar

gegen nur 25,81 (gegen 25,98) Gestorbene und dem

entsprechend 12,16 (gegen 12,06) mehr Geborene als

Oeatorbene. — Unehelich Geborene befanden sich im

Jaiire 1898 9,15 0m Darehsdmitt der letsten sehn

Jahre 9,29) und Todttaboren« 8,84 -9,55) unter je 100

Gaborenen.

Naeh den Ausvaisen dss Sanitiitsberiehteo aber die

Kniserlieh Dentsehe Marine (8), welcher den Zeit-

rnum vom 1. April 1801 bis zum 81. Marz 1893 be-

handelt, belief sich die kopfstärke der Marine 1891/92

im Gänsen aaf 16,997 und 1899/98 anf 18,779 Mann;'

hiervon befanden sich durchschnittlich im Jahre 8832

besw. 9702 an Bord und 8175 bezw. 9077 am Lande.

Der Kraokenangang im Laureth und Revier betrug

dnseUiasslish daa Bealsndea in baldan BerieM||ahren

na Bord 17,090 Mann, gleich 918 pro Mille, am Lande

15,503 Mann, gleich 898.() pro Mille, im Gänsen 58,528

Mannn, gleich 909,1 pro MUle.

Bna üahersiaht der latrtws 14 Jahn aeigl die fhst

ununterbrochene Abnahme des Krankcnzugangi's, Die

Zahl der Erkrankungen ist ihr aufolge in diuser Zeit

an Bord von 15,80 pro Mille anf 9,04 pro Mille, am

Lande van 15^99 pn MiUe auf 8,78 pro Mille und in

der Marine aberhanpt von 15,60 pro Mille auf 8,91 pro

Mille gesunken. Das Jahr 1891,1)2 zeigt trotz der Ab-

n.ihme der Erkrankungen .im Lande eine i;erin^,'e ."Stei-

gerung, welche durch den erhöhten Zugaug auf den

StaliMian im Mittelmeer (um 8,06 pro Mlle) und in

Alirika (nm 428,7 pro Mille) bedingt war. Die Ab-

nahme im zweiten Berichtjahre w.ar hauptsächüch die

Folge des verminderten Krankeuzugangea am Lande

(«m 42,9 pro Mille weniger); an Bord hatte sieh der-

selbe gleichfalls um '2\Kl pro Mille verringert. Auf den
SchifTcn zeigte der Krankeuzugang in den beiden Be-

richtjahren aum Tbeii sehr erhebliche Difierenzen; so

standen in Ostasien einer Abnahme von 48,9 pro Ifille

im fdlf^enden Jahre ein vermehrter Zvigang von 235,0

pro Mille, in der Südsee einer Vermehrung von 4,8 pro

ißlle ebe Abnahme von 888,9 pro Mille and in Afrika

einem um 428,7 pro Mille gesteigerten Zugange eine

Abnahme von 571,2 pro Mille gegenüber. Nur die

Schiffe im Mittelmeer weisen in beiden Berichljahren

ebe eihebliehe Zunahme von 808,8i, beev. wdteren

17.5,6 pro Mille auf. Die höchste Eifamnkungszahl

hatten von Schiffen im Auslande in beiden Jaliren die

auf der afrikanischen Station (19C3,1 bezw. 1391,9 pro

Mille), die niedrigste fan ersten Jahre die Sddffi im
Hitteimccr (101*1,1 pro MiUeX 1» tueiten die der 8Bd-

see (687,7 pro Mille).

Im Allgemeinen lassen die Zahlen der Eifannkun-

gon an Bari im Audante grosse uaregelaUtoaige

Schwankungen erkennen. w.ihrend auf den .*^cliifren in

der llcimath und am Lande seit dem Jahre 1879^80

ein fitft bestandiges Sinken der Brioankongssifbr und

nur geringe Schwankungen bemerkbar sbd.

^^^ ^'11 DIi Dsumliranchbarkeit und Invalidität wur-

den 1891/92 t44 Mann (37,9 pro Mille der Gesammt-

stärice der Marine) entlassen und zwar 421 (46,1 pro

MUle) bei der Ottsee^Ststion und 338 (88,8 pro Mille)

bei der Nordsee-Station, also bei ersterer 17,8 pr ' Mille

mehr. Im Vergleich zum Vogahre hatte im Ganzen in

der Marine tine Zmiabme von 7,4 pro lOIle ttattge-

fkuden; sie wurde bedingt dureh die ZunahmeM bei*

den Stationen um 7,7 bezw. 7,0 pro Mille. 1892/98

wurden im Ganzen 589 Mann (31,8 pro Mille), nämlich

803 bei der O.-St (80,1 pro Mille) und 396 bei der

N.-St. (88,8 pro Mille' : gegen das Vorjahr also eine Ab-

nahme um 1,1 pro Mille. In beiden Berichtjahren wur-

den 124^ Manu (34,7 pro Mille) entlassen, gegen

1889/91 eine Zunahme um 6,5 pro Mille. Die meisten

Entlassungen fallen auf die Marineinfanterie (37,8 pro

Mille), die wenigsten auf die MatrosenartilU-rie (15,2 pro

Mille) und die Schifisjungen-Abtbeilung (6,0 pro MiUe).

Die Slwbliehkeit hat in beiden Beriebt^ahnn ab-

genommen, 18!>1 92 iitn 1.5 pro Mille, 1892 93 um wei-

tere 0,5 pro Mille, im Vcrhältuiss zur Kopfstärke be-

trug die Sterblichkeit im Gauen 8,1 pro Mille, an

Bord tJ6 pro Mille, am Lande 3,4 pCt. Durcli Krank-

heit starben (38 Mann (1,8 pro Millen : durch Selbst-

mord 7 (0,2 pro Mille), durch Unglücksfall 42 Mann

(1,2 pro Mille).

Wie sieh aus der Preussiseben Statistik über
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1891 ei|fiebt(4), betrag b«i Aasserachtlusung der Todt-

gelHiicii. ii liic St I I Iir zi ffor auf 1000 am 1. Januar

des Uoriclitsjahn s Lt lo iifie bereoliiipi — für die Iii -

völkerung im ciaii/cu 23,0, für den mäDolicfaeo 24,2

und ffir den weiblichen Theil dmelben 21,8. Ter*

gkMcht man dies Ergcbniss mit dem für die früheren

Jahre ermittelten bis 1875 zurück, so erscheint das

Jahr 181)1 neben dem Jahre li5S8 \229) als dos gün-

stigste in Being auf die Sterbliehkeit der BevSlkerung.

— Im 1. Lebensjahr'^ starben '22S4r)*2 Kinder <'di'r

'J0.07 pCt. der Lcbendgeboreneo (gegen 2U,i)i) im Vor-

jalir), in den Stadtgemeinden duTohsebnittlidi 91,68

(22,57). in den Landgemeinden 19,11 (SO,0(i) pCt. In

den einzelnen .lahren von 1S75 bis lf*91 wies das Be-

richtsjalir in den Alteräklaä!«cn des oiäonlichen üe-

scfaleebts vom 1. bis 15. und rem 90. bis 50. Lebens-

jahre und in den Altcrsklas-i i 1 > weiblichen Ge-

schi< clits vom 1. bi« 40. Lebeniyahre die günstigste

Sterbeziffer auf.

Von je 1000 Lebenden starben:

P ertönen
männliche: •weibliehc:

von 1S91 (1890 1S89) 1S91 (1890 1SS9)

.iO 60 Jahren 25.0 (2G,3 24,3) 18.9 (19,5 18.1)

GO-70 , 40,9 (51,2 48,7) 44,5 (45,1 42,4)
70—80 , 109,9 (110,1 104,2} 105,7 (105,4 98,7)
üIh r80 Jabn 844,4 (S47,0 888.0) S81,8 (S4S,4 8S7.5)
in allenAlten»

klassen 84,3 (25,4 84,5} 81,8 (88,7 81,9)

Unter den einzelnen Todesursachen haben angebo-

rene Lebensscbväcbc, Atrophie der Kinder, Alters-

schwäche, einheimischer Durchfall, Diarrhoe der Kinder,

Scropbeln und engliaehe Krankheit, Krebs, Vassersnebt,

Apopl>'\ii", Her/-, XiercnkrTiikbcftf :i. Kr;inififi' mehr

Todesfälle als im Vuijabre herbeigeführt, auch waren

Selbstmord, sowie Mord und Todsehlag häutiger, wSh»

rend eine Verringorung dor TodosfiUle besonders für

Si'harl.-ich, Masern und l{«"fhpln. Diphtherie

und Croup, Keuchhusten, Tuberculose, Lun-
gen- und BrustfellentsQndung üessostellen isi —
Die Z.ihl der Todesfallfj an einzelnen Infectionskrank-

heiten (bezw. die auf 1 00 000 Einwohner errechnete Ver-

bältnissziffer) betrug für:

im Jahre 1890
Masern .... 6110 (80,4) 18150 (4(k.6)

Diphtherie und
Croup . . . . 36160 (120,5) 48497 (145,4)

Keuchhusten . . 13438 (44,8) 17299 (57,8)

Scharlach . . . 4918 (16,4) 8670 (29.0)

Unterleibstyphus 5!ti»7 (20,0) 6088 (20,4)

An Pocken sind nur 36 Todesfälle vorgekommen,

von denen 88 das minnliobe und 18 das weibliche Ge-

schlecht betrafm. 18 Knabon und 8 Midohen waron

unter 15 Jalire alt.

Die Influenza, welche in den beiden letzten Mo-

naten des Jahres 1889 nadi den Angaben der Staodea«

beamtcn 314 und 1890 sogar 9576 I't rsonen dahinge-

rain h.atte. veranlasst.' 1891 noch 8U.'>ü Irdpsfille. Hier-

von entfiel die grösste Zahl auf den December (5014),

demniebst auf den November (1885), April (S48), Oe-
tober (230), März (206), die geringste auf den August

(45). Unter den äOdO Fällen fand sich bei 604 Lungen-

entsflndung, bei 100 Bronchitis, LuflriShrenentsQndung

und l.ungencataiTh, bei 64 Apoplex!«'. 50 Lungen.schwind-

sui-ht, i;i IJrustfellentzündun«:. 4'J uidcre und nielit be-

stimmt augcgebcue Lungenkrankheileu, ferner bei 22

Gehirnentifindung, 18 Kiimpfis, I Masern und 8 Typhus.

— Die Gesammtzahl der Todesfälle an Luftröhren ent-

zündung und Lungencatarrh, sowie an Lungen- und

Brustfellentzündung war, wenngleich, wie schon erwähnt,

geringer als im YMjahre, doeh eriieblidi hSher als in

früheren .lahn n. Ersteren Krankheiten erlagen von je

100000 Lebenden 70,1 (ISSK): 70,1, 1889: 42,8), leu-

tereo 156,5 (174,0 und 140,8).

Die Gesammtbevolkerung des Staates hat

im .Tahre 1S:>2 370946 männ liehe und 343708 weib-

liche, überhaupt 714654 Personen durch den Tod ver-

loren. Die ZiÄl der Todtgeborenen, weldie ausserdem

den Standi sl« ainti n ^'cnieldet wurde, belief sich anf

37401 -iOSSS miinnliche und 16413 weibliche). Ohne

Berücksichtigung der Todtgeborenen beträgt die .Sierbc-

silhr, anf 1000 Lebende am 1. Januar 1898 bereebnet,

für die Bevölkerung im Ganzen 23,5, für den männ-

lichen Theil derselben 24,8 und für den weibliehen

22,2. Vergleicht man dieses Ergebniss mit dem für die

froheren Jahrs ermittelten bis tum Jabre 1875 mtOek,

\ on wo ab durch die Staiidf.sanitvcinrii'littinj^ '-iii'' ein-

heitliche Berichterstattung und Verarbeitung der Nacb-

riohten ttber die Gestoibenen ermSglieht werden ist, so

erseheint das Jahr 1892 neben 'len Jahren 1888, 1889

und isOl als das günstigste in fiesqg auf die Sterb-

lichkeit der Bevülkeruug.

Auf die BerSlkerang der einsdnen Regierangs-

bezirke vertheilt, 7.<'\^{ die .Sterblichkeit sehr erhebliche

llöhenuntersehiede. Di r IJegiiTungsbezirk .Aurich hatte

mit einer ^iterbeziffer von 17,4 auf 1000 iilinwübuer im

Beiiehtq)ahre die gfinotigste Sterbliehkeit unter allen

Bezirken. Dann folgen Stade mit einer solchen von 19,9,

Köslin mit 20,0, Schleswig mit 20.1, Lüneburg mit 20,2,

Osnabrück mit 20,3, Berlin mit 20,4, Wiesbaden mit

80,6« WaAuk mit 801,7, Bumover mit 81A Antabeig

mit 21,8, Düsseldorf mit 21,9, Posen mit 22,0, Kassel

mit 22,1, Bromberg mit 82^ Erfurt mit 22,4, Aachen

mit 883, MSnster, Kobleu und bigmaringen mit je

88,1, Hildesheim mit 88,8, Marienwerder und Stettin

mit je 23,3, Danzig mit 23,5. Ueber dem Durchschnitte

des Staates mit 23,3 standen Frankfurt mit 28,6, Trier

mit 88,7, Magdeburg mit 84,8, Stralsund mit 84,5,

Merseburg mit 24,6, Königsberg mit 24. S und Potsdam

mit 24.9. Am ungünstigsten ist das Jalir 1892 für die

Regierungsbezirke Köln und Uumbinnen und wie in den

YoQafaren fOr die Provint Sohlerien verlaufim; denn die

SterbezüTer erreichte in den Bezirken Köln 84^, in

fiiimbinnen 27.2, im Lioguiti 87,4, in Breslau 87,8 und

in Oppeln 29.7.

Am günstigsten ist meb IQr die minnliehe BerSl-

kemng dio Sterbexiffer im Regierangsbezirke Aurich ge-

wesen; rie betrug nämlich nur 18,5 auf 1000 männliche

Einwohner. Günstig erscheint sie ferner für männliche

Personen in den Regierangsbesirken Stade, KSelin, Min-

den, Schleswig. Lüneburg, Osnabrück, Wiesbaden, Hau-

nover, Berlb, Arnsberg, Kassel, Düsseldorf, Erfurt, Po-
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&CU, Bromberg, Uildesbeim, Münster, Aachen, Trier,

Stettin and Koblans. Eine bSbere SterbesUfor als der

-'.i:it lialx'n riiifziiwoi-i'ii di"- TU'g^ieninji^^hezirkp Frank-

lurt, Magdeburg, Dauzig, Merseburg, Stralsund, PoU-

dam, Königsberg, Köln, ChimbioDen, LicgniU, BresUu

und Oppeln, wo von 1000 Männern 32,2 gestorben sind.

Aurh die weibliche Bevölkerung Bezirk'^> Vnrifb

ii>l 1892 am wenigsten von Todesfällen heimgesucht

worden; denn die Sterbeiüfer betrug dort nur 16,8.

Kine geringere Sterblichkeit ala in der gesammteu wcib-

liehen Bevrilkening drs Staates, dl'" sich auf _>'i,2 be-

lief, iät auü.'ierdem für die Regicruugsttuzirke Berlin,

KSslin, SeUeawif, Lfbiebuis, OmabrOek, Stade, Viea-

baden. Hannover. Minden, Poaen, Bromberg, Amsbei^,

Düsseldorf, Erfurt, Aachen, Sigmaringen, Kassel, Danzig,

Marieuwerdcr, Stettin und Münster nacbgeviesen. Grü.sscre

VeifailtoiaaiaUen aeigten sieh fOr die weibliebe BevSI-

k«Tunß der Regierungsbezirke Frankfurt, Koblenz. Hil-

desheitn. Königsberg, Trier, Stralsund, Magdeburg, Merse-

burg, Potsdam, Köln, Lieguitz, Breslau, «iumbinnen and

Oppeln, wo S7,4 ala HSebatbetrag ermittelt wurde. Ver-

gleicht man dif SterbezifTer d^s .lahres 1892 in dt-n

verschiedenen Regierungsbezirken mit dem Ergebniss der

voibeifebenden Jabre, so stellt mdk beiauii daas in 18

Besirken die Sterblichkeit dv^ Beriehtqahraa gönatiser

gewesen i!<t als diejenige des Vorjahres.

Im Reg.-Bez. Königsberg, so führt der von

Natb (5) erstattete Generalbericht aus, belief sieb too

1889—IIHII die Zahl der GeburtMi anr47986 resp. 48548
lind 4R300; todtgeboren wurden von ehcl. Kindern 3.3,

3,1 aod 8,1, von unehelichen 4,3, 4,2 und 8,8 pCt

Die nnebelidi Geborenen beaifferten sieh auf 10,6 10,6

and 10.3 pCt. der insgesammt Oeberenen. Ausschlie.ss-

lieb der Todtp^horenen starben 28233, 83204 und

38852 Personen, im Säuglingsalter 33.2, 32,7 und 84,8

pCt aller Oeberenen. — An Poeken erkrankten 90,5

and 90 PerMOen, von denen 2 starben-, die Krkrankti n

waren meist ungeimpftc Kinder. Unterleibstyphus

war weniger verbreitet, als in dem verflossenen Berichts-

seitraom. GrSaNre Epidemien traten 1889 in Stadt

und Kreis Wehlau. 1800 in den Kreisen Allenstcin,

Osterode und Rössel auf, 1891 kamen im Allgemeinen

nur (iruppenerkrankuugen vor. In einzelnen Fällen

wafde Teronreinlgtea Trinkwaaaar ala Unaoha der Ter-

breitunjr rrmittt lt. Die Zahl der in den Berichtsi.ihren

gemeldeten Sterbefallc belief sieh auf 3,20, 3,22 und

8,14. Der Flecktyphus zeigte sich nur in Einzel-

fUIen, Ton denen S, 8 vnd S einen tOdtlidm Avagaag

nahmen. Die Diphtherie hat fast keinen Kn is vt r-

schoot, besonders jedoch die Kreise Memel, Rösse I, Osterode

nad Wdilan betroiisn. Die Sterbliefakeit betrug in der

Stadt Königsberg, wo allein zuverlässige Meldungen

vorliegen, 28,.'}, 25.0 und 20,0 pCt. Im pan/t-n Bezirk

wurden 2596, 8645 und 2460 SterbeliUlc augemeldet,

doeh war beaonders aof dem Lande weder die Zahl der

Erkrankungen, noeb der Todesfille genau zu ermitteln.

Die Zahl der anpczeiglee Erkrankungen an Scharlach

betrug 308a, 3886 und 1357, der Stcrbcfiille 553, 8.H

und 970.

Naah den Angaben dea Beriohtea von Wiebeeke

(6) wurden im Frankfurter Beg.-Be2. 1889 40758

Kinder, d. h. 86,0 auf je 1000 Einwohner lebend ga-

borrii, wähnend 2'"7!ll> Personen starben (1800: 27273).

Durch Pocken wurden 2 (— ), Scharlach 405 ^392),

Haaern und Rotbein 889 (186), Diphtherie and

Croup 2187 (1941), Keuchhusten 425 (680), Ty-
phu> 215 (233), Ruhr 65 (27), Brechdurchfall

Ü44 C684), Diarrhöe der Kinder 818 (281), acuten

Gelenksrbeumatiamoa 65 (65), Tuberoulose 9419

(2593), Luftrührcuentaünduug und Luni^tnca-

tarrhc ."jOO (S22). Lungen- luid B ru >. t fe 1 h' n t z ün

-

dung 1076 (1404), Selbstmord 274 (296), Moitl- und

Tedtaeblag 9 (11), Yeranglfiekungen 416 (896) Todes-

fälle herbeigeführt. — Im ersten LebenQabr starben

9720 (943.')) Kinder, davon an angeborener Lebens-

schwäcbe 1404 (1417), Atrophie 450 (374), Brechdurch-

fall 889 (604), DiarrhSe 979 (985). Tnbeswuloae 85 (58),

Scharlach 35 (36). .Masern und Böiheln 117 (77),

Diphtherie und Croup 283 (227). — Ük CSeouadheita-

verbältnisse des Regierungsbesirka wurden aas OMtaten

beeinflusst durch die beiden Inflaensaepidemien. Die

erstfu Erkrankungen <rat<'n Ktide November 1889 auf:

Mitte December war die Epidemie in aileD, auagenom-

men in einigen Ton dem Veikehr entfernter liegenden

Städten des Regierungsbezirks verbreitet und dauerte

4— *i \\Mchen: .sie erlosch während des Frühjahrs und

Sommers 1890 nicht ganz, so das» das erneute epi-

demisehe Anftretea der Iniueasa in dar aweitan flilfta

des October 1891 ala Fortsetzung di-s ersten angesehen

werden kann. Von dieser bis Februar 18'.i2 andauern-

den Epidemie wurde etwa ein Viertel der Bevölkerung

des Beaiilta eigrilEui. — Die Foeken traten in Heibet

1889 in Vetschau und einem benachbarten Orte in

wenigen Fällen auf. Nach Vetschau gelangten sie durch

eine Sendung gebrauchter Wäsche nus Jägemdorf in

Oeaterr.-Sehleaien* «o aar Zeit die Peeken eptdemiaob

herrschten. Im Jahre 1891 traten sie bei einem zuge-

reisten Gesellen auf. — Unterleibstyphus verur-

saehta in der Stadt Fnunkftirt a. O. im Jahn 1889

97 Eriarankungen, davon 17 mit tödtlichem Aoagaafe,

und führte in einigen Häusern, deren Bninnen verun-

reinigt wurden, zu Uruppenerkrankungeu; die Ueber-

tragung der Kzankheit doreh pera9Dlid«n Verkehr

wurde mehmala, durah Milch, welche am «iiiaai Typbna-

hause bezogen und im rohen Zustande genossen wurde,

in einem Falle beobachtet. Von 366 wälirend der Be-

riditqahre sonst im Beatrk gnihlten Typbnakranken

stiu-bcn 48. — Uebcr die Verbreitung von Diphtherie,

Scharlach, Masern und Keuchhusten lasaen sich

einigennassen zutreffende Angaben nicht machen, da

die beniigliehen KranUidtafille nieht toUtiUdig aar

Kenntni-ss gelangten, niplitlv rie mit Croup und Srlnr-

lach beeinflussten insbesondere ungünstig den (iesund-

heitsaastand in Frankfurt a. 0.: Von 1000 Binwoboem

atarben im Durch.schnitt der Jahre 1887- 1891 1,4 bez.

0,6, in den dutaefaen Städten Ober 1500 Fiawohner 03
bszw. 0,2.

In dem Reg.-Bea. Stralaund, aber deaaen SiSent-

liches Gesundheitswesen von Hase Iberg (7) berichtete,

fand 1889 bis 1891 eine Bevdlkemngsabnahme von
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2064 Seeleu statt; vorwiegcud waren die Städte hieran

iietlMiligt Die OetNirtensUlier «nlangeBd, ao wurden
Irlipnr] jjeborfii 34,3 rpsjt. 33.7 und 3-1. C .luf j.- 1000

Eiuwohucr, todtgeboren ö,2, 3,0 und 3,4 pCt. der über-

baupt Geborenen; es starben io den Städten 28,8, 27,5

und 85,5 pH. der Einwohner, auf dem Lande 193»

21,1 und 18.9 pM. Im Alter (itil. r 1 .T;iVr -Inrb' n

22,0, 20,S und 19,3 pCU der in dem betreffenden Jahre

lebend Geborenen. — Von InfeetionskTankbeiten wur-

den Pocken, Cholera und Flecktyphus während der

Bcrii'htszeit nicht hoi.liai'htf't. l'ntr rleibstyjihus

herrschte nach wie vor bcsunder» in der Stadt Stral-

sund, WO 1889 Im Gauen S95 Erkrankungen mit 99

Todesfrill ri ^'criicldet wurden, (ireif^wald hatte in den-

selben .Inhre L'l, Wolgast 27 Krkrnnkunpen mit je 4

Todesfällen. Im nächsten Jahre wurden in Stralsund

109 Erkrankungen und 7 TodesfUle angesagt, im fibii-

gen Berirk nur einzelne Krankhcitsrällc mit Ausnahme

einer Epidemie in dem Dorfe Hanshag:cn, die im (ianzen

65 Personen befiel. 1891 stieg in Stralsund die Zahl

der Erkrankungen auf 957 mit 91 TodeaflUlen. Eine

Epidemie mit .)'_* Frkrankiinf:''n iiufl 10 Todosfilif n in der

Stadt Lassan (2361 Einwohner) hatte von Ende Mai

bb Ende Juni ihren Höhepunkt, zog sich aber bis Ende

September bin. Diphtherie war im Jahre 1889 Ober

den ganzen Bezirk mit Atisnahtiu> dos Kreises Rügen

verbreitet; insgesammt wurden 308 Erkrankungen ge-

meldet. Tm näebsten Jabre betrug die Zahl derselben,

wenigstens insoweit der Bericht, sie Auskunft erthcilt über

377 und im Jahre 1891 ,309. Im Allg-inpinen trat dif

Krankheit im Bezirk milde auf. Scharlach herrschte

im Jahre 1889 besonders in Stralsund (188 Erknin-

Iningeir: uikI im Kreise Grimmen (292), 1890 namout*

lieh auf Rügen, in Stralsund und im Kreise

ürcifswald (211). im nächsten Jahre ging die Anzahl

der Erkrankungen zurilek, vomehmlieh auf Riigen, wo
nur vereinzelte ?'ällc zur Meldung kamt-n. Im Kreise

ttreitswald wurden 1.H8, in Stralsiuid 190 Erkrankungen

angezeigt Von den Masern wurden im Jahre 1889

besoaden StraUund usd der Kreis naoibuig, 1880
• frcifi^wald und 1891 Woljjast heimgesucht. Lungen-

entziindung und acute Erkrankungen der Athmungs-

oigane vermittelten in der Stadt Stralsund wihiund

der Berichtsjahre 91, 81 und 94 Sterbefälle. In Greiflh

wald 77, 109 und 76. Die Sterbliohk. it nn Tubcn ulose

(Lungenschwindsucht) ist in der Berichtszeit uu-

gerähr die gleiche wie frOher geblieben. Influenza
trat un Weihnachten 1889 plötxlich im ganzen Bezirk

auf und erprifT nach einer untref;ilir<'ii Schätzung 50 bis

60 pCt. der Bevölkerung. Line zweite Epidemie von

geringerer AusdekBung entwiekelte sieh im Deeember

1891 und erlosch erst im Märs 1892,

l'ebcr die Geburten und Todesfälle in ^oin.-tti

Reg.-Bcz. Poücn führt Gerönne (s) Folgendes aus.

Die Geaammtxiffer der Geborenen betrug 48 082 (46 706:

47 201), darunter waren 1536 (1375. \Ar,\) todt ge-

boren. Auf je 1000 Kinwohner wur lin in dun Städten

87^1 (36,44 ; 86,98), auf dem Lande 42,51 (41,97;

42,18) Kinder lebend geboren, von je 100 Geborenen

waren 9,69 (9,12; 8,26} und ^82 (5,26 ; 5,06) unehe-

licher Abkunft. Von je 100 ehelich (ieboreuen waren

in den Stidten 8,88 (9,86; 8,(M1), auf dem Laude 8,09

{2,83 ; 2,95) todtgeboren, desgleichen ron ic 100 un-

ehelich Geborenen (5.15 (3.89: 5,61) und 3,85 (4,5;

4,24). Gestorben sind 26 423 (28 172; 24 240) Per-

sonen odw von je 1000 Einwohneni ia dea Stidtea

l>.').fi (26.3S; 24,51) auf <h^m Lande 22,87 (24,87;

20,26). Von je 100 Lobeudgeboienen ehelidieT Ab-

kunft starben im 1. Lebeuijabre in den Slidtea 20,08

(22,68; 18,74), auf dem Lande 20,17 (21,59; 18,28),

von Hol>-hen «nelielichcr Abkunft 47,46 (49,08; 51.11)

und 37,35 (40,82 ; 36,52). — In den Kreisen Koscbnin,

Kecten, Meserits und Scbrimra hemebteu ia ttaricer

Ausbreitai^ Masern, Scharlach und am Schlüsse

Influenza. Die letztere begann fa.st gleieh/oitig

überall Mitte Deeember und dauerte bis Ende Märs

1890. Im Februar erreichte sie dea HShepunkt Sie

befiel zwischen ein Drittel bis zur Hälfte der Einwohner-

schaff und forderte viele Opfer. Die ersten Fälle wur-

den in den grösseren Städten des Bezirks unter dem

reisenden Publicum und bei dessen AngehSrifen be-

merkt. Dio .'^euche folgte den Verkehrswegen. Abge-

legene Dörfer und Gehöfte wurden seltener und später

heimgesucht, als im Verkehr der Eisenbahn und an

den Uecrstra.s.HGn gelegenen Orte. Im Jahre 1891

suchte die Erkrankung fast zn gleichrr Zeit im Anfang

November allerorten Stadt und Land des Bezirfcs heim.

— Tom Bfiekfallfieber wurden- 1889 im Kreise

Koschmin seelm gflnitjg verlaufene Fälle gemeldet, in

Hör Stadt Po^en waren 29 derartige Falle in Behand-

lung, darunter 28 in dem St. Josephs-Kiuderkrankeu-

hause. Aus letsterem wurden 1890: 16, aa» dem
Krci>ie Koschmin 7 Fälle borichteU femer aus dem
Arbeitshause zu Kosten 1 mit tödlUchem Ausgange. Im

Jahre 1891 wurden nur in der Stadt Posen 5 Erkran-

kungen beobachtet — Die Zahl der aa Diphtherie
Gest^trlicnen hat von 7.83 in den Jahren 1886/88 auf

9,24 in dem Zeitraum 1889,91 zugenommen. Nach
' dem Bericht steht fest, das» gegen früher der Diphtherie-

ipftkeim bat iHMrall im Bezirke verbreitet ist und aar

/'•itweisc unter gewissen noch zu erforschenden Umständen

verborgen bleibt — Scharlach ist während der gan-

sen Berichtsseit aa^etreten sumeist ia kleiaeiea Epi-

demien einzelner Kreise oder in ihrer Entstehung nach

an.scheinend zusammenhanglosen Einzelfällen. Trotz-

dem war der Character vielfach ein bösartiger; die

Sterbe^er betrug in dea drei Beriebt^jabiwa 9,40

(2,65 und 2,47) pCt. aller Gestorbenen. Den Masern
erlagen 1RS9: 578 Personen oder '2.2UpCt. der Gestor-

benen, 1890: 745 wder 2,65pCt.; das Jahr 1891 wies

bei nur 251 Todesi&llen eine erheblielie Abaaluae auf.

Eine cpidenii.sche Verbreitung durch den ganzen Kr- is

fanden die Masern 1889 in den Kreisen .Vdclnau,

Kempen, Meseritz und Schrimm, also in geographisch

gans venehieden gelegenea BasirkeB.

Unter den Infectionskrinkhoitvii, über welche der

Sanitätsberi' lit über den ]{< Bez. Breslau (9) eine

nähere Dat^tellung gicbt, kamen Pocken nur vereinzelt

und in beeebriu^ten Gebieten cur Beobaebtung. Die

dsten raie wana ia den Qnuigelmtea, bei «aderea
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DMdiw«iMii. SK« tntm 1S90 je einmal in d«n Kreisen

Glats and Neurode, 4 mal in Habelschwerdt, 1891 :4 mal

im Kreise Qlatx, 5 mal im Kreise Waldenburg und 6 mal

im Kreiae Habelichwerdt auf. — Von Uaterleibs-

typhtts kamen 1889 in Bredso sellwt 146 FUle,

davon 37 tüdtliche vor, im Kreise Glats in der Ort-

schaft Nicderhau'^d'irf 44 ErkranVuntren nnt '> Todt s-

fällen, io Dybrenfurtb (Kreis Woblau) 21 Erkrank uiigca,

in Tnebenbeif (Knie MOitadi) 98 Brknu|lrangen mit

3 Todis(ällcn, im KreiN' Olilau 135 Erkrankungen mit

12 Todesfallen, anssf-rfiem h'-rrschten kltMinTc F!pidc-

mien iu den Kreiaeu Uabelscbverdt, Oeb uud Franken-

•toin. SbnmtUdM Eriaaslnuigen konnten aof den

Genuss von inficirU-m Trinkwasser zurückgeführt werden.

— Im Jahre 1890 kamen in Breslau selbst 149 Er-

krankungen zur Anzeige (25pCt. von auswärts einge-

•elil«i>pt), fan DeMgen nur «piundisebe F&ll« oder gans

kleine Hausepidemi-^ii : dir- Mortalität wnr s- Iti ii über

6—7pCt. Im letzten Berichtsjahre war eine weitere

Abnalime der Tj-phusflUle sn Teneiehnon: Kreis Wal-

denburg 43, ohlau 60, Oels 74, Neumark 24, Landkreis

Brcslnu 4H. Die Kntstehungriursache von 2 bpschränkten

Typhusepidemien io der Stadt Breslau wurde auf stark

venuminigtas Trinkwasser snrüekgefBbrt — Pieek-

typbno und BQekfalltieber kamen wäbn^nd der Herichtä-

7,cit nicht vor. Sriiarlach herrschte 18811 in Bres-

lau (845 Erkrankungen mit 55 Todesfällen), auch wur-

den Epidonion in don Kroisen Oblao, Oels, Namslao,

MOnsterburg und Guhrau gemeldet — IKtK) stieg die

Zahl der Scbarlachrälle in Breslau auf 1156 und er-

langte fast im ganzen Bezirke eine epidemische Ver-

braitang. Im Miten Beridit^ibre tnt ein NaoUass

ein. — Masern herrsehtpn während der ganzen Be-

richtaxeit io weiter Ausdeimuog, besonders aber 1889.

In diesem J»bn irwlen in BrsImi 6564 SrirranknDgen,

1890 nur 1147 Erkrankungen gemeldet Der Krank*

heitseharacter war im Allgemeinen gutartig, die St<>rb-

lichkeitsaifier gering. — Xvncbbusten war während der

gaosea Beiriditaelt fut im gansen Beidrk epidemioeb

verbreitet; dio meisten Fälle wurden 1889 gemeldet,

gegen 1891 tritt eine Abnahme ein. — Influenza

tnt in sämmtlichen Kreisen im November lbö9 mit

grosser Helli|^t aof and twar «lerst in Breslan ood

verbreitete sich von hier rapide nach allen Seiten. Auf

14 861 Erkrankungen in Breslau selbst kamen 43 To-

desfälle. Eine genaue ziffermässige Nachwei:>ung konnte

niebt an^ieatellt «erden, da in den Landkreisen die

mf'isten Fälle nicht zur Anmeldung kommen. Die ZabI

der Erkrankungen wird auf SOpCt der Bevidkerung

gescbätst Eine sweite Epidemie trat im September

1810 auf nad baita im Febroar 1691 ibr Bode endebt
— Von n eti i

- V - * rre krii vereinzelte Fäll'" vor.

Toa denen 4 tüdtiicb endeten. — Diphtherie war

tbeils aporadiseb, tiieils epidainwdi im ganzen Beslrk

Teibroitet Es ist aber von dam Jabra 1888 ab eine

stetige Abnahme der F'Hlle zu verveiebrnri. An7ri^c-

pflicht besteht und nach jedem Erkrankungsfalle sind

die Tocsebriftamiarigen Deainfeetioaan war Anwendung

n bringaa.

Während de» Zeitraums 1889 bis l&dl, üiber wcl-

eben mit Bezug auf den Reg. -Bes. Verseburg
Wolff (10) berichtet, wurden 48545 resp. 42S80rcsp.

45 l.')4 (dnrehschiiittlieh ea. 41 pr<> MilU>) geboren; davon

waren 4601 = 3,5 pCt. todtgeboren und 13 071 unehc-

liebe, so dasa anf je 1000 Oeborene dorebsdinittHeb

99,8 Kinder ausscrehelichen Ursprungs kämm Die

meisten Geburten ereigneten sich wie in früheren Jahren

in den gewerbreichen, die wenigsten iu den vorwiegend

«ekerbautreibenden Kreisen. Bs starben «tesehl. der

Todtgeborenen in den drei Jahren 27 573, 17 606 und

26 302 oder durchschnittlich 25,25 — ohne die Todt-

geborenen 28,8 — auf je 1000 Einwohner, mithin zeich-

nete aieh der Reg.•Bas. doreh eine betridttliehe, natibw

liehe Zunahme der Berdlkanug (über 50 000) aus. —
Innerhalb des ersten Lebenq'ahres starben von jo 100

iu der Ehe Lebendgeborenen 20,5, 20,7 bezw. 19,2, von

je 100 aoaserebelieb Lebendgeboreaen 87,5^ 853 besw.

.^5..^, im Ganzen 27577 Kinder = 21.8 pCt. der Lebend-

geborenen. — Den Poeken erlag im Jahre 1891 eine

58jäbr., nienwts geimpfte Frau. Die GesammixabI der

bekannt gavardenen Erkrankungen betrug 15. — Der

Typhus verursachte im 1. Berichtsjahre 264 Tode.s-

lalle; ausgedehntere Epidemien hatten Uettstädt und

das diesem benaebbarte Dorf Oberwiodarstadt, Eisleben

und Zeitz. Im folgenden Jahre (1880) TWminderte sich

die Zahl der an Typhus Verstorbenen auf 220. - Im

Jahre 1891 betrug die Zahl der Todesfälle an Typhus

nur 170, weleba gleiduniasig über den ganaen Baiitk

verstreut waren. — Die Diphtherie trat sehr oft in

Verbindung mit Scharlach auf und bedingte 1783 Todes-

falle, d. i. 6,9 pCt der Gesammtsterblichkeit, 1491,

d. i. 5,7 pOt, besw. 1879, d. L 5,6 pCt Die Seuebe

rafiRc 1890 in dem Dorfe Hohenli ipisi h im Kreise T;iebfn-

werda 41 Kinder hinweg und bedingte daselbst ins-

gesammt fiber 80 Erknakungeu in 64 Flsniliain.— Dia

Zahl der Todesfälle an Scharlach betrag 644 (550

bezw. 238). Trotz ihres erheblichen Rückganges steht

sie mit der durch andere Infectionskrankheiten verur-

aaehien SterbtiebkeH verglichen noeb immer an dritter

St^^llc. — DieMast rn und Kötheln haben während

der Berichtszeit eine grits^fre Epidemie nicht verursacht.

— Die Influenza trat im Jahre 1889 von Mitte De-

oember ab aof und verbreitete sieh naobweblioh von

Osten nach Westen. Die Epidemie badingto bis aam
Juni 1890 nind 1400 Todesfalle.

Die Zahl der im Keg. -Uuz. Erfurt Lebendgebo-

renea betrag brat Fippow*s Beriebt (11) auf 1000 Ein-

wohner-.

in den Städtaa: aui dem Lande: Total:

1889: 34,8, 36.9, .86,0.

1890: 34,8, 86,5, 35.7,

1891: 3r,,:;, 37,8, 36.6.

Todtgeboren wurden 2,9 — 2,8 2,7 pCt. der (ic-

borenen. Es staitien — die Todtgeboreaan ausge-

schlossen — Sl,46, S3.75 und 21,58 von je 1000 Ein-

wohnern, von d<T städtischen Bevölkerung 20,0, -21.8

uud 21,4, von der ländlichen 22,5, 23,5 uud 22,1. Im

1. Lebenqahra starbaa 18,9, 18,8 und 17,0 vaa je 100

Lebendfabonaen. — Poekea siad in der BariebtsMit
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flieht ToifBkommeii. — Typhui inH verrinselt und in

Epidemien auf; die Gesammtzahl der TodeifiUIe in der

Bcrir-Iitszcil liptnig "it'S od(^T 9,6 pM. sämmtlichi r Storb^*-

falle, gegenüber 16,8 in den Jahren 1886— 18SS. In

Schleunngei^Neudorf trat Ende Septembw 1889 «ine

Typhus-Epidcmic auf, während der mehr als 10 pCt
flor Bpvi'lk'^ninf,' crkraiiktoti und R rori.nifn -tarV>on.

Zu (lersflbi-n Zeit wurden in der Su<ll Schlcu^ingcu

SO Erlcnuilrangen mit 8 TodesiSUen gemeldet. In der

Stadt MQhlh.iusen zeigt«" sich die Kranklicit IS'Jl mi\

53 Fällen, wi'voii 7 ti>dtlich verliefen. Ruhr kam

nur in Einzelfällen mit gutartigem Verlauf vor. — An
Diphtherie starben während der Beriebtneit 1889

rcr^oncn. d. i. 4ß,9 ,nif je 1000 0. -lorbene. g- sen 78,4

im vorhergehenden Thenuium und (>7,11 im Zeitraum

von 1881 bis 1885. Die bSaartigäte Epidemie in der

Berichtszeit betraf das Dorf Nenitadt im Kreise Worbia,

difselbc begann Aiifruigs .Tanuar und dauerte bis

Endo September, ihr erlagen 32 Personen. — Schar-
laeb kam überwiegend sporadisch Tor. Es starben ins«

gesammt 1!)? Personen, d. i. 6,9 pM. aller TodesfiUIe,

Regen 9.1 dir drei Vurjahn-. — Masern führten 300

SUsrbefHIle herbei (1^,7 pM. sümmtlicher Sterbefälle

gegen 113 der drei Yotjalm), haoptsächUeb unter Kin-

dern d s I. und 2. Lebensjahres. — An Keuchhusten
-starben M\ IVrs.-.nen (12,0 pM. gegenüb.-r lO.lfi). Stadt

und Land waren gleichm^issig, das wcibliehc tiescblccht

mit ISOFSllen am meisten betheiligi — Auf Tuber-
ed Ins,, wurden im Jahre 1889 1082 Todesnille zurüek-

geführt, d. i. 117,6 p.M. ihrer Ge-sammtzahl, gegen 120,9

im Staate. Es kamen auf dieStädt«: im Bezirke 119,6,

im Staate 181,9; auf das Land: 116,8 und 118,6. In

den beiden anderen Berichtsjahrfn bi tnig die Zahl der

Todesfälle 1072, d. i. 108,8 pU., und 1116, d. i. 1^3,9 pM.

— An Kindbettfieber verstarben wihrend der Be-

richtszeit 187 Frauen, d. L 18,4 pM. der Todesfälle b«lm

weiblichen Ciesehlecht, gegen 17.r> in den Jahren 1886

bis 1888 und 17,27 der Jahre 1881 bis 1885.

Die höchste Geburteuriffer im Heg.-Bes. Han-
nover brachte von den drei Jahren, denen der Beliebt

Heeker's gilt (12), das Jahr IS^l niii :;P.,Sn pro Mille;

dem zunächst stand das Jahr 1689: — in dritter

Reihe 1890: 89,98 pro Hille. Unehelich waren doreb-

sebnittlich in den Städten doppelt so viele wie auf d<

m

Lande geboren. Die Sterbliehkeitsziffer betmsr 21,'.it;

resp. 21,63 resp. 32,01 vom Tuuücud. Die Infections-

krankhdten anlangend, so sind an Abdominalfyphus

in d''n dr*'i Jahren 3.'>7, ."^SC und 2.'»3 gemeldet worden.

Im Jahre 1889 kam es nur zu einzelnen kleinen Haus-

epidemien, iDr deren Entstehung meist Anhäufung von

Schmuts und Unrath in der NShe der Hauser und
Brunnt n und dadurch bedingtes sehleehtes Trinkwasser

als ätiologische Momente verantwortlich gemacht werden

konnten. Grössere epidemisdie Verbreitung fiud der

Typ 1)11- 1S90 und 1891 im Kreise Sulingen. Im lets-

teren .lahre gruppirle sieh die Epidemie vorrugswcise

um die Molkerei in .\iiiugbauscn. Von den 47 dort

ergriflimen Ransbaltungen waren 86 oder 76,6 pCt
Milehlieferanteu der Molkerei in Affinghausen, 8 waren

nicht Lieferanten, von 8 ist das Verbältoiss unbekannt.

EinMine Hausbaltungen wurdm ergriffen, welche gans

isolirt und zum Theil hooh liegen und zu Tjrpbus-

kranken sonst in keiner naehweisbarcn Beziehung

standen. Der Bericht giebt der Ueborzeuguog Aus-

druek, dass die Typhuskeime dureh den Betrieb der

Molkerei in Affinghausen Verbreitung gefunden hab- n.

— Dipiilherie und Croup führten 247(5 I'.KVi : 1,>4S"

Erkrankungen und in den beiden ersten Jahren 732

und 699 TodesfiUe herbei. Die prooentische Verthei-

lang der eioaelaen Altersklassen an den Todesrällen

lasst erkennen, dass die ersten fünf Lebensjahre bcn its

mit 64,5 pCt. sämnitlicber Sterbefällc belastet sind,

dass die folgenden fünf Leben^ahre noch eine Sterb-

lichkeit von 26,1 pCt simmtlicher Todesfälle 7.eig>'ri.

während auf.die Zeit vom 10. bis 15. Lebensjahre nur

noch 6,7 und auf die späteren Altersklassen 2,6 pCL

kommen. — Erkrankungen an Soharlaeh wurden

689, 739, 87.^. an Mas.-rn 15«4, 2454. MS gemeldet.

— An Lungen- und Kippenfellentzüuduug
starben 1889 : 698, 1890: 856 Personen. Das An-

waehs- n der Sterbetälle aus dieser Ursache gegenüber

den Vorjahren ist haupt.saehlieli der im Winter 1889 HO

herrschenden Influeuzaepidemic zuzuschreiben. Dii-!>c

seigte sich suniebst gegen End« November 1888 in der

Stadt Hannover und gewann in wenigen Wochen eine

so grosse Verbreitung, dass ein grosser Theil der Rc-

wohner ergnJlea wurde. Ansehejuend von diesem Mittel-

punkte aus verbreitete sich die Kraiddieit im Deeember

fa.st über den ganzen Hegierutigsbezirk, ohne das.s in-

dess eine Verbreitung der Uauptverkehrsstrasscn ent-

laug besonders zu Tage getreten wäre. Ihren Höhe-

punkt eireicbte die ^idemi« im Januar 1890 und
dauerte mit ihren Ausläufern bis Ende März, .selbst

Antang ApriL Nach etwa 1'/« jährigem Erlöschen

trat die Influenxa xuerst im Oetober 1891 wieder in

der Stadt Hannover und bald nachher im übrigen Re-

gieninirsbr/irkr auf, um nach ungefähr vierwöchcnt-

licbcni Bestehen allmälig nachaulassen. Weder die

tiumliche Ausdehnung der Epidemie, noeh die Zahl

der Erkrankten war annähernd so gTos,s wie im Winter

IS.mt !tO. — Der Tubereulose erlagen 1SS9: 1^71,

18dü: 1727 Personen. Die Krankheit kam im ganzen

Bezirk in aonihemd Reicher HluBgkdt vor. Im Be-

zirksgefiingnisse zu Hameln wird jeder neuaufgenom-

mene (Tefangene mit l)csonderer Rücksicht auf etwa

vorhandene Tuberculo^e untersucht. Alle erkrankten

Gefangenen werden von den Gesunden getrennt Schlaf-

und Arbeitsräume werden täglich nass aufgenommen.

Spuckuäpfe sind in grosser Zahl vorhanden. In den

gemischten Krankenhäusern werden allgemein die Tu-

berculösen von den übrigen Kranken abgesondert ge-

flegt. — Dir eontagiöse .\ug''nen1 zündnn g trat

als Massenerkraukung im Juli 189U unter den Arbeitern

der Zuckenrafflnerie in Hameln auf und fand ihren Ab-

aohluss erst Ende Oetober. — Unter den Kindern im

ersten Lebensjahre starben im Durehsehnitt der Be-

richtszeit von je lOÜ Lebüudgcborcnen 17,4, von je

100 ehelich geborenen Kindern, 15,87, von je 100 un-

ehelich (leborenen 31,64.

Im Keg.-Bes. Stade bUeb laut Bode's (13)
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Bericht die Geburtenziffer der Jahre 1889— 1891 un
4—5 pro Mille hinter derjenigen der Voijahre sorilelr.

Es starben 20,6 (rcsp. 20,3 rcsp. 23,0) vom Tausend

der dortigen Finwohner (im Staat 23—24). Das Jahr

1891 weist die höchste Sterbeziffer im Bezirk seit 1880

aaf, irai nun Theil durah die bBhen Gebortennbl and
die höhere Sterblichkeit der Kinder im 1. Lebenqafare,

hauptsüclilich :iber durch die Influcnzaepidemie ver-

aulasst wurde, deren Uühepuukt diesem Jahr allein

aogeböri Die'SterbUebkeit «of dem Lude mr gritaeer

als in den Städten. Durch die Influenzaepidctnic stieg

die Sterblichkeit TOn &,8 pCt. im November . 1889 auf

8,9 pCt im December und IS^ pCt. im Januar 1890.

ebnellte die ^uenindie Steiblidikeit ven 6,9 pCi
im September, auf 7,8 pCt. im Octoher und 9,4 pCt. im

NoYember in die H9m. — Todesursachen. An Typhus
erlrnrnkten 988 (S70 beiv. M6) und iterben 64 (79

bezw. 52.) Die meisteo Erknmkangen fielen auf August

und September, nur im Kreis?- .lork, der im Jahre 1889

die meisten Erkrankungen aufweist, schon in diu Juni.

Besonden befeUen vorden wieder die Ziegeleiarbeiter

in Jork, z.B. mit 1^1 pCt gegen 0,24 pCt. der übrigen

Bevölkcniti<r. Die meisten Erkrankungi'n wurden auf

den üenuss schlechten oder durch Dejcctionen von

Tjrphniknnken Tecanreinigten Trinkmaeers «oriiek-

Rcführt. Eine grössere Epidemie im Kreise Zewen von

.Vu^'ust l^'OO Iiis riKti .liiiniar wurde durch Mager-

milch aus der 31olkerei in Silten-sen verbreitet. Es

wurden 115 Brtnnknngen angemeldei Die Entitelianga-

ursache .soll ein durch Jauche veninreinigter Brunnen

gewesen sein, aus dem da.s Wasser zur Reinigung der

Milcbgefässe entnommen wurde; Typhusbaeillen konnten

soa dem genairaten Brannenwaaser nieht iaolirt werden.

!ii''M' Milch wtirde in der Molkerei mit d'-r von andern

\ iebbesitä«m gelieferten Milch zusammengegossen und

auf boehetens 70*> erwiimt Die Magennileb erhielten

die Lieferanten zorfiek. Es erkrankten von 118 Per-

sonen lOS, welche die Vagennilch aus der Molker.i

zurückerhalten hatten. Die Sterblichkeit bei dieser

Epidemie betrag 9,8 pCt der Erkrankten. — An Diph-
therie erkrankten S.s? (lOlä bezw. 841) und .starben

256 (237 bezw. 229). Es sollen nicht alle Kiillc zur

Anzeige gekommen sein. Vom April bis Juli 1891

bemehte in 4 Stnueen Geastemflndes eine lE^demie

mit 164 Erkrankungen and 85 Todesfällen, meist«

wurde directe Uebertragung nachgewiesen. — .\n Sehat -

lach erkrankten 602 (822 bezw. 831) und starben 24

(56 bemr. 58) PerMoen. Die TOigescbriebene Meldung

soll namentlich auf dem Lande vit lfarh unterlassen

sein. Eine Epidemie, welche in einzelnen Dörfern des

Kreises Lehe auftrat, hörte alsbald au^ als der Verkehr

mit dem hauptaidiUeih inidrten Dorf doroh SebneefiQle

unterbrorhen wurde. Im westlichen Thril des Kreises

Achim, wo kurz vorher Masern geherrscht hatten, trat

kdn Fiäi ton SdMiladi and Diphtherie auf, obwohl

lebhafter Verkehr mit inficirtcn Ortschaften stattfand.

>f asernerkraukungen wurden 742 (588 bezw. 1923)

mit 187 (31 bezw. 91) Todesfällen angemeldet, auch

hier soll vSeliMb di« Anseige «nteirbliebes sein. An

JahmlbaMtt «w iii«a«lH HMHeln. ttH. B4. I.

Tuberculose starben 1036 (1107 bezw. 1107) Per-

sonen, Terfailtniamiasig mehr als im ganzen Staate.

Hau[>tsitz der Krankheit waren wieder die Geeslbezirke.

— In Lehe erkrankten im .\ugu.st IR90 Sf) Mann der

Matrosen-Artilkric-Abtheilung unter der Erscheinung

der aSeblammkrankbeit*. Ab Ursache konnte

jedesmal daa Baden in der Oanison-Sehwimmaastalt

nachgewiesen werden.

Im Kcg.-Bez. Hildesheim, über dessen öffent-

Hohes Gesandheitswesen Orun (14) beriohtet bat, bo-

lief sich die Gesanuutziffcr aller Lebenden auf 476236

Seelen. 1889 bis 1891 waren anter 16843 (16199 und

16444) insgesammt Geborenen, 568 (509 und 472)

TodtgdMiranft, dio unebelieh Geborenen betragen 7,87

7,03 und G,6 pCt. der ersteren). Auf 1000 Einwohner

wurden lebend geboren 88,87 (82,94 und 83,29). Von

je 100 Gestorbenen stmubn in den ersten 5 Lebens-

jahren 89,4 (86,8 und 87,8), auf 100 lebend Geborene

starben im 1. Lebensjahre 1H89: 16,2 (12,2 ehelich

und 26,3 UQcheUch), 1890: 15,5 (14,9 und 24,8), 1891:

16,0 (15,1 and 89,5). — bifeetionskrankbeiten. Von

anzeigepflichtiiien Krankheiten kamen 6545 (7086 und

6580] Falle zur Meldung, darunter an Pocken 3 (2

und 1), Genickstarre 3 (2 und 1), Darmtyphus
598 (898 und 897), Fleektyphns 8 (0 und 0),

Masern 2876 (3921 und 4301). Seharlach 381

(354 und 540), Diphtherie 3123 (2461» und 140!»),

Kindbettficbcr 65 (47 und 31). Von den 5 ge-

mddeten Poekenfillen haben sidi qAter 8 ab nur

durch Windpocken verursacht, herausgestellt. Von

Typhus wurde im Jahre 1889 eine kleine Epidemie,

die 89 Krankheitsfälle herbeiführte, in Lamspringe,

Kreb Alfeld. beolMditet, in Güttingen kamen 78 Er>

krankungen zur Meldung, ilie meist aus den von

Arbeitern bewohnten Stadtvierteln stammten. Ausser-

dmn zeigten sieh GroppeneilDmknngen in Bredelem,

Kreb Goaslar (10 Fälle), S^iekerBhansen, Kreis Münden

(12), Reyershausen, Kreis Güttingen (14) Northeim (29),

Höckelheim, Kreis Northeim (24), Laatenthal, Kreis

ZellerfUd (19 FiUe). Wiedeibolt worde die Ver-

breitung der Krankheit auf die Verunreinigung des

Trinkwa.sscrs zurückg«!fiihrt. In den Jaliren 1890 und

1891 zählte man viel weniger Erkrankungsfälle, so in

Güttingen 11, desgleieben in Northeim im Jahre 1891:

l.V Scharlach führte 28 (24 und 40) Sterboftlle

herbei; sein Auftreten wurde aus 66 (65 und 82) Ort-

schaften gemeldet Es waren sämmtlichc 17 Kreise

befallen mit Aosnahme des Laodkrebes HildedMim im

Jahre 1890i — An Diphtherie sUrben 36,11 (34,34

und 85,80 pCt.) der Erkrankten; bctrolfen waren 286

(841 und 189) Tersebiedene Ortschaften, am meisteo

der Kreis NortiMim «ihrend der gansen BeiiiditsMlt,

demnächst die Stadt Göttingen. - Influens« trat wie

anderwärts in 2 Epidemien auf; die erste beguo im

BeeealMr 1889, erreicitte ihreo B9bepankt Mitte Jasoar

1890 und konnte bereits Anftng Februar als beendet

angesehen werden. Im ganzen schien ein Viertel bis

ein Drittel der Einwohner erkrankt gewesen zu sein.

Die sweite Epidemie begann im Oetober 1691 and «c^

88
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reichte erst im Miirz lö'J2 ilir Eudc; im Vergleich zur

ersten fUbrto sie txt heftigeren EinielerlmnilrangeD vod

vielen Todesfüllf'M.

Im I{eg.-B'-z. A rii ••liorg, über des>cn Gesundheits-

wesen li>89— 1801 Tcüholt (15)berichtelhat, schwankte

die GeburtenalTer iirisebeo 41,8 und 42,7 pro Tausend.

Vun 100 StrrlHriil«Mi erfolgten an Soharlarh 0.4

(0,3 und 0.3), Masern 2,9 (1,6 und 0,5), Diphtherie

und Croup 5,8 (5,6 und 5,8), Keuehhusten 1,4 (2,0

und 1,4), Trphus 1,5 (1,8 and 1,5), Ruhr 0,05 (0,04

unH nun. Rr.'chdurchfall 1.8 fl.fi und 2.1), Diarrhoe

der Kinder 2,2 (2,2 und 2,8), acutem (iclenkrbcumatis-

mu9 0,2 (2,3 und 0,8), Tuberenlose 17,4 (16,9 und

17,1), Luftr<ihrenenteQndung und l.unfi^cncatarrfa 3,2

(4.8 und 3.4). Lungen- und Hrus ( fe 1
1 n t n d u n

g

11,4 (13,8 und 10,3). — l'ockcu verursachten 1890

sowie 1891 je einen Todesfall. Im ersteren Jahre vir

die Krankheit durch eine fahrende Ktnfitlcrfamilie aus

dem Rheinlandc eingeschleppt worden. Dif Zahl der

Erkrankungen belief sich in den Berichtsjahreu aut 1

(19 und 7). ^ Unterleibstyphus trat 1899 spora-

disch io allen Kn i>en auf, zu einer grcisseren Epidemie

kam e.s in der Stadt ^oesi, wo von Ende August bis

Ende December 208 Personen erkrankten und 20 starben.

Zahlniehe, indess günstig verlaufende Ericnnkungen

r.figtcn sirh mit dfiii Mmnl Nü\>'tiilicr 1><00 im unt'"r<'n

Itubrgcbict in den Kreisen Uettingea und Uelsenkircben

;

bis SU finde des Jahres zSfalte man deren 100, darunter

nur 8 mit tödtlii-hem Aus^rnngc. Die Fälle bäuft-Mi sich

noch mehr /u Hi ginn di .s .l.-ihrcs 1891 : wülin nd der

ersten 8 Wochen desselben betrug die Zahl der Neu-

crkrankten im Kreise Gelsenkirehen 864, im* Kreis«

Hetlingen 51. Im ganzen Hcrirk wurdt ii in den Be-

rich t.sjahren 1461 (879 und 1827) Krankheitsfälle an-

gezeigt

Wie Bapmund (16) ausführt, bat im Beg.-BeB.

Minden letz-thin eine Abnahme der Geburtsziffer statt-

gefunden: denn dieselbe betrug 1889: 36.5 (18iM): Sh,0,

1891:36,8;, l.s8ß/88 dagegen 37,8. Die .\bnahme ist

um so auffallender, als sie keineswegs mit einer Ab-

nahme der Hciraths7.i(Ter Hand in Hand geht: letztere

hat im (iegenthcil besonders in den ätüdteo zugenom-

men. Die sehr niedrige Geburtstiffer im Jahre 1890

wird hauptsächlich auf Rechnung der Influenza-Epidemie

von 1889 00 ^.'-.pt/t. Dir '/.nhl der I..-liendiggi'horenen

betrug 35,5 (33,9; 3Ü,0) p. M. der Einwohner. Von

100 Geberenen waren unehelieh 4,8 (8,2; 8,4), von 100

ehelieh Gcl>orenen waren todtgeboren 3,6 (3,4; 3,0). von

100 unHi.iioh (icborencn 4,4 (4,6; 8.S). Die Todt-

geburtsziffer war in den Landgemeinden durcliacbnitt-

lieb etwas hoher als in den Stadtgemeinden. Die

St.rlilirl.kcit war im gnnzi-u Ikzirk (20,4; 22,3; 19,5;

ISSi» 91: 2Ü.7; 18«) SS: auf lÜÜO Kinwolm.T), wie

in den einzelnen Kreisen, fitadt- und Lundgcmeiuden

verhiltnissmäsaig gering, besondere in den Jahren 1889

und 1891, die so niedrige Sterbeziffeni aufwiesen, wie

rie im Bezirk noch nie beobachtet sind. Auf dem

platten Lande war die Sterblichkeit etwas höher als in

den Stidteo, deeh war derUnteraebied nicht bedeutend,

yon den einzelnen Altersklassen hat das erste Lebens-

jahr stets eine si hr hohe Stcrbezififer, besonders in den

Stadtgemeinden; dieselbe blieb aber ebenso wie frSber

in sämmtliehen Berichtsjahren uro 70.0 p. M. hinter der

entsprechenden Ziffer des (lesammtstaates zurück. —
Todesursachen. Eine ausgesprochene Erkrankung au

echten Poeken betraf nn Februar 1890 in Tietelsen

Kri'is HiAJi r " ein 17j üiri^i^s Mädchen. Der Ansteckungs-

stoff war wahrscheinlich eingeschleppt worden. Bei

einer im Hai in Heiford voigekommenen Brimnkung

handelte es sich möglicherweise um Varicellen. Von

den Impfpflichtigen wurden 1889: 94,.'»7 (1890: 93.54;

1891: 94,43) l'rooent Kinder geimpft und 97,öl (97,45;

96,78) Proeent wiedergeimpft, mit Erfolg von ersteren

93.19 (91.96; 95,24) rrcc-iif. von letzteren 86,43(83.0«;

S6.09) Proccnt. Mit Thierlymphe erfolgte? die Impfung

bei 92,44 (91,52; 96,66) und 92.67 (90,98; 95,47) pCL

Dem Dnterleibstjrpbns erlagen 88 (88 und 107)

Personen: die Zahl der bei den Ortspolizeibehörden ge-

meldeten Erkrankungen betrug 2)1' (272; 476). Die im

Kreise Ualle gelegenen Laudgemeiuden Uesterweg,

Loxten, Boekhont und Hesselteieb wurden wiederholt

vom Typhus heimgesucht. .•Ms Ursache der Erkrankungen

konnte hier in einzelnen Fällen Ansteckung von aus-

wärts festgestellt werden. Ausserdem war es mdiriach

aufallend, dass ein groeser Tbdl der Brinrankten Hau-

si^rn angchrirte, aus denen Milch nach ein und derselben

SammelmoLkcrei geliefert und Magermilch von dorther

«ntnoBmsn wurde, so dass der Terdadit einer Ver*

sehleppung des AnsteckungsstofTes äusserst nahe lag.

Andt r- rseits herrschten in den befallenen Häusern fast

ausnahmslos schlechte Wohnuogs- und Trinkwasser-

veibaltnisse. Unter anderem kam es ferner im Hin
1891 in dem an der Weser gelegenen und im November

1890 völlig überschwemmt gewesenen Dorfe Lüchtringen

zu einer Typhuseqidemie mit 7 Erkrankungen, welche

in erster Linie aaf die gesondheitsaebidliehen Folgen

der Ueberschwemmung miftekgefährt wird. Die Stadt

Hr.xter, welehe 1883 von einer ausgedehnten Typhus-

epidemic heimgesucht war, wurde 1891 durch 18 Typbus-

fUle dann erinnert, dass die Trinkwasser^ und ünter-

grundverhältnisse derSt.tdl ririer Verbesserung dringeurl

bedürftig seien. — Die Diphtherie war in sämmtliehen

Kreisen verbreitet, 1889 vorxugsweise in den Stadt-

gemeinden, wihrend der beiden folgmiden Jahre beson-

ders in den Landgcnieinden. Im ganzen stariien daran

374 (319, 329) Fer^Moen von 707 (595, 760) polizeiUch

gemeldeten Erkrankten.

Es wurden, wie Weiss berichtet, im Reg. -Bez.

Kassel (17) 1S8h bis 1891 — bei einer Bewohnerzahl

von (1890 gezählten) 820 791—28 284 resp. 27 611

resp. 88 897 Kinder geboren, einaehliesslidi von 1150,

1022 und 90.T t-.dt und 1806, 1726 und 17 407, 17S04

und 16 797 Personen, davon 3S6."». 3741 und 385U im

1. Lebeniyahre, von denen 414, 381 und 888 unehelich

waren. Auf je 1000 Binwohner bereehaet, betiffsrten

sieh die Geborenen in den Städten auf 29,84 , 29,26

und 31,04, auf dem Lande auf 34,57, 33,81 und 35,03,

die Gestorbenen in den Städten auf 19,55, 20,89 und

80,08, Ulf dem Lande anf 8135. 8Sj06 und 80,66.

Ton je 100 ebelidi geboreoen Rindern starben im
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ersten Lebensjahre in den Städten 13,75, 13,94 und

12,97, auf dem Lande 18,49» 18,30 und 18,48, von je

100 ira«lw1ioliMi io 4ra SOMtm Si,S7 vnA S4,80,

Mf dem Land»- 2').08, 22,S9 und 16,53. — Die

Pooken wurden nur 1891 im Kreüe Fulda bei 5 Per-

MDeo, Tim denen 1 stari», tNMbaebfot. 1>air went Br*

krankte hatte in einer Filxfabrik gearbeitet, mlcbe
ibrc Wolle aus Russl \!i<l wni Afrikn bezop. Diese

Wolle musste, da eine amicre lofectionsqucllc nicht

Dsehwmbar war, ab Trägerin de« Keimes angesehen

werden. Die übrigen Erkrankuiigtii batton entweder

lu dieser Fabrik oder untereinatider Btzicliung geli.ibt.

Unterleibstyphus herrschte 1809 epidemisch in den

Krsieen fferrfsÜ wai Wolflngen, wShrend eonat im Be*

liifce neben vereinzi i Füllen nur Famiiienepidemien

beobachtet wurden. lu Wanfried ('Kreis Fschwepn, wo

schon früher längs eines vcrsumplteu Bacbca £iu/.cl-

erimaknnKen vorf^kommen waren, inten 1890 laat

ausscbliesslirh längs dieses Baches zabireicbe Fülle auf.

Ebenso kamen in Bischhausen mehrere Fälle längs eines

Badua vor, in den die Ansleerungen einer Typbus-

kiaakaa gelangt wann. Aueh im flbrigen woidem

mei-sten Erkrankungen auf verunreinigtes Trink- oder

Gebrauobswasser surüokgeführt: nur bei wenigen Fallen

konnte daa Waaser ala InfeettooaqveU« nidit angesehen

werden. So soll in Eschwege, wo 1891 48 Krän-
kungen mit 5 Todesfällen vorkamen, nur der ver-

sumpfte Grund und Boden die Ursache gewesen sein.

Daaa das Snken des Grondwaasers mit dem Eintritt

von Epidemien zeitlieh zusammenfiel, wurde mehrmals

|ierie?itet. Mehrfach Hess sieh die Krankheitsüber-

tragung von Person zu Person beobachten. Bcmcrkeus-

werth ist eine Qmppe von Eikraalhingen, welohe unter

t>-phöseri Frscbcinungen einhergiiigen und in verschie-

denen J^tadttheilen Fuldas 80—35, und in anderen

Städten solche Personen betrafen, welche ^ämmtlich an

einem beatimmsten Festmahl betlieilift gewesen waren.

Abs wabrsebeinlicbe Krankheitsursarbe wurde Ptornain-

vergUtung angenommen, iüs starben an Typhus im Be-

liik IfiO, lOT und llCPenonen. — Diphtherie und

Croup waren verbreitet, benschten mehr oder weniger

epidemisch und sind in einzelnen Ortschaften während

der Beriehtszeit nie ganz erloschen gewesen. Es starben

1490, 994 nnd 994 Penonen. Sebarlaeb nnd
Masern hatten keine beaoaden Starice Ausbrrit ung;

einzelne Orte und Kreise waren ganz verschont. Die

Ansteckung wurde öfters durch die Schule vermittelt

Bi starben an Seharlaeh 184, 48 nnd 88, an

Masern 321, 82 und 145 Personen. Keuchhusten
venirsaebte den Anzeigen zufolge 136, 175 und 140

Todesfalle. Während des Herrschens der Influenza

war die Lnngenentaündnng besonders stark Terbreitet

Es konnte vielfach beim Auftreten von (inippenerkran-

kuogen die Inleetioaität dieser Krankheit festgestellt

werden. Bs starken an ihr im Ganzen 1657, SOIS nnd

1687 Personen. Aneb die Sterbliehkeit an Lungen-

tuberculose war infolge der Influenza gestiegen : sie be-

siferte sieb in den Behcbt^ahreu auf 2106, 2889

und 19M.

Ana dem von A. Pfeiffer (18) über Wiesbaden

erstatteten Bericht intercssiron vorntbmiieh naeh'-t. hend

wiedergegebene Daten. Die Ziffer der Lebendgeborenen

belief sieh 1889 auf 94918 (1860:94509, 1891:96678),

d. i. 2f>.n (23,1 und 31,1) auf je 1000 Einwohner, da-

runter waren 1448 (1862 und 1595) unehelicher Ab-

kunft. Die Zahl der Todtgeborenen betrug 885 (814

und 919) oder 8,4 (8,2 und 3.8) pCt. der überhaupt

Geborenen, darunter 81 i'72 und r>',t) uneheliche. Aus-

schliesslich der Todtgeborenen sind 16 437 (17 885 und

16 158) Personen gestorben, d. i. 19,7 (91,1 und 18,9)

auf je 1000 Einwobner. darunter 8687 (8688 und 8610)

im ersten Lebensjalir oder 14,S (15.1 und 13.fi) pCt.

der Lebendgeboreuen. — Unter den Todesursachen ist,

abgeeehen von der inHueasa, keine der aeuten IniaotionB-

krankheiten in besonders bemerkenswerthem Maaue
aufgetreten. Unterleibstyphus wurde nirgends in

grösserer Ausbreitung, dagegen häufig iu kleinen Haus-

epidemien beobaohtet, wobei in vielen Villen mangel«

hafte Resehaffenbeit des Trinkwassers festgestellt

werden konnte. Flecktyphus trat ohne nachweis-

bare Quelle der Anatoekung in 3 Fillen bei Kindern

im Untertannuskreiae ant An Diphtherie eikn^ttea

den eingegangenen Anzeigen zufolge 1663, 1702 und

1986 Personen, davon starben 19,1, 28,8 und 29,0, also

durduehnittlieh 85,6 pCt. Die Seuehe trat im Allge-

meinen gleichmäjssig vertbeUt im Jahre und Betirke

auf Scharlach kam im Ganzen in 29.58 Fällen zur

Meldung; 211 derselben (7,1 pCt) verliefen tödlich.

An Sehwindaueht. starben in den Beriehtqahren

2963 (3222 und 8809) Personen, d. i. 89,9 pCt. der

im Beriehtszeitraum insgesammt Gestorbenen. An In-

llueuza erkrankten während der Epidemie im Winter

1889/90 etwa ein Drittel der GeeammtbevSlkerung^ bei

derjenigen im Winter 1891/92 etwa ein Fünftel der-

selben. Die Sterbeziffer erhob sich jedoch unter dem
Einflüsse der Seuche nur unbedeutend. Milzbrand
kam in 11 Fillen bei Mensehen vor, von denen 8 tSdUieh

endeten : die Erkrankungen waren ausnahmslos durdl

den Versuch, Theile wegen Milzbrand notbgescblachteter

Thiere zu vor

w

eiIben, Tecanlaaat

Mit Einscblnss der Todtgebceeaen stellt v. Massen-
bach in seinem Coblcnzer Bericht (19) die dortige

Geburtenzahl für die Jahre 1889—1891 fest auf 21 878,

91 778 und 91 960, die Zahl der SteiiwflJle einscfaUess-

lieh der Todtgeborenen auf 14 950. 14 1S2 und 15 158.

— Asiatische Cholera kam während der Beriehtszeit

nicht vor; einige Fälle von einheimischem Brcchdurch-

fiül, deren Zahl niefat genau ermittelt ist, wurden im

Sommer 1889 gemeld'-t. - Pocke nerkrankungen ge-

langten während des Beriehtszeitrauras nicht zur Kennt-

nlss der Behörden. — An Typhus starben im Jahre

1888:568, 1888:541, 1890:488 Personen. Tn einer

Reihe der von der .Se\iehe heimgevn(-ht''n ländlichen

Ortschaften und Städte wurde festgestellt, dass das von

den Erkrankten benutzte Trinkwaaser Verunreinigungen

dureh mensehliehe Abfege und dwgl. ansgesetst ge-

wesen war, in den audl fiföher von d'T Krankheit

bevorzugten Dörfern Medersbaob und Schöneborg (Kreis

AltenUrehen), von denen daa erster» im Jahre 1890 17,

letaterea im Herbst 1889 89 ErkrankungatiUe au ver-

88"
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z«^'icbiicii hatte, in lier Stadl CublCDz, wo im Jahre

1889 : SO, 1890 : 17, 1881 : 10 ErkrankoogBn gemeldet

vurdeii, ergab sieb, dass mehrere der inficirton Häuser

nofh uidit an die iipiic Wa-iM-rlfitung aKgcsohlossen

vareu. Als eiucu T^pliushird bezeichnet der Bericht-

erstatter die Stadt Alirweiler, in velcher im Jahre 1889

all'Mn 70 Krkrankungeo zur 15>-ii(i.ii'lituM^' kamen.

Die Zahl der Todesfälle au Diphtherie uad Group,

welche in den Jahren 18S1—1886 ron 820 auf 862 ge-

aonken var, stkg im Berichtszeitraum wieder von 4*20

auf 502. Arn tncisfen von diesen Krankheiien heiin-

gcäucbt war der ivreis Altvukirchcu. Der Scharlach

ist in den Jahren 1887—1891 im Regierangsbezirk

nirgends husartig auf^elreten, er verursachte insge.saramt

17;t >leiVief:il!e. - Die Masern herrschten bo^rtnd'^rs in

den Jahren 1888 und IS'JO und haben iiu Herichtszeit-

raum inagesammt 818 Sterbefalle venirsaebt.

Auf Grund der jüngsten Volkszählung 1S90 legte

Tf'ist {'20'\ scitun /:ihlenm;Usigcn Aufstellungen üher

den Heg. -He<c. Aachen die Zitier von 564566 Ein«.

SO Grunde. Es wurden 20150 resp. 20 099 und 20 967

Kinder geboren, davon warten ftöd, 4r)7 und 4'J4 unehe-

licher Abkunft, todtgeboreii r,,'..'. .'.s.t und 653. Ge-

storben sind (einschl. der TudtgetKnenen) 12 989, 18 964

und 12 980 Peraooea, danintn vor VoUeoduBg des 1.

Le!>*-nvialires 1320, IVi?, und 3026 dMtichc und 223.

216 und 206 uneheliche Kinder; verbaltnissmässig am
grössten war die Sterbeziffer der Säuglinge in den In-

dustriekreisen. - Die GesundhetUsverililtnisse waren in

den 3 Bei iclilsjubren im Allgemeinen, soweit sie nicht

von der iDfluenzaepideuiie im Jahre 1890 beeinflusst

waren, als günstig zn bezeiehnen. — Von ansteckenden

Krankheiten wurden in den Berichtsjahren festgestellt:

Pocken 0, ß4 und 4 Falle, l' n t erl ei bs ty p h us 568.

iil2undä65, Flecktyphus 4, 4 und 9, Masern 2485,

8816 und 1585, Sebarlaeh U7, 150 und 58, Diph-

tberie 808, 384 und 290, Kindbettfieber 45, 87

und 27. — Unter den Todesiirsachen war Lungen-

schwindsucht mit 16til, llUit und 14t)7 Füllen am
h&ofigsten; auf je 112 dieser Krankheit erlegeneMInner

kamen 100 Frauen. An Pocken starben 0, 4 und 0

Personen, an Masern 148 (126 und 34), aa Diphtherie

124 (148 und 94), Croup 52 (22 und 60). Keuch-
husten 185 (273 und 108), Kindbettfieber 52 (66

und 4r,rnterleil.styphus 105 (99 und 82), Lungen-
entzündung H6Ü (106Ü uud 829), Darmcatarrb und

Brechdurchfall 887 (448 nnd 79).

Für den U eg.- Bez. Trier, über welchen S ch wartz

•-'D lii-richtet, hatte die jüngste Volkszählung die (ie-

.sammtziffur von 711 998 Bewohnern ergeben; sie würde

nach Üblicher Fortsehreibung zu Ende der Berichtszeit

(Schluss 1891) auf 719 351 .Seelen anzuiu hmen sein.

Die GeburlenzilTer war 1889:36,3. 1S!K):35.8, 1,H91 :

38,3 pro Mille; die Sterbeziffer 20,6, 21,1, 21,5. 10

resp. 1 resp. 28 PookenfSUe wurden bekannt, von

denen 7 im 'tanzen trdlliih endeten. Krkrankungcn

an Abdominaltyphus, nach den Angaben der Kreis-

physiker im Ganzen 379 (345, 222) mit 31 (32, 20)

Todesrällen, sind au allen Jahreszeiten und in alten

Theilen des Bezirks mehr oder weniger hiuKg beob-

achtet wordeu. .Meist trat die Krauklieil vereinzelt auf

oder beiehrinkte aldi dooh auf die Haoaepidenien und

abgegrenzte kleinere Bezirke, seltener trat sie epide-

misch in weiter Ausbreitung auf. Die Sterblichkeit

hielt sich in den gewühnlichcn Grenzen. Im Allgemeinen

waren die Ibneren YolksUaasen dem Tyfdnu mdir

ausgesetzt als die woblliabenderen uud li'-ferten auch

mehr Todesfälle, i^'emer kamen diuchschnittlich weniger

Erkrankungen auf den Eifelortsdiaften vor all in dtm
Thalgrinete der Mosel und der Saar und in der In-

duslriegepend. Im !>oi fe Kautenbach, Kreis Bemcastelf

entwickelte sich 1891 eine Epidemie, an der von 847

Einwohnern 19 erkrankten und 7 starben. Wegen des

schlechten und unschmackhaften Wassers in den Dorf-

brunnen entnalimeii die Bewohner alles (iebrauchs- und

Trinkwasser aus einem Bach, in welchen die Uauswässer

nnd die Mistjaucbe ihren Ablluss hatten. Ffir bessere

Wasserversorgung des Ortes wurden die nötliigcn Ein»

leitungen getroffen. Als Ursache einer Typhu.sepidemie,

welche in Ottweilcr Ende 1891 eine weitere Verbreitung

gefunden und 868 Erkrankungen mit 80 TodeaflUlen

herbeigeführt hatte, wurde das Wa.sser einer Leitung

angesehen, dessen Untersuchung eine solche .Menge von

Baoterien und eine solche Verunreinigung durch organi-

sche Stoffe ergab, dass die Sdiliessung der Lritosg er*

forderlich wurde. — Die Diphtherie WMT 1889, beson-

ders im Frühjahr uud üerbst, eine im BeiiikTerbrettete

Kraakh^ welche indess mdst mir fibnelofknukungen

harrorrief. Aehnlich verhielt es sieh in den beiden

folgenden .Tabren, in deren letztem nur in den Kreisen

Merzig uud Saarlouis einzelne Scholen geschlossen

werden muasten. Gemeldet wurden 818, 865, 772 Er-

krankungen uud 35 (55, IlH) Todesfälle, desgleichen

von Sebarlaeh 13.') (143, 126) und 15 (10, G', von

Maseru 1527 (1370, 676; uud 21 (25, 1). Scharlach

bat vielfach geherrscht, aber selten eine giSaswe Ver-

breitung gefunden. Die Masern fehlten zu keiner Zeit

ganz und haben von allen ansteckenden Krankheiten

den Bezirk am meisten heimgcaucht. Auch der Keuch-

husten trat in grosser Veibrdtong auf und venehonte

keinen Kreis. Kr befiel die höher gelegenen Orte ebenso

gut, wie die in den Thälern gelegenen und war au

allen Jahreszeiten vorhanden. — Ein grosser Theil der

Todeifiille fiel wieder dcrTubeteulose zur Last Die

höher gelegenen Ortschaften der Eifel uud dc^s Huns-

rücks wiesen, ohne gerade immun zu sein, eine verbalt-

niasmässig geringe Zahl TubereulSser auf, wihrend die

Bewohner des Mosel- und .Saarthales und der Indust; ie-

und Fiibrikgeg'Mid im südlichen Theik desBesirks mehr

unter dieser Krankheit litten. —
Als mittlere Bevölkerungsziffer des Frankfurter

StadtKebieteS (23) konnten pro 1893 rund 195 000

angenommen werden. liebend geboren wurden 5247,

mit Tod gingen ab 3570, so dass ein Gcburtcuüber-

schuss von 1677 sieh Ofab. Die Zahl derEheocbliflasnn-

gen stieg auf 1975 = 8,6 auf 1000 Lebende: eineVer-

hältnissziffiT, wie sie seit 1877 nicht mehr erreicht

worden war. Todtgeburteu kamen 37,0, unehelich Ge-

borene 129,7 auf das Tausend, während der 40Jihrige

Durchschnitt fOr jene 29A Ar diese 134,4 betragen
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hhtU-. Dil- Mi»rl!ililät.sziircr darf bei 18,3 pM. als eine

reckt güu.stigo beieidiDet ««rden. — Somit «Is Tod«s-

unacben die iDÜectionskrankheiten io tVage komneD,
Ntan'l die Diphtfipric allen anderen voran: iiarh

40jährigem Durchschnitt würde ihr Autheil an der

Sterblichkeit 41,8 ron 100000 lebenden Kinwobnem

betragen; in W'irklirhkeil sfii'g dieser Anthcil ^^-Imü

1884 auf 72, 1885 auf 7G: dann in rascher l'iA^r auf

HO, 212, 157 (1888), 221, 279, 280, 264, 267, so dass

dM Jahr 1898 hierin nur von 1890 and 1891 über-

trofTen wurde. Krysipela^ weist eine Steigerung der

tödllieheii Fälle von 18 auf 37. PneDiiioi'ie eine M>lelie

von 202 (1891) auf 268 (1893) auf, wahrend Srhar-

laeh Mhr wesentlieh, Hasern etwas unter dem 40jlib-

rigen Durchschnitt zurüekblirhen. Inflaensa forderte

1892 71, 1893 G2 Opfer. Cholera asiatiea ist mit

0, Variola mit 5 f beziffert. Die Zahl der tödtiichen

PuerperalfiebeifiUl« ist mit 9 angegeben (niedriger als

der mehrfaeb erwähnte Durelisehnitt'.

(S4). Im Künigreich Sachsen, dessen berech-

nete mittlere Berölkerung sieh auf 8 689 600 belänft,

wurden 1893 146 158 Lebende und 5193 Todte geboren

(41,57 pM. Hobürten überhaupt'!, pi,- Sti'rbliehkeit be-

trug unter Abrechnung der Todtgvboreoen 97883 gleich

26,89 pro Tausend Lebende. Auch im Berichtsjahr ist

demnaeh die hi'he Ziffer der ricborenen, wie sie sieh

1892 (mit 142.^28) oder 1S89 (mit 142n;5;t) oder gar

1891 (mit 147480) ergab, bei Weitem nicht erreicht.

Das Absterben der nnte^ahrigen Kinder erreichte das

ungünstigste Verhältniss im R>'p.-H> zirk Zwickau, gün-

stiger war CS im Leipziger und Dr' -dLiier, am relativ

gfinstigsten im Bautzener Bezirk. — Todesfälle erfor-

derten in Procenten der Gesammtsabl die lofeetions-

krankheitcn

:

1 '>IMl 1 '^as

4,0 4,0

Keuchhusten . . . 1,3 0,7 0,7 1,4

Scharlach .... l.l 2,0 1,9 1,2

1,2 0,7 0,4 2,0
Typhus 0,4 0,35 0,3 0,27

Luugeutuberculoso. 8,9 8,5 7,9 8,0

Langeoentsflndnng

.

4,3 5,0

Ad Neubildungen starben in den vorgenaonten

Jahren (in merkwürdig gleichbleibendem YerhSltnisa)

:

8,0 - 3,1 — 8,2 — 8,2 pCt. aller Todesfälle. Die

meisten DiphthTietodcsfille kamen im Novembr-r und

Uecember, die tudtlichen Ausgänge durch Keuch-
husten im August und September, durch Käsern im
I i i n sp. .luni, durch croupöse Lungenentzündung vom

Apnl bis Juni vor. Dur Unterleibstyphus bedingte

eine so geringe Zahl von Krankheits- und Sterbefälleu,

wie seit SO Jahren nieht

Die BevBlkening des Hamburgischen Staates

betrug dem ofliciHlen Bericht des Medifinalrathcs ('2^'^

zufolge 1892 am 1. Dccember 28UÖ Köpfe weniger als

am Dämlichen Tage des Jahres 1891 (rgl. Jahres1>er.

1898, 8. 851). Von 88814 Geburten des Jahres 1898

waren 27.5S unehelich; die Proccnizahl der Todt;;e-

borenen betrug 29,1. — Es wurden im Jahre 1898 an

Todc.Hfällen 18977 gemeldet, so dass sieh «ine Sterbe-

ziffer vnn 20,4 pM. herausstellt. Pifs ist dit» niedrigste

MortalitäUzahl, welche Hamburg je gehabt hat: denn

sie war niemals unter 22,8 pH. herabgegangen (189U);

die höchste hatte das Cholengahr 1892 mit 39,8 ge-

bracht. Sil dass wenig fehlt, um zwischen den jüngsten

beiden Jahren das Doppelte als DilTcreuz auzusprechen

:

gewiss ein in der Sterblicbkeitsstatistik Europas noch

nicht dageweseijri F;ill. Bei der Altfrsel.asst^ unter

1 .lahr bctnig der Muttalitätsverlust 1892: -lois, ]^:k\:

2402 von lUUOO. Am geringsten ist die Difi'ercn^ in

der Alterselasse jenseits des 70. Jahres mit 1858 gegen-

über 11.')2. Den Krankb-itcn nach stand als Todes-

ursache obenan die Schwindsucht mit 1523, gleich

24 pCt der Verstorbenen, 11,74 pCt. aller Lebenden.

Es folgen Atrophie der Kinder, Lebensschwiche der

Neugeborenen. Brcelidurehfail diT Kinder niif 1241 ri^sp.

924 resp. 686, Bräunekrankbeilen mit 411. Krebs

mit 599, Schlaglluss mit 467, Catanh und Grippe mit

829, acute Entzündungen der Athmungsorgane mit 686,

Herz- und (lefäs.skrankbeiten mit fil4 Todesfällen.

(26). Während in den Vorjahren der Bremische
Staat dauernd einen Rückgang der Oebnrtenxiffer
zu v*>r/« iehnen gehabt hatte, ist dieselbe 1891 und

18112 etwas gresti};en: sie betrug für die Stadt Bremen

durchschnittlich 28,96 und war am niedrigsten in Vege-

sack (1888: 21,68), am höchsten im Landgebiet (1891

:

42,74). Die 2ahl der unehelichen Geburten ist seit

1877 in der Zunahme bejnnffen; für da.s sogenannte

Staatsgebiet stellte sie sich während der Berichtszeit

auf fost 6 pCt im Jahresdarehschnitt. — Die Sterbe-

ziffer ist sowohl für den ganzen Staat als für die St.idt

Bremen unter jährlichen Schwankungen stetig gesunken

und betrug durchschnittlich (19,02 pM.), am höchsten

war sie im Laadgabtote, waa sidi mm Theil durch die

li'ibi^re fii^liiirts/ifffr erklärt. Die S1i»rblii^hk' if der Kin-

der unter 1 .lahre betrug in der Stadt Bremen etwa

>/4, im Laudgebiete Vs der Gesammtsterblidikeit. —
An Pocken erkrankten in der Stadt Bremen 66, im

Landgebiet 7, in Bremerhafen 5 Personen, die Zahl d" r

Todesfälle betrug iusgesammt 7. Wiederholt wurden

Pockenfille aus Russland, seltener aus Oesterreich-Un-

garn dageschleppt. Die Zahl der Todesrälle an Ma-
sern war im Verhältniss zur vl>lkeniiigszilT<'r auf den«

Lande viel hoher als in den Städten und betrug insge-

sammt 81,4. An Scharlach starben 107 Personen

eine im Vergleich zu den Vorjahren weit geringt-re

zabl. Die Zahl der Todesfälle an Diphtherie betrug

472; sie hat mit fa^t jedem Jalire zugenommen und

erreichte im lotsten Berichtsdahre die Htte tob 98.

Auch der 1' n t e r 1 c i bs t y phu s, an web']i'>m 92 Per-

sonen starben, wurden in den letzten BericbU|}aliren

hSufiger als in den ersten beobachtet; in der Mehrzahl

der Fälle gelang es nicht die Etitstehungsursache auf-

zukläfii. An Cholera wurde in Brcnon im .\ugu>t

1892 6 Fälle gezählt, ron denen 2 aus Hamburg zuge-

reiste Personen betrafen. In Bremerhafen starb an der-

selben Krankheit der Knecht eines von Hamburg ge-
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koRimeneii Sclüeppkalms. Die laflueoza zeigte sich

suent gegen Bnde Oeiober 1889, eneiehte in Deoember

ihren Höhepunkt und nahm daon im Januar ao Umbog,
nicht äbür au Büüartigkeit ab.

Bei einem Geburtemavaebs Ton S4,783 Kindern

= Sf^aS pro Müh; dir Kewohnfr crlilt der Rei; !'' ''-

.Schwaben und N'ctiburg n.n'li Hoger (27) im Jahre

lüdi eioen ÖtcrbUchkeitsverliist von 19522 (29,21 pH.).

Im enten Lebenqabre starben 7754 Kinder, d. i. S9,8

auf je 100 Lebendgeborene, verhältrii>smils>ig dir mtisten

in der Stadt Neu-Ulin, sowie in den L;indlt< /.irliLii Neu-

burg a. D. und Augsburg. — Unter den Todeaursachen

waren am bftuAgsten der Darmeatanb der Kinder

(;iu>schl. Bre.'hdurchfali) mit 'i-iJO Fällen (11,5 pCt
der Sterbefiille), Tuberculose mit 2010 (10,3). .-ing:e-

borene Lebens- sowie Altenscbwache mit 1(>U und

1654. BreebdurrbMl Temnaebto 881 TodedSUe, unter

den lufectionskrankheiten Diphtherie ('•"2'), Iiitluenza 007.

Keuchhustcu 421, Trümus und Tetanus 368, Scharlach

106, Unterldbitjrpbus 78, Kindbett6eber 66 und Ma-

lem 56. Der epidcmisoben Geniekttarre erlagen 8,

dem Hitzschlag bezw. Sonnenstich 7 IVrsoneii. In

Folge von üaglücksfälleu starben 188, durch Selbst-

mord 6S Personen mSnnlieben und 19 weibliehen Ge-

sehlechts. Die höchste Sterblichkeit liel auf den Monat
.Miirz. die nitdrifrste auf den Deociiiber. - Eine j;r<i.sst re

geschlossene T^pbusepidemie kam in li<>siugeD,

B. A. Oaasburg or; voD den 888 Ortabewobnem er*

krankten 70 und starben 2."). Als Kntstchungsursache

war hier wie bei den zahlreichen Typhusrallen im

Oberlando Uureinlichkeit, Verwahrlosung der ÄblUlIe,

iowieadileehtaa beiw. vuunireichMides Trinkwasser aaiu-

seben. Die Diphtherie hat gogenühiT dem Vorjahre

bedeutend zugenommen; es wurden im (iansen 20007

Brfcranknngen (gegen 1503) angemeldet.

(28). In graobntw tbeniebtUefaer Weise sind fflr

Stuttgart die raetcort'lofrisohcn, statistischen,

Krankheits- und Sterbedaten dargestellt. Auf
1000 Einw. Stuttgarts kamen 1898 29,8 Geborene, aof

1000 der letzteren 45 Todtgeborene rcsp. 909 unelM*

liehe, was fhr die l' t/'cr'-n wiederum eine wenn auch

geringfügige Verminderung bedeutet Die Sterbesiffer

betrug — bd Eliminatien der Todgeburteo 80,6 pM.:

d. h. Stuttgart nimmt unter 26 deutsch«! GrosBfttdtMl

die No. 10 ein. Es erfolgten Todesfälle

durch acute Darrnkrankheitcn 829
y • L u n g e n s c h w i n d s n c I i t 289
„ Lungen- und BrustfeUentxüodung . 288
„ Typhus abdominalis 811
„ Herzkrankheiten 191

„ Krebs 107

„ Influenza 52

Durch Verunglückung wurden 2t;, durch Selbst-

mord 27, durch Todschlag 3 Leben gewaltsam gekürzt.

Die Zahl der tadtUeb veriaafenen Masern betrug 87,

Scharlach 24, Puerperalfieber 7. Demgegenüber er-

hob sich die Anzahl der ungünstig verlaufenen Diphtbcrie-

ond Croup-Fälle auf 211 (Max.: December—Februar.)

Wsihrend Donath (31) sich mehr im Allgemeinen

die Krage stellt, ob sieb in Oesterreich und anderen

Cultursti.iten eine physische Degeneration bemerk-

bar macht and sie aus derZunabm« der suifiekgestdl«

ten llecr>*spt1ich(igen bejahen möchte, ^r-ht Myrdaii

(30) auf einige pathologische (iebieto, welche we^eutiicb

die Natoimiaaigkeit und pbysisebe Entartung umfiusea

und bedingen, specieller ein. Wegen „Kürperschwiubie*

wurden nicht weniger als 3 811 8r)(^ Wehrpflichtige =
5-10,1 pM., also mehr als die UiiLfte sämmtlicher Unter-

suchten mit erreiebtem Minimalmaasso fOr untauglieb

erkhirt. Der Häufigkeit nach reiht sich an die Körper-

schwächc d.as (rebrcchcii ..Krampfadern* mit IS.'j 8;>3

Untauglichen au = 2(>,3 pM. der Untersuchten. Weiter-

bin folgt •Kropf* mit 167419 Untouglieben » 88,7 pH.

der Untersuchten. Das näch>t /.u erwähnende Gebrechen

ist aKniebobrea' mit 151 203 UnUuglichen = 21,4 pM.

der Untersuchten, dann «üangeweideTorlagerung" (1,11 977

— 18,7 pH. der Untersoebko, »?lattfitsB* (75446
= 10,7 pM.), «hochgradiges Trachom"* (l'.)317mal Ur-

sache der Untauglichkeit = 2,37 pM.), .boobgradiges

Schielen" (19028 = 2.69 pH.), „höhara Knnsiobtigknit*

(IC 7;»1 ^ J.ÜS i,M. :.

(32". 1. liriid^ichoren wurden 1892 in Wien
4Ü 467; davon unehelich IG 558 Kinder oder 33,04 auf

je 1000 Einwohner, todtgebonn 2788 (1044) oder 1,95 pH.

Auf je 100 überhaupt d-borene entfielen 5,56 Todt-

geborene. Von HKJ Li liendgeborcnen w.aren 3.').<*2. \on

100 Todtgeborcncu 3ti,13 uuehelicher Abkunft. Ge-

storben sind 85 184 Personen odar 84,97 auf je 1000

Einwohner, ausschliesslich 979 Ortsfremde, 24,23 pM.

Von den tiestorbenen standen 10 785 im 1. Leliensjahre,

80 daas im Verhjiltniss su je 100 Lebendgeboreucu 28,2

starben. Nach den Anseigen ObM Erkrankungen und
Stcrbefälle an ansteckenden Krankheiten starben an

Rotblaul 86 Personen (von 1184£rkrankten), Wocben-
bettfieber 180 (207), Blattern 11 (52), Hasern
823 (11 374), Scharlach 242 (2356), Flecktyphus
1 (3), Unterleihstyphus 105 (582), Ruhr 8 (30),

Diphtherie und Croup 1580 (4888), Keuchhusten
194 (8891); aosserdem wurden 8588 Erkrankungen an

Windpocken und 147 an egyptischer Augenentzündung

gemeldet. Frkratikungsfillc an asiatischer Cholera

kamen 4 vor, und zwar erkrankten durchweg männliche

Personen, 8 im Oetobw, 1 im November, 1 Person aas

dem 2. Bezirke. 1 nnterstandslose und 2 ortsfremde Per-

sonen; 3 davon sind gestorben. An Lungentubcrculose

starben 6849 Personen, an Entzündung der Atbmungs-

CTgane 6990, anllagen< und Darmeatanb 8640, Bredi«

durchfall kleiner Kinder 20, durch gewaltHNBen Tod
677, davon durch Selbstmord 845.

Kammerer (33) machte eine in ihrem Ilaupttheil

hygienische Mittheilung auf der 66. Naturforscher-Ver-

sammlung mit einigen seit der Ausdehnung der Wiener
Verwaltung auf die Vororte — 1892 — erhobenen Zahlen,

welche dem Einfluss der Sanitätswerke auf die Herab*
minderung der Mortalitiit das Wort reden.

Ks starben von der Wiener Bevölkerung

a) an Blatternt

in den Jahren 1871—1880s 866S Personen,

, , • 1881—1890: 8715 ,
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somit iu den latitem lOjährigca Zeiträume um 5U48

Penonen weniger;

b) an Soharlaeh:

in den Jahren 1871 1S80: 287:5 Penwnen,

aomii in dem letrten 10jährigen Zeiträume nm 1012

Ponmien nentger;

c) an Dysenterie:

in den Jahren 1871—1880: MC Personen,

. . . 1881—1890: 76 ^

aomit in dem leisten lOjIhrigen Zeiträume um 870 Per-

sonen «enig'T

Also iu dem letzten lUJiihrigcn Zeiträume vom

Jahre 1881 Ih 1880 aind an Blattern, Scharlach und

D\-!>i'iit< ric allein um 7280 Penonen weniger ^e.stoibcn,

aL» in dem vorangegangenen Zeiträume von 1871 1880.

Bei Abdoininaltyphus, Diphtberic und Keuchhustpn

konnten nicht lUjährige, sondern nur 9jährige, resp.

7- und 6jibiige Zeitrftum« in Vergleich gesogen wer-

den, weil bezüglich dieser Krankheiten ans den frliln ren

Jafann ein TolUtäodiges zur Vergleichung verwendbares

statisliaeliM Material nieht Torliegt.

Ba atarben an Abdominaltypbna:
in den Jahren 1873 -issi 2:-s'> Personen,

, » , 1882— l»S)ü: 7.iU »

somit im lebten 9jährigen ZeitranoM um l(i85 Personen

weniger;

an Diplith' ri*:

in den Jahren 1877—1883: 8467 Personen,

, , . 1884—1890: 1615 ,

somit im letiten 7jihrigen Zeiträume nm 1852 Personen

weniger.

Von Diphtherie künnen atieb die gemeldeten Krank-

beitaflUle in Yerglcich gezogen werden.

Es erkrankten an Diphtherie:

in den Jahren 1877—1883 . 10706 Personen,

, , , 1884—1890 : 6278 .

somit im lotsten 7jährigen Zeiträume um 4428 Dipk-

tberie-Erk rank un gen venlgv, ab in d«n Torangegao-

genen 7jährigen Zeiträume.

Es starben an Keuchhusten:
in den Jahren 1881—1885: 757 Personen,

^ , , 1884-1890 : 472

somit im letzten 5jibrigen Zeiträume um 285 Personen

weniger.

Obwohl auf östcrrcichiacbe Verbaltni.ssc aufgebaut,

haben die von Presl über gewisse Ergebnisse dm*

Yolkssählungen angestellten Beobachtungen (34) doch

viel Bezug auf allgemeine Regeln. Ein allgemeiner

Fehler der Sterblichkeitstabellen nach dem Alter (die

NicMUbeieinstimmung der Altoisaagaben der Gestorbe-

nen mit dem KalriirlLTjalir': macht sich hesnnd-Ts i^el-

tend bei der Absterbezahl der Kinder im enttea Lebens-

jahre, wo oll SterbefiUe eingeroeluMt wenlen von mdir

als balhjlhiigen bereite im Toijahre geborenen Kindern.

Man wählte zur Berechtainp die Methode, da.ss zu jeder

bei der Volkaiählung fcsl^üstclltcn Zahl der im glei-

dien Alter atmenden bidifiduen, die in dem Zlhlunp-

jabre Versiorbenen bierau sugereeihnet wurden und nun

der SterbecoL'Hicient hieraus berechnet wurde. Die

'Sterbewahrscheinlichkeit stellte sieh dann so, dass von

Knaben jeder vierte, von den MSdehen jedes fünfte im

ersten l.ih- iisj.ihre stirbt. Den giiii'-f igsli ii Flaiid er-

reicht die Sterblichkeit und Sterbenswalirscheinlichkeit

mit beendetem 15. Lebentgahr, — und awar bei den

Knaben mit OJ). Gering ist aber bei beiden nesehlech-

tern schon die Sterblirhkcit im Altit von "2— 14 Jahren

im Durchschnitt 2pCt. in den hierauf folgenden .fahren

der Pnbert&tsentwieklnng, also bb sura 20. Jahre,

nimmt die Sterblichkeit stetig zu, beim weildieheii (Jc-

sehlecht vorwiegend. Mortalität und Sterheuswahr-

scheinlichkeit wachsen beim männlichen iie.schiceht vom
20.—24. Jabre (Reerutenstellnng, Militibrdienst). Vom
24.— 30. Jahre zeigen wii'denim die Framn utitjünsti-

gere Verhältnisse. Vom Austritt aus der Schule bis

Bum SO. Jahre reebnet P. das erwerbsffihige Alter,

dessen .Autheil an der tiesammtsterbllehkmt sidi auf

17,8pCt. berechnen läs-^t.

(35). Der medicinalstatistische Theil des durch

seine sorgfaltige Dnrehai^eitung sieh ansseiehnenden

Vcrwaltungsberichts über Prag ist nicht sehr

umfangreich. Die Zahl der Ehesehliessunucn wird für

1891 auf 9,46 — für 1892 auf 10,06 pro Mille der

BevSlkemng angegeben ; ebeliehe Kinder wurden 8716

(197 +). resp. 3808 (282 t), — uneheliche nicht weni-

gcr ;ils :\:m (UO V; resp. 3439 ('201 +' j;eh,ireii ; eine

Statistik, bei welcher diu Häufigkeit der Todlgeburten

gerade der ebelieben Kinder niekt wenig anflMlen

mtiss In der Präger (lebäranstnlf. in welcher Schwan-

gere aus ganz Bühmeu Aufnahme tinden, wurden 1SU2

on 8163 Müttern 3169 Kinder (darunter 169 f) ge-

boren und swar 162 eheliehe und 8007 undieliehe ge-

boren; aiif die Stad( I'rng entlielen IP.? ''1 2.5^ p('(.)

aller unehelichen Kinder. — Das Mortalitatsvcrhältniss

schwankte swiseben 25,05 und 26,00 pro Mille. Auf

die Betheiligung der einzelnen Krankheiten, speciell

auch der Infeetion'^kraiikheiten ist nur gelegentlich der

Besprechung der üfTeutlicbcn Anstalten an einigen

Stellea eingegangen.

I>er medieinalstatistisehe und üMtische Tbeil der

Arbeit Korösi's (30), worin er den Zusammen-
hang zwischen A rmuth und infoctiösen Krank-
heiten tmd die Methode der Intensititsrecbnung vr-

Örtert, fusst auf Budapester Material ausschlieaslidl.

Die Sterblichkeit nach nllen TodeMirsnchen betrug per

(^iiinqunniiiiini und auf 10()(X) Hew^.hiier:

in der I. (wohlhabendsten) (iruppe *J'Jd,0 — 19,0 |>M.,

, » IL . 1411,8-28.2 ,

. , ni. „ 1469.7 = 2'J.'J .
170-iIV. = 34 5

, „ V. (ärmste) „ 1786,1 = 85J
'

Der Ver^Iei<-)i mit der Sterblichkeit durch infeoÜ&ie

Krankheiten steii;>' mcIi wie folgt:

S.iinmt liehe

Ursadieii Diphtherie S c !i ;i i 1 :i . h M.i -ein
I.Gruppe 100,0 KKJ.O lOU.U 100,0

II. , 153,8 108,6 147,4 175,1

IU. „ 148,8 132,3 138.8 160,2

IV. , 198,0 157,2 168.1 151,5

V. « 178,5 142,6 105.2 250.4
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Die Zahlen epreehen für sich selbst die Modifiea-

tionen aus, mit denen iK-i Satz „die Armulh erhöht die

Sterblichkeit der Infectionskrankhi iten" Geltung bean-

spruchen darf. Im Uebrigen besebiiftigt üicb der Auf-

satz mit einer Reditfertigang der früher Ton K. ange-

waadten Berechnangsmethodcn. Er koinml «I iln i auf

Kritik dor lmpf>tallstik zurück und legt au /.ahln iobt-n

Ueiäpielcu dar, wie die ZusammeDhänge zwiscbea deu

Wohlhabenheitsgraden vnd der Sterblichkeit nodi an

vielen Punkten von B<-deuken wa befreien srin wf r<len.

Körosy (37) lasst den Inhalt seiner ^^tatistik

der Infectionükraokheiten in Budapest in zwei

Theile xerfallen: Der «rate Abschnitt bringt die eigent-

liche Statistik der Infectinnskrankheiten und wendet

sieh dann einigen practiscb-adminiiitrativeu Seiten des

Themas m. Dv aveite Theil beschäftigt sich mit der

von den Zwecken einer administrativen Statistik abseits

liefjcndcn kliniatr.].. frischen Unt>'rsuchung über ilen Ein-

fluss der Witterung auf die l:^rkraükuugeu. In Buda-

pest trat die Anmeld^Aieht für Pocken, Scharlach,

Croup. Diphtlicrie, Hascrn. Typhus. Cholera, Cholcrine

mit ibiti 1. Juni ISSl in Kraft. In der ersten (grös-

seren) Uülftc der darauf folgenden Jabre wiesen sämmt-

liche meldepflichttge Krankheiten eine betritebtliche

StMgerung auf. Von 1889 aber Hessen die I'uoken,

v>«n l.syo der Typhus wesentlich nach. (Das Jahr

bildet den Sehluss der Ueber»iebl.) Scharlach

und tfasern waren stabil; Croup und Diphtherie
zeigen noch geg. ii wärt ig eine Steigerung der Ziffern,

(So entfielen auf 1000 Köpfe der Bevölkerung 1881

4 Croupmeldungen, 18 DipbtberiemelduDgen — 1891

lautetat die bes^^iehea ZaUea 8 Tesp. 47; dagegen

standen 4n pr" Mille Pockeunielduogen des Jahrcü 1881

2 des Jahres 101)1 — 28 Typhusm e Idungen des

ersteren nur 18 des letzgenannten gegenfiber. Eine

öfter geborte Ansicht, als ob in Cholerajahren die

sonstigen Todesursachen seltener würden, kann K. durch

seine Tabellen nicht bcslätigcn. Die einzelnen Kraok-

hdten werden sodann ihrer seitlieben Entwiekhing nach

genau durchgesprochen; spccieller werden auch die

jahreszeitlichen Momente abgehandelt und hierbei auf

die Kritik der Ermittelungsmethoden grosser Werth

gelegt

Die Arbeit Sormani's über die geographische

Verbreitung der Syphilis in Italien wird illustrirt

durch eine Ansshl Karten und Diagramme (41). Es

ist ihm möglich gewesen, 12 426 Fälle mit tiidtlicher

Syphilis geographisch zu vfrtheilen. Auf 100 000 Ein-

wohner des ganzen Landes kommen 6,S tödtliche Aus-

ginge der Krankheit. In dnseinen ProTinsen (Belluna)

sinkt die Sterblichkeit wohl herab bis 1,5; dafür steigt

sie in Rom bis auf 25,8 pro 100 OoO; in den beiden

i)icilieu, auch in Neapel nahezu ebenso hoch. Es findeu

jeweilig woU Schwankuagen statt; aber in den Jahren

1S87— 18J>1 ist eine stetige Zunahme zu bemerken ge-

wesen; nicht nur die Erluankungs- sondern auch die

Mortalit&tssiffer bat sich dauernd gehoben. FQr 884
(ieiueinwescti wird dieses Crgebnias safalenmässig unter

Beweis gestellt. Am meisten betbeiligen sidi an dieser

Steigerung Milano, Padova, Perugia, Roma, Fo^gia,

Cascrta, Napuli, Saleruo, Catanzaro, Palermo. S • hat

z. fi. in Mailand das Verhiiltniss der S\ phili^-Tode».-

fälle sich von lä auf lUOOOO (1882) gesteigert auf

87 (1891). Beim Heere dagegen bat die neue (strat-

gere) Untersuchungsmethode diese Steigerung in

.^^'ehraiiken gehalten. Wenigstens ziihlte man bereits

läTii auf 100 Kopfe 10,70 und iü^Ü nur i>,6ü bei der

bewaftisten HaehL Der Aatheil dar oonstitationellen

Sjrphilis bat sieb jedoch nnrerfcennbar erhSht

Seine .\rbeit über die Resultati' des Kinder-

schutzes, wie sie im Departement de la Seine

mittelst der Loi Roussel erstelt worden sind, leitet

Blache (44) durch die Statistik der .Säugerinnen ein,

wie sie sich, 81 75<'> an der Zahl, in den Bureau.x für

Ammen von .Mai 1879 bis Decembcr 1886 meldeten;

es waren 56 893 verhebntbete Frauen. 94 100 gesehwSn-

gerte Müdehen. ]^2(>'^ Wittwen; und sie boten eine Milch

im Alter von l Monat in 7801. eine Milch von 2 Mo-

nat^^n in d8G3, von 3 Monaten in 3133, von 4 Monaten

in 1798, Ton 5 Konnten in 1875, von 6 Monaten in

SSS;, von 7 Monaten in ("28 Fällen dar, = 21 372.

Nur bei 272S war die Milch — wie es die Loi Roussel

vorschreibt — über 7 Monate alt! Bin anderer Uebel>

stand aeigt sieh in der Coaniveas, mit welcher das im
Gesetz verlangte Moral- und Sittenzeinrniss auch Mäd-

chen von recht schlechter Conduitc ertheiit wird. Eine

nicht geringe Anzahl von S&uglingen verlSsst die Pflege

unfreiwillig: lSt>2 waren es 2381 und davon traten zu-

rück auf Verlangen der Kltem der Kinder (und ihrer

sonstigen Verwandten): 2139, — auf den durch die

Inspection ausgeübten Zwang: III, auf Grund eines

D .üii, iiwei lisels; 85, — infolge von Tod: 344, — aus

Altersgriuidi I) ; ;1()2. Sehwankungen zwischen der Zahl

der Brustkinder und der Flaschenkinder ünden fort-

wShrend statt TJeber die ImpfvetbUtnisse der Kinder

und über die 344 Todesursachen, denen sie erlagen,

wird speciell berichtet. Die Sommersterblichkeit nahm
über ein Drittel (38 pCt.) für sich in Anspruch, im

Herbst starben nur 19 pCt Die Sterblidikeit der ehe-

lichen Kinder war »ingnnstiger als die unehelichen. —
Der Schiussabscbnitt bandelt über die Erfolge der

Krippen, van denen 78 sur Verpflegung von 6798

Kindern in Anspruch genonunen worden.

Es ist die eigenartige Anhäufung von Geistes-

kranken in Herefiirdshirc, welche Chapman (52)

zum Gegenstand einer besonderen Studie macht. Es

fanden sieh dort fibeiluMipt tu Begbin 1898 auf je

100000 K .pfe der BevSlkerung 460 arme Geisteskranke

(Durchschnitt für England 272) — und in Anstalten

Untergebrachte 828 — in ganz England nur 196:100000.

Die Anstaltsbsassea in Hereferdshira haben erwiasener-

massen eine verhiiltnissmässig geringe Sterblichkeit und

erscheinen im Durchschnitt iUter als die anderer Bezirke.

Allein trotsdem erscheint es mnidist dunkel, auf wel*

eben lecalen Gründen die Häufung von Geisteskranken

beruhen mSchte. Sieber ist, dass HereÜMcddiire sehr frOh

yu,^L.u i.y Google
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seine Anstalten errichtete, und daas in diesen Anhäufungen

bald die Refel tnirden. Ein weiteres Moment mdit
Ch. in ri.-t> vfhr bowi'^doii R'-völkcnuigsvcrhHItnis'^cn,

indem Kleiuente, «elclien man einen kräftigeren Wider-

stand gtgen das Cteistesleben aehidigende Momente sa-

trauen darf, atuwandem und durch ZiuOgler der Sorte

ersetzt Trerdon. welche die Disposition zum Beranken

mitbringen. Dies wird durch eine Beihc rei^leichender

Alterstabellen anaelianlieb nnd trabrsebeinlieh gemaehi

Auch die ganz, ausserordentliche Miuderst<.Tl>liclikoit in

(it'Ti II<Tcfi>rd-x\sylen ist (diaf^r,uiniiriti>cli) zur Anschau-

uiJti gebracht. Sie i:it betionder» prägnant nachzuweisen

für das minnlidie Geaehleeht und die flrObesten Stadien

des Anstaltslebens. Der angegebene Grund hierfOr

eine Langlebigkeit, beruhend niif iirspriinglicfa rein

bäuerlicher Lebensführung der Buvülkeruug — kann

die Ersebeiaung wobl nur tbeilweise aufitlären.

(68) Bei 15881 Geburten (oder 82,G auf je \000

Eiowobner) — 1892 : 88,2 pro Mille — starben in Bir-

mingham 1893: 10446 Personen oder 21,5 (20,0) pM.

Im 1. LelMHilalire starben 8146 Kinder oder 198 (168)

auf je 1000 Geborene, in den ersten Lebensjahren

4452 (4284). — An 7 Infectionskraukheitcn starben

1480 (1244) Personen (gegenQber dorehscbnittlieb 184S

in den Twangcgenen 7 Jahren), nüiiilicb 48 (1892: 840}

an Masern, 828 (44.H) an Diarrhöe, 321 (t?S5) an

Keuchhusten, 68 (68) an Scharlach, 43 (67) an

Dipbtberie, 94 (89) an Unterleibstypbus. Die

letztgenannte Krankheit sowie Diarrhoe >\arcii im Be-

richtsjahre stärker verbreitet, während Masi-rn aufTallend

wenig Todesfälle herbeiführten. Zu Anläng des Be-

riehtjabree braeb dne Poelcenepidemie ans, bei der von

979 Erkrankten 77 starben. Von den Erkrankten waren

847 geimpft, hiervon starben 4,5 pCt., von ICj Nicht-

geimpften und 27, bei denen die frühere Impfung nicht

flieber üMtnutollen var, dagegen 80,5 und 85,9 pCt
Unter dpn npimpften erkrankten 674 im Alter von 15

bis 45 Jahren, von den Nichtgeimpften dagegen die

Mdinabl, nimlieb 69 awischen 1 und 15 Jahren. An
Krsbs starben im Beriebtqabrs 818 (298), an Sehiriad-

Ucht 775 (716), an Lungenrntanh. Lungen- und Brusi»

CftllentKOnduDg 2188 (21Ü0) i'eri>onen.

Dem Bericht, welchen J. Carlscn über die Todes-

ursachen in Dänemark erstattet (58), liegen für

Kopenhagen sämmtliche — 6602 — dort eingetretene

TedesflUle, fflr die Mnigen Stidte jedoeb nur die —
8246 - unter der sesshaften Bevölkerung vorgekom-

menen zu Grunde. Es erfolgten tödtlichc Ausgänge

pro 1892 (1891) an Cholera 2 (—), Poeken — (10).

Masern 255 (816), Sobarlaeb 68 (78X Diphtherie

676 (810), Croni) 346(8810, Keuchhusten 301 -'2-.7),

Unterleibstyphus 100 (136), Kindbettfieber 64

(67), Geniekstarre 84 (46), Inflnensa 774 (888),

eroupöse Pneumonie 611 (707), Lungenschwind-

sucht 1557 (1619), sonstigen tuberculösen Lciflcn i-in-

scbliessUch allgem. Tuberculose aber ausschliej>slich

Scrapbnlaia} 548 (889), an Krabsleiden 887 (987),

Breehdnrslifiai und acaten Dtraeatanfa 674 (886),

Herzleiden 681 (712), an Alcoholismus, Säuferwaiinsian

besw. in derTronItenheit 182(148), ferner durch Sellwt-

mord 23<1 (209). — Wm di r «ii-ammlzah! der Gestor-

benen standen :is47 im ersten Lebeusjiihre, davon

Icommen auf Kopenhagen 1860= 28,2 pCt. (imVorjabre

1865 = 26,6 pCt.), auf die übrigen Stiidte 1987 gleicb

22,0 pCt. (im Vorjahre l!<7l' i';? :i pCt.) aller Gesti.r-

beneo. Vergleicht man die Sterblichkeit in den 74

dftnischen Städten mit derjenigen in der Gesammtbeit

der grösseren Ortschaften des Deutschen Reiches (deren

Einwohnerzahl mehr als 17 mal so pross ist), so zeigt

sich, dass die Gcsaunntstcrbiichkeit und in.sbcsondere

die SterbHeblteit an Darmlcranlcbeiten, besv. Breeh-

doreUall in den erstcren geringer war. Die in Däne
mark scheinbar i bcnfalls geringere .'slerblichkeitszifTer

an Lungenschwindsucht und acuten Erkrankungen der

Atbmangsverlcxeuge (susammen 4,48 pM.) Icommt der-

jenigen der deutschen Orfschaften gb ich.

Die Vermehrung der Ein wohnerzahl der Stadt

Chriatiania (59) betrug nach dem oflieiellen Beriebt

«Iluwnd des Jalnes 1898 4616, so da« eine Kopinhl

von 161 151 im Laufe dieses .Jahres -tp iclit wurde.

Lebend worden geboren im Jahre 5529 Kinder, todt-

geboren 888, elnsehUesalieb 65 inneibalb der ersten

24 Stunden gestorbenen. — Todesialle ereigneten sich

31 17 ''einschliesslich der innerhalb der ersten 24 Stunden

gestorbenen 65 Kinder), mithin überwog die Zahl der

Geburten diejenige der Todeefälle um 8418. Auf die

Einwohnerzahl am .lahresschluss berechnet Itetrug riie

.Sterblicl)k<-it l'J 'M [)M. — Von epidemisciicn Krank-

heiten sind 3o 2U3 Fälle (20Ü auf je 1000 Einwohner)

intlieb festgestellt worden. Sebarlaeb, Dipbtberie und
Typhus hatten nur eine geringe Ausbreitung. Es er-

krankten (starben) an Scharlach 287 (36), Diph-

therie 267 (81), Typ hu s 65 (6) Personen. Von den

DiphtherieerlErankongen betrafen 58 das 6.— 10. Lebens-

jahr mit 21 TodesfSUen und 41 das 2. 3. Tj lx -^sjabr

mit i\Q Todesfallen. Die meisten Erkrankungen an

Typbus fielen auf August, October und December. An
den hier epidemisdi bemchenden Maseni erkrankten

(starben) 734 (71), an Keuehhusfen. der eine grosse

Ausbreitung hatte, 2107 (150) Personen. In der Zeit

vom Januar bis Mai trat der sonst in CSiristiania gans

leiten beobachtete Flecktyphus epidemisch auf, und

zwar crkrnnlit' ri Starben') »33 (.Vi Personen. Es wird

eine Eioschleppung aus England angenommen.— Die In-

fluensa berrsehte epidemisch im Januar, Pebruar und

Anfang MSn; im Gänsen erkrankten 4830 Personen,

von denen 62 starben. Weiterhin erkrankten oiarlim)

an croupüser Lungenentzündung 725 (143), caiarrha-

liseberLungenentsBndungund Bronchialcatanben 18747

(251), Durchfällen u. 8. «. 6098 (581). An Tubercu-

lose starben 454 Personen.

Der sehr minutiöse Berieht über das P( urs.
burger A I e X a n d c r - II osp i t a 1 (HO) giebt ein erfreu-

liches Bild des aus kleinen Anlangen begonnenen Werkes,

velcbes, gleich naeb dem Attentat auf Alesaader II.

untemoainen, in 10 Jahren sich an dnem Muster-
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knokeuhauM mit 75 stationSfea Betten und einer

grossen AmbuUuice entwickelt hat. Der er^te Icitotido

CininfJgedankc , rilleitistehendcn Deutschen jüngeren

Alten» und minieren Standes eine Pflege unter günsti-

gen hygienischen Bedingungen und ihren nationnlen Be>

düribiasen rtitspreehend zu bieten, hat sieh allm'rilif;

dabin crvcittrt, die beste Specialbebandtuog zu bieten

und consultirende Kräfte, vie spedaliatisoh vorgebildete

Assistenten in reichUdier Ansahl für diesen Zveok zu

gewiniieu. S'o wurden im Ganzen 2fi58 Operationen

(darunter 551 grössere, 32 Laparototniin) aufgeführt,

vora noch in der Amhutonee 1745 Operationen kamen.

Die ärztliche Oberleitung hatte von Beginn an der

Wirk). St.iatsrath Dr. Morits, Oberont des «eiblieben

Obuchow-Hospi tals.

Seit der Qrfindnng der „Station antirabiqae*

durch den Prinzen von Oldenburg in der iweiten Jahres-

hälfte 1S8fi (r.l) hat man in Petersburg eine Sta-

tistik der an Tollwuth erkrankten Thiere, der von

diesen im Verfolg der Krankheit gebissenen Mensehen

und der gebissenen Tlüere (llunde und Katzen). 18S9

trat ein entseliiedenes Absinken sämnitlichcr betr.

Ziffern ein, welche ihren niedrigsten Stand 1891 — mit

18 tollkranken Hunden, 8 tollkranken Katieo, 20 der

^.Station .•lütirnlnqut" zutjoföhrten Menschen — er-

reichte. 18^9 war die Zahl d«r letateren nur 19, da-

gegen die Zahl der kranken Thiere 56 gewesen. Eine

Sussent beunruhigende Steigerung aller Gruppen von

AViithkrankhcit brachte nun da.s .Fahr 1 893 : 2C4 Hunde,

10 hatzen, b9 der Station sugeführte Menschen. Für

dMi enten Theil des Jahres 1894 sanken rämmtliehe

Zahlen wieder beträchtlich ab.

Der Winter 189.3 war ungemein strciifr: die Wölfe

schweiften bis an das Weichbild der Hauptstadt. Dass

durch sie viele Hunde gebissen irurden, mnss als wahr»

scheinlich erklärt werden, obwohl einzelne bezüglirhe

Fälle nicht festgestellt wurden. Schliesslich, meint W.

wird doch die deutsche Weise der ToUwuthbckämpfuDg:

RegisterfDhruBg Aber die Hunde, hohe Hundesteoem

und Maulkorbzwang — als die beste erklirt und aller-

wegen nachgeahmt werden müssen.

Auf dfo ürsachen der von ihm seit dner Reihe von

Jahren behaupteten und auch unter Beweis gestellteu

Langlebigkeit in Griechenland kommt Ornstcin

zurück (63). Seine früher mciutnab ausgesprochene

Meinung: es sd die veihältnissmissig Iftngere Lebens-

dauer in Griechenland auf klimatinchc und Bodenrer-

hältnisse zurückzuführen, mi.ehte er dabin ergänzt

wissen, dass die ausserordentliche Massigkeit der

Grieehen ab dritter und niehstar Ftetor jener Lang-

lebigkeit zu betrachten sei. — 0., der selbst mit

schwächlichem Körperbau und zarter Constitution »ein

85. Leben^ahr in seinem Beruf als MilitSrarzt eneiebt

hat, ermittelte noch 148 Personen, welche zwischen

1887 und 1894 da^; S.'). I.eVu nsjahr erreichten bezw.

überscbritteo und führt neben zahlreichen Fällen im

Alter von 115—116 Leben^ahren auch 7 noch lebende

Personen im Alter von über 120 .Tahren auf — darunter

eiueo Tbessalier und einen Einwohner von fileussia in

180. Lebenajjahre, einen Greis in Konstantinopel 184

Jahre ali „Nach Grimani ist vor 2 Monaten, (An

fang 1894), ..in dem Dorfe Daphie eine 145 Jahre alte

Türkin Namens Dadi gestorben.*' Im ganzen Gebiet der

Preusaisehen Honarehie ergaben sieh (1887 — aaliaslieh

l inrr .^pi-rialzählunR) 91 hundertjährig«' und über huu-

der^äbrige Personen. Die Angaben Russischer Blätter

Uber FiUe aoaserordentUebtt Langlebigkeit hilt O. Ar
«sebwer oontroUirbar.*

in der localen oder geographischen Pro-

phylaxe der Cholera vertritt Tintras (68) den

Standpunkt, dass der Ailtan und der Schah von Persicn

sich entschliessen müssten, in kritiselien Jahren die

Pilgerzüge nach Mekka zu inhibireu. Was dagegen zu

sagen vritre, besw. von den Vertrete» der Osfatiebte

vorgebracht worden Ist. läsat sich etwa unterbringen in

den Punkten: 1) Jeder Muselmann müsse einmal in

seinem Leben nach Mekka walfabrten, — 2) findet ein-

mal eine Aufhebung der PilgersOge statt — sei es

auch nur für ein Jahr, so könnten bereits gealtorte

(»läubige ^reradf in dem gegebenen Jalirc darüber weg-

sterben, — ä) nicht nur türkische und persische son-

dern auch Central» und Hinteraaiaten maanigfsebster

Provenienz müssten nach Mekka wnhlfahrten, — 4j auch

für diese sei — wie für alle (iläubigen, nach Mekka zu

walfahrten nicht etwa eine verstattetc Gunst, soodem ein

durch die Bdlgioa garaotirtes Beoht, — 5) dto Terant-

worllichkeit. (">) die Ihatsäehliche T'rinir.trHebkeit,

eine bestimmte Gegend rom Verkehr zu excludiren, —
7) die Thatea«b«, dass eine Anwort des Sultans noeh

nie ergangen ist — Inlden die drei letaten Sdiwierig-

keiten.

Andere Autoritäten suchen die Möglichkeit, auf die

Bev5lkerung im gedaditen Sinne einsuwirken, vielmehr

bei den geistlichen als bei den politischen Machthabern.

Vielleicht wirken Erst^re durch ansehauliche Schilderun-

gen der grossen Missstände in Mekka. Hieran an-

knfipfend whrft V. aueb die Frage auf» ob eine Sa^

nining des Platzes und der Karawanenwege nicht am
besten in die Hand der maassgebenden Buropiisehen

Grosamächte zu legen wäre?

(75). Die officiellc Statistik beziffert dir S . i i ie aller

in Folge der von .Scli 1 an ge n b i s s im Jahre 18!'3

tödtlich ausgogangeueu Fälle auf 21213, das

sind wieder einmal 8188 mefar als im Jahre 188S.

Auch die Anzahl der auf gleiche Xri umgekommenen

Hausthiere — 5122 — ist um 624 höher als im Vor-

jahre. Allerdings betrug auch die Zahl der vernich-

teten Sddaiigen — bei 1171S0 — 88881 weniger als

1892. Tiger, I.eoparden, W'^lfe, Büren, Hyänen tödteteii

d. b. 159 Menschttu weniger, dagegen glcich-

zeifig 85181 Hausthiera, d. h. bst 8000 Hausthiere

mehr als 1892. Auch von den genannten wilden

Thieren wurden 679 weniger als 1S92 nämlich

1Ö809 — vernichtet. Die für die Vernichtungszwecke

regierungsseitig aufgewandten Gelder bewegen sidi in

geringen Schwankungen.

Wie trotz aller Mühe und allen Geldaufwandes die
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BrgebtiUM inuner wieder Rückaehritte nehmen, ist naliexa

uiicrkllirlich. Di« Zahl der getodteten Menacheii zum

Maassstib ^fnommcii war dxs .lahr ISS!) zwar mit

2(i 141t ^BJi ungünstigste ; aber die Zifler des günüligsten

il 801 im Jahre 1877 ist seither nie wieder eireiebt

worden, da immer wieder Jabr*^ mit 24 —25 000+ vor-

kain.-n, 1SS8, IS'.M). 1891 und ..M/,t iiaHi <\om otwas

bcssiTeu Jahre 1ÖU2 mit '22 612 f wiederum l^'J'Ä mit

S4 017. Ob das PtiBriengewihmngssystem den Sehlen*

g-^n gegenüber nicht seine Lücken hat, wird ernstlich

disoutirt, da einerseits Schlangen züchter existiren

sollen, welche die Prämien bequem einheimsen; an-

demneHa lllr die reellen Sehlangenrertilger die Nie-

drigkeit der Prämien verglichen mit der Lebensf^ibr

abschreckend wirken dürfte.

Die Ziffern, welche in einer anaehdnend offi>

t'ietlen Statistik (85) Japan's Oeburts- und
Sterbiiohkeitsverhältnisse wiidergcbeo, sprechen filr

sieb. \^ betrug auf 1000 Lebende

die Geb. -Ziffer die Sterbeziftr der Geb.->Uebenehus8s
1881 25,6 18,7 7,0
188S S4.9 18,1 6,9

1888 26,4 17.7 8,8

1884 25,75 Ks,45 0.25

1885 26,86 22,67 0,67

1886 27,28 24,60 3,80
1887 «7,07 19,29 7,89
1H88 29,60 19,14 10.46

1889 80,17 20,86 9,«1

1890 28,15 20,18 7,97

Die über Nagasaki 1890 eingeschb ppt.- Diob ra

fordert« 85227 Üpfer (bei total 4G01» i::rkrankuDgen;

di« Verlnile der 1886er Qiolera>Epidemie waren noch

etwas hoher gewesen. Das hängt z. Th. mit der so

ungemein hohen Mortalität der Infcrtions Erkrank{»ni

zusammen, die sich z. B. auch beim T/phu^ aul

84,85 pCt belioft Djrsenterie nimmt seit 1890, wo ihr

Ton 42633 Erkrankungen 8706 zum Opfer fielen, • iü

n

endemischen Charactcr an. Der Diphtherie schn ibt

man einen MortalitätAsatz von zwischen 5S und 59 pCt.

ta. Dniweiftlbafl ist seit Snfübmng der Impiiing der

'

Rii' kgang der Blattern: 1890 nur 891 FUle mit 85

Todesiällen.

In dar Ariwit Green Paseba's (86) handelt es

sich um zahleiiadtaaige Prüfungen der landläufigen

Tradition, laut weldier das Nilwaaser im Sommer
(sc. io der Periode rom ersten entMddedenen FUlen,

Ende April bis zum ausgeprägten Steigen des Flusses,

Mitte August) giftig und todtbringcnd wirken

soll. Man moss zwei Städtegruppen unterscheiden; zur

eisten gehören Damietta und Rosetta, welche ihrer

Lage nach gezwungen sind, sogenannte Slduuiq*8

fCistcmen, in denen das reine Winter-Flusswasser für

den Gebrauch zur Sommerzeit eingestaut wird) zu

graben nad wihrend der Ebbewit in Benntming in

ziehen. Die zweite Gruppe ron Städten des Niltiiab

biMen (Juisrh, Tairn. .Hansonrah, Alexandria, Daman-

hour, Tautab, Meballali, Cbibin, Zagaeig und Port-Said.

Diese Plätw bedfiifn der Sabariq's nicht nnd ent>

n^mm ihr Waaaer das ganae Jahr fiber direet ans

dem Nilfluss. Die fKr die Jahre 1886 bis 1890 er«

mittelten MurtAlitätszifTem lassen nuu keinen Zweifel

darüb.'r, dass die (icsundhoitszusUinde kurz vor dem
\V iederanateigen des Flusses in dieser zweiten Stüdte-

grappe um mehr als 50 pCt. schlechtere sind, als die

grgen Ausgang April. In Rosetta und D Diiirtta bleiben

die .Sterbeziffern in beiden Saisons gleich. Imv.w. iiesscrn

sie sich sogar etwa-s. Ein sehr uugüusliger Gesund-

heitasnstand eienbarte sidi 1891 in Rosetta, als man
zur Wasserversorgung einen directen Ganal in die

Stadt leitete und die CLsterncn leer Hess. Die Er-

wägung der Veriiältnisse ist besonders Angesichts der

für Cairo neugeplantcn Wasser?ersaig«Bg von Werth.

Dil- l'i'bersichten über die Vcrhältnissi- des Irren-

wcscns iu der Caprolonie werden, wie fast alle

auf statistischer (hundlagc beruhenden südafrikanischen

Wriiiillnisse nach Greenlees (89) sehr erschwert

durch die Mischungen eiuer Mehrheit von Rassen. Unter

690 Irren, welche dort zu Beginn 1893 in Anstalten

intemirt waren, befanden sidi 878 Weisse und 818

Farbige: 411 waren männlichen, 279 weiblichen Ge-

srliluchts. l*ar,Uy.se ist nicht häufig, — noch wird sie

Todesursache io so viel Fälleu wie in England —
weder unter den Weissen nedi unter den Farbigen

bei den ersteren nur zu 2,6 pCt.). Häufiger werden

epileptische Störungen angetroffen: 6,4 pCt.. deren Ent-

stehung nichts Besonderes bieten. Einfache Manie mit

583 pCt itöji pCt. in England) und einfiwhe Melaneholie

mit 10,9 (2.').! pCt. in England sind die hittfigsten An-

lässe der Aufnahmen, l'htbisis ist in nahezu ein* m
Viertel der FlUe Todesursache — was indess vielfach

auf bereits von Aussen mitgebrachte Dispositionen su-

rSekinführen sein dürfte. — Dt^r Antlieil, w. Irhen die

versebiedenen Rassen zu den 1108 Geisteskranken liefern

(von total 767887 Minnen und 759897 Weibern), be-

siffert sich wie folgt: Europäer 44.5, Malayen 9, Uotten-

tötten 84, Fingos 81, Kafferu und Bechuaner 288,

Mischlinge und nicht zu ClassiliciTende 201. Auch

aber die Alters- nnd sonstigen Eintiieilungsprincipien

sind Usberriehten heigelBgt

Billings (91) theilt folgende vergleichende
Statistik mit Brooklyn hatte vor 4 Jahren unge-

fähr die Hälfte der Einwohnenahl New Tork's (806 848:

1515 301 .Beelen): da.s Areal der .^tadt New York hat

zwischen 1880 und 1890 sich kaum erweitern kt>nncu;

das Terrain, welches sur Stadt Kwoklyu gehört, ist ver-

möge seiner Lage in hohem Grade erweiterungsfähig und

bat 18,86 eine sehr bcd'Mitfnd«' VergrrWserung erfahren,

so dass in New York der Acre iür naliezu 59, in Brooklyn

für nur 44,59 Köpfe aussureichen hat. In Jeder der

81828 Wohnungen New Yorks müssen niclit weniger

als 18,.')2 Personen Platz tindnn; in Broooklyn werden

dagegen die 82282 Wobnungen nur von durchschnitt-

lieh je 9,80 Menschen beanspnieht. Die LSnge der ge-

pflasterten Strassen beträgt im Weichbild von New Totk

nur 858, in dem von Brooklyn mehr, nämlich 875

Meilen. In der Bcleuehtuug und Wasserversorgung be-

hauptet New York die grösseren AnsprOeh«: auf jede

Strassenbelenebtungsflamme entfallen 56,17 — in Brook-
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lyn dagegen 74,04 Person«!}; jeder Einwohner New Torfcs

eoDSomirt taglich 78,91, - jt-dcr Brooklyncr nur ri-.>,()l

Gallonen Wasser. An ieHer Moilc rl»«s ("analisations-

nutzes participireu in New Yurk ca. 3205, in Brooklyn

S18S Bewohner. Merkwürdig ihnlieh Ist die Zahl der

ili Miis". indem auf 1000 T'.Tsr.nen in New Yr.rk 5,00,

auf lüüü Personen in Brocklyn 4,54 Wirlhsehaften ent-

fallen. 757 Acre des städtischen Territoriums sind in

Biookljn BV Begräbnissplätien, nur 685 dagegen an

Mfentlichon Parks auspelipt. wähmd die entsprechen-

den Beuutzuugca de^ New Vurker Tcrriloriums sich auf

431 resp. 5101 Acre (Centralpark!) erstrecken.

Was nun die Todcsziffern anlangt, so ist ihr

Durchsi-hnitt für New York 2^,47 ('»hnc TodtgeLurten

2<vH), — für Brooklyn 25,41 (ohne Todtgeburtcn 23,76)

pro Mille. (Es ist bekannt, dass eine Reihe von Städten

der Union weit niedrigere SterbezifTcrn — Minneapolis

bis liiiuiiiti-r auf 14,7fi p. M. — aufweisen.) D.i>> hier

die climatlsch und ^ucial ziemlich gleichartigen Ver-

hältnisse snr Rangstufe beider Städte das Entaeheidende

beitragen, erweist sich aus den Diagrammen, welche die

Jahnsstorblichkeit seit 187.') veranschaulichen: Thiiler

(1877-1879) wie Gipfel (1881—1882) dcrCur\'en fallen

fSr New York und ffir Brookljrn nabeau vSllig

übereinstimmend aus. Die Rassen-Yerhältnisse der

beiderseitigen Bewohner, die Erkrankungs- und Todes-

siffem der einzelnen Infectiouskrankbeiten sind es dem-

nickst, welch« — in allen jahreflseitliehen, topographi*

sehen und sonstigiTi (^Amhinationen — den vorwiegenden

Inhalt des bedeutenden statisliscben Werkes bilden.

Ausser der tabellarischen, diagranunatiseben, carto-

grapbischen Form sind alle Unlfanittel der Anschauung

reichlicli in .Anwendung gezogen, um dem Ititeresscnten

das augenblickliche Eindringen in die beabsichtigten

und gezogenen Vergleiche tu ermöglichen. Gerad« dureh

diese Methode hat B. aber ein Material an Einzelheiten

übor*ri!1ig(. von dessen .Masse und Umfang auch kein

noch so langes Heferat auch nur die entfernteste Vor-

stellnng bieten könnte.

ID. Iir 9MgN|UMlai fUltligto.

1) Lagneau, M. G,. De la mortalit'' selon les

professions, selon Thabitat. Bull, de Tacad. T. XX \I.

No. 8. (L. greift bei dieser Untersuchung ülu r Fuiik-

rcich hinaus und zieht noch schweizer, italienische, auch
englische Verhältnisse in vergleichenden Betracht Doch
ergiebt sioh — liiinlliehe iinii »-tadtischc Professionen

auseinandergeh.ilten — für die Sehwiiidsuchtsstcrblich-

kcit überall eine sehr iihulichc Ktiheufolge.) — 2)

Kutschera, Adolf R. t., Ueber die Verbreitung der

Tubereulose in Steiermark, mit besonderer BerQcksieh-

tigung der Landeshauptstadt Graz. Prager Wochenschr.

JSX. 1. (Zahlen sind nicht mitgetheiit; Obersteiermark

soll die niedrigste, Untenteiemark, besonders die an
Krain und Kroatien grensttnden Gegenden, die höchste

Schwindsuchtssteiblidbkeit haben. „Die BeTBlkerungs-
di(i:te ist mit der Tuberculosesterbliehkeit in keinen

/u>.i!iiiiiruhang zu bringen, ja vcihiili sich mitunter

entj:. n;eiige.sctzt zu derselben" [IJ.) — 3) F i n k e 1 n b u rg,

Rud., Untersuchung über die Ausbreitung und Frequenz
der Krebserkrankungen im Preussischen Staate mit be-

sonderer Berüeksichtigung der Bheinproms. Centralbl.

f. allg. OesundheitspHege. XIII. 7 u. 8. — 4) Schmid-
kunz, Haus, /.ur Statistik des Hypnotisuius. Wiener
med. Wochenschr. No. 2H. — 5> Buschau, Einfluss

diT Rasse auf die H.iuligkeit und die l' i;in <lcr Oeistes-

und Nervenkrankheiten. Allgetn. Zeitschr. f. Psychial.

LI. 4. — r.) Kaes, Statistische Betrachtungen über
Ausbruch, Verlauf, Dauer und Au«nng der allgemeinen
Paralyse nebst eingehender BerOCKsichtigung der Be-
funde an der Leiche, nninentlieh an den Lungen, jedoch

mit .Ausschluss des Zentralnervensystems. Allgeni.

Zeit>eht. f. I'sychiat. u. psych. -gcrichtl. Med. LI. 1.

(Das Material stammt aus den Anstalten Dalldorf uud
Priedrichsberg; ISnaelheiten sind an dieser Stelle nicht

wiederzugeben.) 7; Finkelnburg, L'eber 'üi' v t-

läullgen Ergebnisse dür Irri n-t itNiik in der Kheirij'r-i-

vinz. Ebendas. L. Uh. s Sil ex, P., Ueber das

Sehvermögen der Eiscubahubetriebsbcamten. Wiener
med. Wochenschr. No. 23—27. (Der für die Eisen-
bahnhygiene und Sicherheitspolizei wichtige Gegenstand
regte fachmannische Kreise zuerst etwa um 1870 in

umfäiiglieberen I ntersuchungen an. Eine bezügl. Heichs-

kanzler-Bekanntmaehung trügt das Datum des .">. .luli

18'.t2. .S. macht eine It^-ihe wielitiger practischcr Vor-

schlage.) — 9) Grand, De rinflueucc du climat sur

les URctions aurienlafres et naso-pbarv ngienncs. Lyon
med. No. 39. — 10) Davics, Sam. H., Ep;<leinie uie.is-

les at Samoa. (Es wird die abnorme Sterblichkeit von

nahezu lOüO auf 84500 Totalbevölkcrung, wie sie das
Endresultat einer mit Deoember 1893 abgeschlossenen

Masern-Epidemie war, unter genauer Würdigung der
Nachkrankheiten und f'omplicationrti zu erklären ver-

sucht.) II) Hase, Tlieed., Fin Heitr.ig zur .Stati-.tik

der Erkrankung an .Scharlach mit besonderer Berück-
sichtigung der liccidive und Pseudorecidivc. Jahrb. f.

Kindcrheilk. XXXIX. 1. (Bezieht sich auf St. Peters-

burg, Elisab.-Kinderhosp. Zeitraum 1871—98. Material

24.J3. Mortalität 31,3 pCt. E* handelt .sich nur um
1.^ Reeiilivr im lianzen, al-^ um ein viel zu kleines

Material, um Schlüsse daraus zu ziehen.) — 12) East-
wiek, R. W. Egcrton, The effccts of the repeal of iba

compulsory clauses in the eontagious diseaae ordinanea

in the straits Settlements. Laneei Juljr fS. (Es han-
delt sii b um die unheimlich wacliscnde Verbreitung der

Syphilis in den Straits Settlements — Singapore, Pe-

nang. Malacca — und um zunehmend bösartigere For-

men der dortigen Venen«. Sämmtliche locale Bericht-

erstatter betonen die Nothwendigkeit, obligatorische

Ifaassnahmen eitt/nführcn, um die engUschen Soldaten

gegen jene Calanütäten zu schützen.) — 18) Atkin-
son, .I.Miliord, The malarial fevers of Hongkong. Ibid.

April 28. (Als Superintendent des Civilbospitals in

Hongkong verfügte Atkinaon 1888—93 über eine Sta-

tistik der iutermitttrcndcn und rcmittirenden Fieb- r,

die von 1888—89 vnn 310 Intermitt. uton auf 384 stieg,

seitdem indess s1'-t:g Is;):? bis auf ^l't .abli' l.

(i leichzeitig war die Bewegung der rcmittirenden Fieber

30.37, 49,68, 40. Für die Steigerung der Intermittenten

1889 macht A. excessive Kegcnfälle verantwortlich.) —
14) Wcyl, Th., Die Einwirkung hygienischer Werke
auf die Gesundheit der .Städte u;;t lM >.iii.].^rei' liin k-irbt

auf Berlin. Jena. 1893. (Werthrulles statistisches Ma-
terial im Dienste des angedeuteten hyg^eniseben Ge-
dankenzuges benutzt.)

Bei seinem Versuch, auf dem Wege statistischer

Berechnung ein annäherndes Bild von der Verbreitungs-

weise und Hittfigkeit der Krebserkrankungen
im Prenaiisehen Staate ni eoliaffen, dienten Fin-

kelnburg (3) die jihrliehen Veroffentlichungen des

Preussischen StatietlwAen Bureaus in Berlin als Ar-

beitsmnterial. Ana demeelben ergeben die statiatieehen

Berechnungen, dass ungeachtet einer Verminderung der

allgemeinen Sterblichkeit (unter Berüeksichtigung des
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Bevölkeruiigszuvacbses) nacbstebeade Zuaabmc dur

Kiebssterbliehkelt von 1889—1890 atattgefiindoi bit:

auf 100 f im Preuashelten Staate

wfibliche männliche total

1882 1.51 1,02 1,25

1883 1,57 1,09 1.32

1884 1,68

1,99
IM 1.87

1885 1,16 1.41

IBSß 1,74 1,29 1,47

1S87 1,89 1.38 1,60

IHSS 2,0« 1,54 1,79

1889 3.16

9,06

1,63 1,88

1,801890 1«57

Schleswig-llobteia bietet die ungünstigsteo V«r-

bältDisse dar. Der Stadtkrria Berlia «ar (1885) aalt

rirr holioii rarrinniiist.-rbliolikeit vi^n 62,3 :iuf 100 000

hcrvonagi'iKl bctbciligt. Den Lnndgemeindnn gegen-

über zeigen die Städte eio ungünstiges Ucbergewicht

(z. B. St.iilie im Reg.-Bez. Königsberg 50,6, Landge-

iMi indcri 2."?.2 : 100 000; ndtr Städte in Sigmarin^fn

t>0,5, Land 17,6). In den Uheiulaudca stellen die Suidtc

Solingeo, MettmanD, Kempeo (starke Indaitrie-BerSlke-

ruDiO anderen Toran.

Nach Buschan'ä (5) Darst.-Iliing iässt sich in der

europäiscbeo Gruppe der ariscbeo Rasse con*

statiren, dasa die AngehörigcD des aeaBdiBaTiaeh-germa-

niachen Elements, oder allgemeiner gesagt, die Ver-

treter lies bliTid'-ii ii.irdisi'Iit'ti Typtis mehr SU den de-

pressiven Formen der l'sycboseu, die Angehörigen des

keltisdi*iberi8eh-1igiiri8chen Elementes oder die Ver-

treter des brünetten süddeutschen Typus mehr zu den

raaniacalischcn Formen iiinncigcu und dass dement-

sprccbend bei jencu der Selbstmord recbt bäufig vor-

kommt, bei diesen bbgegen relatir selten ist Der Vor-

tragende verfügt in dieser Richtung ttber eine umfang-

reiche Statistik. Im Anschluss hieran erwähnt er die

LteobacbtUDg Lushe's, dass in Franicreich in den (le-

genden mit vorwiegend deutaelrar Bevölkerung das Genie

ziemlich stark vertreten ist, in den Gegenden mit TOr-

vriegend keltiscber Bevölkerung dasselbe dünn gesät

erscheint. Weiter bespricht er die höbe Dispcsition

der Kelten (JPmaowm) für Hjaterie and hereditire

Ataxie. An der .semitischen Gruppe der weissen Rasse

fällt die grosse Empfänglichkeit ihrer Mitglieder für

Geisteskranidieiten anf, din sieh aadi Ansidit des Vor-

tragenden nicht ausschliesslich dnrdi andere social«

Verhältnisse erklären Iässt, sondern durch die Rasse

als solche begründet werden muss. Denn einmal tiudet

sieb dieser anfallend hohe Proeentsats nieht nur bei

den modcrijen Juden, si.ndcrn auch bei den alten He-

bräern, den I'liritii/iern , den Aepyptern, Arabern,

Abc^s/niern etc., aLso bei »ämmtlicheu Augcbürigen der

semitiseb-hamitisehen Rasse. Zorn Andern stellen die

j 11 tischen Frauen ein noch bülMces Contingent an

< ii'isleskrankheitcn als die Männer. — Von den Nerven-

krankheiten i»l es in erster Linie die Zuckerkrankheit,

di« bai^taioblioh Juden hefiUlt; gegen Tabes sobeinen

diese relativ immun zu sein. — Die mongolische Rasse

zeichnet »ich hauptsächlich durch KTaltationspsych'isen

aus. Der Vortragende bespricht die Wuthausbrüchc der

Samflgcden» Os^iaicken, Jakuten etc., eine eigenartig«

Mcu.struaiionspj>ychose der Katschinzen, die Uaußgkcil

on Epilepsie unter der Bevölkerung des malaiaeben

Archipels, das Amoklaufen der Malaien u. s. w. —
Bei der rnthen Hasse scheinen, sobald ihre .\nßehörigen

dem Urzustände noch müglichät nahe stoben, Geistes-

krankheiten reebt selten zu sein. Eine interessant«

Thatsadie ist die, dass der Aloobolgenuss bei den Roth-

häuten viel häufiger zu Epilepsie als zum Delirium

tremens führt. — Die schwarte K;isso ist im Urzu-

stände noeh siemlicb frei von Geistes- und Nerven-

krankheiten. Nur Idiotie und Hysterie scheinen hier

vorzukommen. Zunehmende Cultur und Aufenthalt

unter kälterem Uimmelsstrich steigern die Empfang-

Uehkdt der Negw für Pqreboaea. VwfiMMr bringt

hierfür zahlrelclie s'ritisfische Angaben. Reim civilisirten

jSeger waltet die Manie bei weitem unter den Psycho-

sen vor. Von den Nearosen ist die afrieaniaobe Le-

thargie (sleeping dropsy) eine iür die Schvanen qteei-

fische Kruikh'it. Neben diesem ab.sf.Iuten negativen

Verhalten in psychi.scher Beziehung muss auffällig er-

sebeinen, dass sidi bei derselben Sasse audi «ne ab-

norm gesteigerte Erregbarkeit des Nervensystems als

characteristischc Kigenschaft findet: der Schwarze zeigt

nämlich eine besonders hohe Empfänglichkeit für Te-

tanns.

Das Krgebniss einer von Finkelnburg (7) er-

hobenen Rheinischen Irrenstatistik lehrt zuachst,

dass die Häufigkeit der zur Aufnahme in Irrenanstalten

fBhrenden Erkrankungen an 8eel«nstSmng«n in der

Rheinprovinz in weit stärkerem Verhältnisa sugenommen

hat als die Bevölkerungszahl. Denn die erstere ist ge-

stiegen von 1168 Aufnahmen im Jahr« 1880 bei einer

Bevölkerungsaahl von 4074000 » 7,86: 10000 — bia

XU 1874 Aufnahmen im Jahre 1883 bei einer Bevelke-

rung von 4 636 7U0 = 4,04 : lU UOO Einwohnern. Diese

Zunahme betraf um 5 pCt. die veibliebe Bevölkerung

stirker als die männliche. Doch blieb mit allen aD-

gemeinen Ziffern die letztere noch immer weit voraus.

In den industriereichsten Regierungsbezirken — Küln,

Dflsseidorf — ist die Zunahme der aufgenommenen

Fälle die stärkste, in Trier — dem industricannon Und

dünnbevelkerteii Kcj^ . Hezirk — die geringste gewesen.

Eine ausgeprägte Erscheinung war die Zunahme der

vegen Geistedtrankbeit su intemirenden Kinder unter

15 Jahren, von 39 im Jahre 1880 bis auf 8'.) im .L-ihrc

1889; auch hierzu trugen die industriereichen Bezirke

(Düsseldorl) am meisten bei. Stark ist unter den spe-

dellen Ursachen die progressive Paralyse in der Ver^

inohning bcpritTen. SS Fälle im .Tahrc l'^'^O sti.-gen auf

2iy im Jahre 1889. Die Reihenfolge der hierzu bei-

tragenden Bezirko war: Düsseldorf, .\achcn, Cöln —
untenan Trier, COblens (gans industrieftoi). ^ Reg.-

Bezirk .\achcn mehrte sich au<'h der Antheil der V«ib«

liehen Paralytiker stetig und biträchtln-h.

Grand (9) hat sich t'eraulasst gesehen, die bei

den Conseriptionen sieb eigeb«nden Ohren- und

Nasopharyngeal -Krankheiten auf die einzelnen

Departements zu verrechnen und nach der Fragestellung

zu bearbeiten, ob nicht die klimatischen Eigenthümlich-

keiten der frani6«isch«n Landschaft bei jenen geogra-
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phischoii BcUiciligungou von Bedeutung sind. Die Ver-

hMtnianiflSeni, in «eleher die gedackfen Affiectionen bei

den roiisi^ribirtuii gefunden wurden , M-liwankten

zwischen 15ü,% bezw. 139,22 auf lOüOO (Cbareute

und Hujche) und 14,4$ und 12,97 auf 10000 (Pyri-

n^^Orimtalei und hourt). Die NadilMr-BapMrto-

m''iits von Maii'-hc '''"trs - du- Nord. SciDe-tnftricare.

Somtne, Fini-stcre, i'.-i5-rl(Calais — sind sinmUieb mit

reeht hohen Krankh- itsiirnceoten vertreten, vihrend

Miaser den extrem niedrig betbeilig^n noch die sich

hier ansohliVssfndpn theils Mittelnr^er Doprirtement» sind

(Aude, Uerault, Var, Alpes marilimes) . theiis die süd-

östlichen Gebii]gageRenden: Drome, Vaneluse, Hsotes»

Alpes. Basses*Alpes. In d u I'vrenacn • DeparteOMStB

prägt sich eine mUllire Krankhcilshetheiligiing au^,

Aus seinen eigenen Kriahrungen möchte <i. der viel-

Terbreitoten Annahme, das KflateokUnka Ohe avf die

Heilung vi^rhandcner Ohrenkrankheiten eine nachthciligc

Wirkung aus, widersprechen. In Bezug auf den Einfluss

des Gebirgsklimas lassen sich allgemein gültige Thesen

nieht wohl aufstellen; es handelt sidi hier, besonders

beim Nasopharj-ngcal-Catarrh gleichzi'itig um die Keuch-

tigkeitsverhältoiase — auch wohl um individuelle An-

lage und Lebensweise. Dodi dOrften letatere wohl

nirgend so schwer ins Gewicht fallen, um den ent-

srh< idtnd<>n fiinAuss der klimatisehen Faetoren gans

aufzuheben.

IT. IlfaMliMbt Ohm idi Cuwto.

1) Aehorn, J, Warren, Th^ fffiTt <-f i-liinato and

environneraent on thc New England girl. Bo.ston Journ.

BOORAPmB UND STATISTIK.

Vol. CXXX. No. 8. (Feuillct.,nistisch.) — 2) Hart,
Kniest, Notes on Gibraltar: its sanitary administration

and its hospitals. Gibraltar as a health resort. Brit
.loum. May. 13. 19. 26. (Nicht im eigentlichen Sinne

als Curort will H. Gibraltar au^gefasat wissen. Wohl
aber empfiehlt es sich als klimatische Uebergangsstation

für Invaliden, die aiLs Indien oder Australien zurück-

kehren. Die (innst der Witterung und die Zweck-
mässigkeit der Hospital -Einrichtungen werden dann im
allgemein verständlicher besw. ieuUletonistischer Weise
nSher geschildert.) -~ 8) Lindemann, E., Studien auf

einer O.-eanreisc über Secklima und Seekrankheit.

Tlierap. Monatsh. VIII. Novbr. (Nichts Neues; nach L.

wäre die ."Seekrankheit als „nervöse iitörung* anzu-

sehen.) — 4) Uuchsermever, Zum Wioterklima
NordwestdeutmAlands. gr. 8. Hit 1 Abb., 16 Tab. und
4 Taf. Oeynhau'5' n. — T)) Daremberg, G., L'hygi."-ne

des stations hiveruales maritimes. Revue d'hytri'tie.

T XVI. No. 7. (Die Gesundheits - Einrichtungen iu

Cannes — speciell dessen Canalisation — , die prae-

tische Hygiene in Mentone — Latrinen- und Abfuhr-

wesen — , die bezüglichen Vorkehrungen in Monte Carlo

und Monaco — hier speciell die Ableitungen der Un-
r- in:;;keit<'ii in das Meer. .Schliesslich ist eim^ Rechen-
hcliafi-^le^rung über die Typhusmorbiditat der Curorte

angefügt.) — 6) Hinsdale, Guy, The comp.arative

rarity of pulroonaiy tubercukwia in the highlands of

l><<nns> Ivanta and the adjaeent oounties of iTew-Tork.
Med. in'ws. N'.. T). !\-]s ki'initen, eb'-nso wie die Adiron-

dack-MiMintains, als kliniaiischi^ ("urgegenden für New-
York und Unigegend auch it» Frage kommen die Cour.-

ties: Chautauqua, Cataraugus, AUegany, Steuben,
Chemung, Fioga, Broome einerseits (New •York], —
Mc Kcan, rnttcr. F*ires) . riarion, Elk, Camcron,
Union, ^ullivan, i'iku t'ouuty andererseits [Nord-Penu-

sylvanienj.)

B. Endonisobe Kränksten.

1. Kropf uud Kretinismus.

1) Slown, Allen Thompson, The geographieal

distribiiliiMi of guitre. Ediiib. med. Journ. M.ay. — 2)

Armaingaud, De la Non-decroiisance di' Tendemic
goitreuse en France. Revue d'hygiene. T. XVI. No. 7.

(Es handelt .sich in der Arbeit, unter mehr allgemeiner

Beziehung auf die Kropfzahlen bei den Conscribirten seit

1874, um die Erwägung der prophylacti.sehen Maass-

regeln ; Wasscrabkoehung. Mi' : n -.ihntorien i-te.) 3)

Sievcrs. Rieh.. Till Kaniieiinmrii om .Struma i Finn-

land. .\vec un resunie fran>,ais. Helsingfors. (Bereits

im vorigen Jahrgang. Bd. 1. S. Stil, referirt)

Es handelt .sich bei der geographisch-medicinischen

Arbeit von .Slown (1) im Wesentlichen um eine Re-

vision der Grenzen, in welchen gegenwärtig der Kropf

in England und Sehottland gefunden wird. Mit ilteren

Autoren ^tfllt Dcrbydlire als d.as ei>:*-n(lii-li'" Kropf-

gebiet allen sonstigen endemischen Bezirken Englands

voran. NotKngham, YorksUre, Appicby, kommen nir

Erwähnung. Demnächst Keswiek, Penrith-Cumberland,

Rnekinphamshiro. Mi'^ Frequenz d<-s Kropf'-s iti L'.ndiiti

hält Verf. für viel höher, als sie je zuvor angegeben

Vörden ist Aber auch Hampshire, Norfolk, Sossei,

Surrey, Moanoutb, Somnerset» dnige TbeÜe von Nor*

thunibcrland, die hügligen Landzüge von Staflbrdshire

müssen als endemische Kropfbezirke beaeiehnet worden.

ISne gewisse Hibiligkmt besitrt der Kropf «ndi in der

Hrafschaff Walr»;. P'-nsi^ep'^niiber sieht .'^ehottl.and als

ein nahezu kropffreies Ttrrritohum. Von ganz bestimm-

ten Loealititen abgesehen (Pertsbire, Striebe ao der

OstkSste, Penikuik, einige südliehe Gegenden, Roxburgh*

Selkirk, IV elib s. Lanark, Duinfries. Berwick, Wigtown\

wo der Kropf bekannt uud sporadisch zu beobachten

ist, kSniien nur das oben Nitii-Tbal mi gewisse Punkte

io LaoBikshiia ab Punkte grtaerer Knipfreibnitaag

genannt werden.

2. Aussats.

1) Qoldscbtiiidl . La L/pre. Observations et es-

pMenoes personelles. Paris. — 2) Sehenbe. Der
Aussats. Sep.>Abdr. aus No. IB des Gorresp.-Bl. des

.\llg. ärztl. Vereins von Thüringen. (Nur Bekanntes.)

,S) White, James ('., Thc contagiou.sncss and cen-

nf I,._-prosy. Hc^ti.ii ,l..urii- Xo. 17. (Es wird ein

Bild der Schwierigkeiten entworfen, welche sieh aus

den bisherigen unvollkommenen Beweisen für die An-
steckungsrihigkcit des .\ussatzes ergeben haben und be-

sonders eingegangen auf den Verkehr ausaatabeier mit

«uasätiifsn Gemeinwesea, — auf die isdtvidndl« Au-
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steck uiig.-.faliigkeit, — auf den Mochaaumos derl'<'ber-

tragunj^ bei anderen ansteckcndeD KranUieiteD, — auf

die eigeDtUchen Ursachen der CoDtagton, — auf die

Ifaassnahmen d«r Vorbeugung und yerhfitang.) — 4)

W.i!1("r Wyman, National conlrol of Lcprosy. Med.
News, .luue IG. (Verf. hält es für nolhweiidig. dass

Imraigrantt'n verschiedener l'rovonicnz gegenüber die

BestimmoDgea üb«r die anateckeoden Krackbeiten auch
beim Verdacht auf Aussato in Anwendang gezogen Ver-

den und spricht sich mit Entschiedenheit für eine na-

tionale Controle bei Lepra aus.) — 5) Nemnaiiii. J..

Fall vr>i, L. pr.i. Wien. Wochenschr. No. 49. (Betrifft

einen If.jähr. Knaben aus Pitesci, nordwestlicii von

Bukarest, der nie über seine heimi-schen (Jrcnzcn hinau.s-

kam. Nach Aussatzbacillcn scheint nicht einmal ge-

sucht worden zu sein.) — G) Rcisncr, A. t.. Ein Bei-

trag zur ri^ntigiositat der L. pni nach Beobachtungen
im St Nicoiai Arnienhause und Uussiscben Armeuhausc
/ .. V. '^ii im Sommer 1893 und einiges über die Behand-
lung der Lepra im Sttdfaehep Leprosorium. Honatsb.
t prack. Dtoinatol. XVIfl, 4. (Contaglositat dentTieh

ausgesprochen : eiuigi' Erfolge mit tiurjunöl.) — 7) Fi-
sichella. Vinccnzo, II Racill" di Hansen ucl sanguo
dei lebbrosi. Gioru. della reali r m' (rigicne. Decbr.

(UebersichtUcb geordnete Befunde der Bacillen in Kno-
ten — 10 F., Im Blut 90 F. Angefügt ahid 7 raie,
in welchen nach Tuberculin-hijectiniien die Anssaiz-

liacillen auf längere Zeit aueli aus dem Blut versehwun-
drii waren.) — 8) Bibb. R. H. L.. The naturc and
treatment of Leprosy. Amcr. Joum. Nov. -— 9) Heyde,
James Nevins, The diatribution of leprosy in North
America. Aracr. Joum. of med. sc. CVIII. Septbr.

.\uch Bo.ston Joum. June 7. — 10) Morrow, Prince

A.. The diaciii'stic feature.s and treatuii ut ..f lepr^sy.

Ibidem. CVIII. .Septbr. (Genauere Würdigung einiger

Hautsymptome, in sp. auch der erythematösen Flecken,

Mwi« der bullösen Fona.) — 11) Lorand, Aioold,
Mitdieilungen Qber die Lepra in Schweden nnd Nor*
wegen. Wien. Wcelinisehr. No. 2^1. — 12) Meyer,
H., Uebcr die Lepra und die zur Kinschränkung der-

selben geplanten Kinrichtungen .seitens der (ie.selUchaft

rar Bel^mpfiing der Lepra in Kurland, gr. 8. Riga. —
18) Leloir, Bfeari, Finden sieh in den als leprafrei

bekanntei) Landstridisn Prankreichs, insbesondere im
Norden und in Paris, Spuren der alten Lepra V Arch.

f. D.miat. u. Syph. XXVI. — 14) Nonne, M.. Kli-

nische und anatomische UnterBOohaog einea Falles von
genetalisirter tuberöser Lepna «te. (p^-A.) gr. 8. Mit
Bib. Taf. Hambiug.

Goldsebmidi*a p«re9nUebe AassatK'Beob»
achtungen und -Erfahrungen (1) beziehen sich auf

Madeira. Erst seit 1S30 scheinen die geschlossenen

Einrichtungen in Fnncbal für die Einlicfeniog der

biaken in regelmässiger Weise benutit vorden m
teio tmd «war in dem Mnasse, dass durehsr'hnittlich pro

aano S4 Zugänge erfolgten. Ende läiK) hatte man 224

in der Leproaerie an behandeln gehabt Die Anzahl

1' r
j_'
v'enwärtig auf der Insel vorfindlichen Ijcprakran-

ken berechnet fi. auf 70, das wären auf je 10 00(1 Ma-

deraoer je 6. Klimatische, Trinkwasser-, dirccte Nah-

nunga-BinfOsse sind oidit naehsoireisen. Heredität nnd

Cootagion werden im jetat gebräuchlichen Sinne dureb-

gesprochen. Thiere möcht«- G, nach seinen ei^ronen

Versuchen für gänzlich immun gegen Lepra- L'ebcrtragung

halten. Dia beim Menaoben bisher mdetten positiven

Oebertragungcn möchte er. nach eigmen fooeulationt-

versuchen (an bereits Itranken) nicht völlig znruck-

velsen. Hier kommt Verf. auch auf seine thcrapeuü-

aebeo TernMb« mit TaberenÜDeinapritniiign an Ana-

satzkrouken zurück. (Vgl. Jahresbericht 1892. I.

S. WS). B'ne pathogenetiaebe Skine der Aossatser-

scheinungen ist angeschlossen. Dem Geschlecht nach

stehen die .\ussatzkranken auf Madeira aufTallend

gleich: 47,6 M. zu 52,4 F. In den Altersstufen folgen:

20-80 J. mit 72. — 10—20 J. mit 56, — 80-40 J.

mit 45, — 40 .'lO .1 mit 81. Die nocb sonst erwähnten

Eigenthümliehki iti n kommen auch anderwärts vor.

Die Leprastudien des mexikaniüchen Arztes

Bibb "(8) knQpfen an die baeteriologische Dordifor-

schung von 80 Fällen Knotenaussatz und 5 Fällen

FIcckcnaussat/ an, deren jeder den Bacillus Leprae

massenhaft darbot. Aber nicht bloss in den knotig

und sonst entarteten Hautstellen fand B. den Baeillos

Hansen, vondern auch im Blut aus den Knoten, im

Secret der .\u.s.satzgeschwüre, im Sputum und in den

Nasensecretcn. £r vennisste ihn dagegen im strömen-

den Blut gesunder KSrperregionen (gegen K9bn er nnd

Cantlie), ferner im Urin und in den Fäces. B. kri-

tisirt nun die positiven Funde und Fundorte anderer

Microscopiker und zieht für die Uereditätshypothese

jene nidit sehr binügen mie heran, in denen bei

Rlutsven)ran<ltcn gleichzeitig und frühzeitig Befunde an.

Leprabacillen erhoben werden konnten. Manson's

Hypothese von der Uebertragung Seitens gemeinsamer

Vorfahren unter Ueberspringnog der direeten Descen-

denz wird l^rilivirt und ihrer VenvertVi ini,' für die Er-

klärung der langen Incubation eine gewisse Berechti-

giing zugestanden. Angeborene Lepra stellt B. mobt

so schroff in Abrede wie Kaurin und Arning, und

möchte sie eher mit Hansen als «»ehr begrenzt ange-

sehen wissen. In einigen mitgetheilten Kraukenge-

sdiiehten treten allerdings die FMhersebebnngen In

ungemein zartem T-ebensalter hen'or. Schliesslich wer-

den auch die Contagion und ihr Mechanismus (Arning's

Inoculationsexpcrimeut) einer neuen Kritik unterzogen';

irie fast alle Lepra-Beobaditer bat aaeh B. Fälle so

intimen Zusammenlebens mit .\ussatzkranken OOnstatirt,

dass eigentlich l'cbertragung hätte erfolgen mfiasen —
und sie erfolgte nicht.

Heyde eonstniirt in seinen geograpbiseben
Lcpra-.Studien (9) einen firmlichen Zuc drs in

Asien beheimatbeten Lepra-Bacillus nach dem Westen

und nach dem Osten; man müsse gleichsam zweilnvft-

dons-Armeen nntersdieiden, di« soletrt den Nerdame

rikanischen Continent übery.ogen hätten. Nach W>'sjen

markirtea sich zwei Züge, der eine um das Mittclmcer

herum Aber Sjrrien naeb dem Norden, — der sweite

am afrikanischen Ufer hin und abbiegend durch Egj-ptcn

über Wrsf. und Süd-Afrika. So sei dort '1er nördliche

Weg längs des St. Lorenz-Stromes zu verfolgen, —
im SOdon seien Brasilien und Guayana die geeigneten

Einfall^forten gewesen. Aber auch ein directcr schmaler

Faden von Thina h- r sei über Ilawai und die Samoa-

Inseln deutlich zu verfolgen, ein ähnlicher von den

SandviebsinselD, iro der Aussats so oolossal verbreitet

sei. Auch auf New York mit seinen uncontrollirbaren

maritimen Verbindungen habe man .sein Augenmerk

richten müssen. Bei der Verbreitung nun auf der west-

lieben Hemi^bäie selbst sei dud der Norden viel nul-
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der fortgekommen als der Süden. Aber aoeh die nörd*

lioLcu Provinzen Siidamenka.s seien noeb nicht SO sterk

tirilTi'ii woril'-ii ;il> die siiiilii'hen. Ni'hmc man an<leri'r-

süiu von Nordamerikauiüclica Stuaten-Complex Mexico

aiu, ao sei dort der Aussatz nicht Terbreiteter vie in

Europa. Trotzdem müsse Nordatin rikn . da es au<-h

heule noi'li von allen 4 Ilinimelsrielilungen her mit

Aussatz iullltrirt wcrdcu küouc, »eine AbwehrptliclUcn

viel ernster nehmen. Dem Verheimlichen der Krank-

lu ii m i>se entgegen gearbeitet, die Aerztc besser für

die l)iaj;iH>s*' informirt werden. Eiii strenges Repulsiv-

Systeui nach der Art des Orients befürwortet 11. nicht.

Selbst in bdimännischen Kreisen hat, wie Lo-

rand (11) ausführte, die Ansicht geherrsclit. da^^s der

Aussatz in Schweden sich auf ein Paar verstreute

Fälle, etwa bei Eisenbabnarbeitem beschränke, die aus

Norwegen wieder in ihre Heimath sorQekgekebrt seien.

Eine ad hoc aiiKi'stollte Forsflmn<rsreist' hat den V'T-

fasäcr anders belehrt. Schon in Dalekarlien (Leksand)

begann die Sammlung .seiner autoptisoh untersnebtsn

Fälle, die bis zur No. 28S anstiegen; 50 bevölkerten

di'- T,c[>ri>sr;ic in Jerfsü (lli-lsinglaiid). fl.")'2 waren

auf Morwegiscbem Boden bei Drontheini iu Uvitj^jaordet

ztt sehen.) In Dalekarlien geborten die Leprösen aus>

nahmslos d< n init' ten Volksschichten an und waren

arm und hcnuitorp« kommen. - Verfasser ist nach den

Ueobachtungen, welche er in Dalekarlien machte, über-

seogter G6ntagioni>t; nach ihm beifeB die dortigen

Aussatzkranken, da sie frei lienimgehen und mit ge-

sunden Personen znsammpiiwohnen. eine grosse (iefalir

in sich. — .\uch in iielsun;l.ui'], ipceicll in der Jcrf-

sö'er Leproserie Cud L. Krankengeschichten, welche

anders als durch stattgehabte Contagion garnicht ver-

ständlich waren. Allerdings bandelte es sieh um oft

recht lauge Ineubation. Hier wird — nach Norwegi-

schem Vorgänge — eneigisdi isolirt. Nach ofSeiellen

Daten wnr dit- Zahl der Aussätzigen in den ciiiz'dm'n

Gemeinden folgende: 1 in Gotland, 24 in Vcrculaad,

1 in Stockholm, 4 In Bohnslin, 9 in Upsatalia, i in

Jemtland, II in Meddelpad, in Kalmarlän, 14 in

AVester-Norrland, 30 in Dalarne (Dalekarlien) 1 in

Blckkingen, 57 in Hcisingland. Da eine in Jerfsö ge-

führte Statistik 46S AussatifiOle kennt, vertheUen sieh

die oben nicht namluift gemachten auf Lappland, Noor>

land und audctr Tr ivinren.

Leloir (Iii) bringt in seiner Jüngsten Arbeit über

das Persistiren der Lepra im Norden Frank-

reichs eine Casuistik bei, welche eingehender Beaeh-

tuni; wt-rtli cr^i^hciut. Fall I: Multiple Gangrän

der Haut bei einem Mädchen von 18 Jab: n.

(Beginn der Hautafeetion mit sebmenhaften Sensationen

im Bereiche umschriebener Stellen der Haut. An-

ästhesie der Stelle, wo der gangränöse Schorf erseheiiit.

Multiple iicrde von Gangrän von pergamentartigem

Aussen; daran ansdiliessend'Ulcerationen mit nach-

folgender Keloidbildung. Keine bemerkenswerthe .Stö-

rung des .MlgeiiH'iiiheiindeiis. Heginn der Erkrankung

vor drei Jaliren. Verschiedene Metboden der Behand-

lung. Keine Besserang.} — Fall II: LeprSse Tro*

phoneurose bei einem Mjähr. Landwirth. (bt

nur in benachbarten Departements und in Belgien ge-

reist, nie Soldat gewesrn, nie TWnkcr, nie sj-philitische

Bla-ienhüduiig an Y<'rderarmen und Beinen; weitver-

breitete Uautanä-sthesie; neuralgiforme Schmerzen; Ab-

magerung, Mutilation, Klauenbildung, mient aa der

ri'ohten Hand, dann an den anderen Gliedern.) —
Fall III: Lepröse Trophoneurosc an einem
tüj.ihr. Drescher. (Niemals aus l-'raukreich heraus,

nie beim Militir. Flaminder der Familie nach. Foaa*

srhwfi'.se, Akrodynie an den Fusssolilen. Vitiligo an

verschiedenen Kürpergegenden. Atrophie und Vcrstüm-

meluugsproceäse an den Extremitäten; am linken Bein

bis n» Lende hinauf. Qleiehsdtige lebttqnnia der

Ratit und Mnluiti jx-rforans pedis und nelfache sub-

epidcrnioidale Knoten erinnerten an Lepn mixta.) —
Fall IV: Trophoneurosis leprosa mutilans
bei einem ßGjähr. Hirten. (Geschwfinbildniigen

an den Händen; Sehuppen. Knoten, Schmerzen u. a.

Gefühlsabweichungen viel später, erst nach dem GO.

Lebensjahr. Dann Atrophie und Deformilat der nchten

Band. Blutung an der rechten grossen Zehe, fljpiter

vollständige Klauenhand. l'mwandlung des rechten

Fujises in zugespitzte Kegelform. Geschwüre und pem-

phigusihnliche Blasen.) — Fall V: LeprSse Tro*
phoneurose bei einer 58jähr. Haushälterin.

(Aus dem Departement du Nord. Beginn der Hand-

und Fuss-Deformationen nach einer Trauma wahrend

der Menses. KlauenfOase und lebthjroais; Sehwellungmi

und ^jrperästhesien. An den Händen Muskelschwund,

Subluxationen aber keine Knocbenzerstürungen. f unter

heftigen neuralgischen Schmerzen. Leprabacillen weder

in der Bant no«h in den Nwfeo.) -~ Fall VI: tre-

phische Muskel- und Haut Affeetionen an

einem 20jähr. Kranken. (Amyotrophie der oberen

Extremitäten, Bildung von Blasen und Knoten an den

Händen, Alteration der Nägel. Störiingen der Sensi-

bilität. .Syringomyilili^elte Dissociation. Parese und

Stciligkeit der unteren Extremitäten. Verlauf unter

sdir schnell zunehmender Schwidie.) — Venn nun L.

an diese Specimina die Fr.ige knüpft: Sind das nicht

veikrunmerte Fäl!'> vi<n .Vnssatz? Spuren der alten

Lepra y — so kann er doch eine rund zustimmende

Antwort nicht geben. Wie IBr den Norden und für

Paris wo zuerst (1884—85) und später 2Jambaco-Pascha

nsOS^ g*'^eigt habe, kommen in Frankreich unbenannte

ittark an Lepra erinnernde Kraukheil^bilder vor, die

MSglichkeit, ja die Wahnehmnliobkeit wdse sie dem

Aussatze zu. .\llein - und dies muss er vor allem

Zambaco entgegen halten — es fehlt der Nachweis der

Lepra-Bacillen. Ks kann, so lange er fehlt, die Theorie

Ton den persistenten entarteten Aussatzresten eben

aucli nur als lockend, als verführerisch, nicht aber als

auf wisseuscbaftlicber Basis stehend, gelten.

8. Hfiilieii.

1) The Heribcri-Outbrcak .it Dublin Brit. Joum.

Octbr. 13. '.'0. (Zwei kurze Artikel in Verbindung mit

den unter No. 3 refnirtcn Thatsachen. Aulailend ist,

dass auch in diesem Anftati eine spedell« Unaehe
dieses merkwürdigen Aoabrncha reo Beriberi vieht er
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Srtert wird. D«r Antbliek mif die JapaniMli« Kak-ke
hat vifl Unzutreffendes. Für die Kr.inken des Richtiiond

lunatic asylum wurden liosondere liölzcriic Baraekcu

erbaut und eine Speiserolle von besonderer Heichhaltig-

keit eiogeföbrt.) — 2) Kirch berg, E., Relatioo de
trois eas de B^ribM. Gas. des bdp. No. 1. (Es han-
delt sich um 8 von Port du Moule [Guadeh^upe] zu

Segelsfliifl" nach Nantes j^elangte juiit;i^ Matrosen. Die

klini.schen Beobarhlungen biet<Mi keine neuen Seiten

oder Besonderheiten dar. Therapeutisch worden mit

Chfaiin und Opium ^te Erfi»l|!e «rrtieht. Die in den
Kpicriscn gezogene Par.illele mit .'^e,,rbut -— K. bebt

allerdings aueh diffcrential-dla^rmistische Gcsiehlspunkte

henror — kann als besonders gegliiekt nicht gelten.)

— 8) Cameron, lleriberi. Doubl. Journ. p. 430.

(Aus Anlass einer Ueberhäufuüg um nahezu 40 p<*t.

brach im Ricbniond lunatic asylum im October 1898

eine 150 Manu umfa.<<sende Krankheit haus, ,.a di.seasc,

resembling closely bcriberi, if it be not aetually that

malady.* In Tod gingen 20 F. aus.) — 4; Üuw^-
band, C. I)., .Icts Over poUfrequentic en bcriberi.

Geneesk. Tvjdjicbr. voor Mederlandsch Indie. 84. —
5) Sehenbe, B., Die Beriberi'Krankbeit. Eine geo-

graphisch incdiein. .''tudie. M. 2 Taf. u. 1 Karte. Jena.
— i'y] Haeften, F. W. Tan, Ueferaat van ecnigc

pnblicaties over beribert öcneesk. Tydschr. voor Ne-
derl. Indie. 3i. (Nur eigene Kritik; die recensirten

Selirifken sind Pekelharing u. Winkler, Bentlcr,
Scheube und Bftts, auch Wem ich, Kneyelopädip-

Artikel.) — 6) Coek, H. de. Fnlia Scaevulac Koenigli.

(Bapatjeda). Een nieuw geneesmiddel bij de behand-

ling Tto Beri->Beri. Ueneesk. Tydschr. voor Nederl.

Inm«. 84. (In 10 näher mitgetheilten Fallen schien die

Digitalis ähnliche .Scaevola* die Aufgaben eines Merz-

tniiicums und Diurcticums glänzend zu erfüllen, aueh

die Genesung abzukürzen.) — Sj Tu n zel tu a n n . Iv W.
von, A contribution of the study of Heri-Hi ri. Laneet.

Decb. 22. — 9) Beriberi in Ireland. ürit. .l .uni.

Oct. 20. (Mehr speeulativen Inhalts; Gedanken über
Klima und Reribcri-Keime.)

Bei dem Ik^treben, die Uäufigkeit des I^uls-

seblages unter dem Einfliiss der Beri-Beri-

Krankheit sa ermitteln, ging Ouwehand (4) von

den norniaien Pulszahlen bei Kurnpäern und Kinge-

boreneo (Padang) aus und fand bei den Erslcren den

Palvdilag durehgehends frequenter nnd nrar Mwobl

im Stehen, als im I.i< g' n um 4 .^'ehlilge, beim Inne*

halten nach vorhergehender stärkerer Bewegung um
6 Schläge. Vou den Eingeborenen hatten nur öO pL't.

eine Pubireqaenz über 80 Im liegenden Zustande, wSh>

rend an dieser höheren Pulsfrequenz die Kuropäer sich

zu 70 pct. betheiligtcn. Dementsprechend waren die

lilaiiuia und Utniuia

im im nach
Pti-hen l.ie^'iU Bewegung

Europäer, Max 144 IHO ITS

, Min CO 54 72

Bioceborene Max. ... lU 120 154

. Mio. ... 62 58 80

Aueh des Vfs. Knukenxiffero über Europäische

Beriberi-Fälle sind nur klein: 9, vecu n<<eh 'JA U n-

valescenten früherer Jahrgänge traten. Etwa r.(j pCt.

gingen mit ihrer Pulsfrequenz über die Hübe von 90

Pulsen kinaui. Von Eingeboreneo standen zur Beob«

achtung 29 frischere und C7 altere Falle. Aus diesen

müchte Vf. den Schiuss ziehen, dass mau nicht zu viel

Gewicht auf eine erbShte Pulsfrequeos legen kann.

Wemgistaiw trano keine Unterlagen aus dem Pulsver-

ISM. Bd. L

halten der Recoovalescenten zu entnehukcn, auf Grund

dessen man hätte bestimmen kSnnen: diese Person ist

von Beriberi hergestellt und frei, — jene nicht. Viel-

leicht haben manche Beobachter Recht, wenn sie die

Stärke des Herzstosses für ein Zeichen der Wiederher«

Stellung halten; aber auch hier kommt, wie 0. betont,

diieh sehr viel Subjectives mit ins Spiel.

Die Beriberi-Studien Tunzelmauu's (8) be-

siefaen sich auf Beobaabtungen im Tan Tock Seng —
Pauper-Hospital — auf Singapore und (ielen in die

Zeit von Febr i »r b's September ISOl, während welcher

ein Material von 4(X> Fällen verwcrtbet werden konnte.

Doch beschränkte sich T. absichtlich auf 59 Fälle, über

volcli' r Li nauc Notizen nahm. FrdaOth :: ^ ü bt er

ein. 1
- II hiimo>tatisehen Veränderungen hi. il. ei si-ine

Auimerksamkeit überwiegend zugewandt zu haben, und

dem Gedanken sehr augänglicb gewesen su sein, dass

die abti.'rmc Bluteircuiati.jn in erster Reihe durch Ab-

weichungen der llerzthätigkeit herbeigeführt worden sei.

Daä soust .sehr gut gelegene Hospital steht stark unter

SumpfeinflQasen; die Patienten sieben sich in ihm niebt

nur Beriberi zu, sondern die .'Sterblichkeit der Krank-

heit muss auch als eine recht hohe gelten: T. berechnet

sie auf 88 pCt. (Lauge vorher hatte Simon sie Inden

Strait Settlements auf nur IM pCt. berechnet.) Die

Definitionen T's. lehnen sjeli nun allsuschr an Go-

wer's Handbuch an, so dass er ohne weitere Kritik

Beriberi als „nichtcontagiöse miasmatische AlTeetion und

als periphere Neuritis" auffasst. Hin.sichtlich des Be-

fa!l''iiNi'ins der Nerven glaubt it auf eine H.'/it bung zu

deren Länge und der Phidilection Seitens des Beriberi-

Processes aufmerksam machen zu sollen. ZuTÖrderst

wurden immer die Uotenehcnkelnerren, stets später die

Ariiinerven ergriffen; am sjiätestcn wurden in den

Krankhcitsprocess die kurzen Kumpfnerven einbezogen,

Vagus, Phrenicus, die vasomotorischen Nerven des Ge-

sichts allerdings wurden früh afficirt, so dass von ihnen

ein Tlieil der Anfangssymjitome ausging. .\ls Beläge

für seine Anschauungen iheilt T.nun seine 21 „typischen

Fälle* mit. Die beigegebenen patbologiseb-aoatomiseben

Abbildungen sind sehr schematisch ausgefallen.

4. Tropi.sche Dvscntrrio.

Bertrand, I;, K. et Baucher, Note sur la bac-

t<'ri(>li"igi.' d>-s seil. > <Lll^^ l.i dv M titi-rie ehroniquc en*

dcmique des pa\ > eliauds. da/, iiebd. N... 1.5.

Die Arbeit Bertrand's und Baucher's bildet

den Auszug eines grösseren Werkes: „Nouvelle ^tude

bacteriologique des .scIles", in welchem - Ii i I-

g'.yle Aufgaben ausführlich in Angriff genommen linden:

1. Die pbysicalisch-cheuiischen Charaetere der Stuhl-

i^nge: S. die dirccte bacteriologisehe Untersuchung;

3. die niicrol>iologi»che Analyse. Hier sind b'-vinders

die „anacroben Vibrionen" und der „Bacillus pyocya-

neus*" auf ihre gegenseitigen Lebensverhältnisse unter-

tndit Der Pyocyaneus ist aus den Dejectionen der

heiniisele ii P\ v. nt. ri.' weit leichter rein zu züchten,

als aus denen der tropi-ichen, wo er sich nur sparsam

und mit der Neigung, seine Spccilieität ebsubassen,

voründet Endlich kommt als sehr wichtig für die bar-
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terio-iliologiscbe Auffassung der chroDiMbeo Dysenterie

der Tropen das Bacterium coli in Betracht. Man tiudet

CS als zweifache Varietät des niiutlichen Typus, nämlicb

uIh die „weisse Varietiit" und ah die .gelbe": Bexeich»

,nungen, velebe eigeotlicb tod der Farbe der Colonien

hergenommen sind, in veleben sich dieselben bei den

Züchtungsversucheo darstellen. Die wei^ Yarittät

reprSsentirt eigentlieh die klasaischon Ersdiniiungii-

formen des Eschnieb'scbeD Baeterium coli. Die Aebn«

licliki'itrn mit der ^'elhoii Abart sind aber ungemein

groüs. Au ätapb}iöcuccu&arten koutuicn alle S: der

aureus, albus und eitreus, an Strepioooceen 9, beide

nicht verflüssi^t.nd und durch die KomerjgrNse UBter-

schieden, in den Dysenteriestühlen vor.

5. Sleopinir-sirkness.

Forbes, C, The siccping sioknt'ss of West-Afrika.

Laneet. May 12. (Nur Bekanntes.)

(i. Filaria-Kraiiklii'itfii.

Manson, l'atriek, Elephantiasis Arabum in tlie

>outh st.a iNlands. Brit Joum. Juiif {\\'\< si hr

M. auch Anlass hatte, aus 88 neuen Blutuntersuchuti):i-n

mit Vilaria-Befttnden die Riehti^'kcit setner Fflaria-Mypo-

these beslätijit zu sehen, so betont i r il. , h gelegentiich

der Mittheilung einer neuen Reihe llie)>lianti:isisralle

von den Siidsce-Inseln, dass die Filaria nocturna nicht

der einzige Parasit sein möge, oder nicht das einzige

pnthologisehe Agens sein niügo, welches Elephantiasis

zu ententren im ,'^taiide ist. Diese MSgUehkrit zuzu-

iasseu, liewüj; ilin speeiell dii- niisst rordentliehe J'rädi-

leetion der elcphantiastisdien l'r<'e.'sse Itei den SSdsee-
Bewohnern für Anne und Brustdrüsen.)

7. Bilharzia-Krankheit.

Rütimcycr, L., Leber Itiihaniakrankheit. Mitth.

aus Kliniken und mcdicinisehi n Instituten der Schweiz.
Erste Reihe. Hft. 12. Basel, Leipzii; u. Paris. (Eine

sehr tüeliti^" und braiiehbare Zusamiie iistellung des

lickannt«n, instbesondere auch im Hinblick auf die

voblgeluagMoen Bilder der 4 Liehtdmcktefeln).

8. I'iiuk'inisrhc Dculeii.

Drown, W. C, An unde.scribed inflammator}- ul-

eeration oceurriug in the tropics. Laneet. Aug. 11.

(„Tongkah Boil* ist nur für den Verf. „undeseribod").

9. Madurafoss.

Boyce, R. W., The fungus-foot disesaso of India.

Brit Joum. Sept. S2. — Dasselbe in Hyg. Bandschau

Ni>. 1*2. (Boyce und Nusserwanji Sur^-eyor erörtern

die Filsverhältnisse bei Jfadura foot und'swar sowohl
bei der schwanen als bei der weissen — actino-

mye. ^:ihllliehen — .\bart. Bei Ziiehiunj^sv ersuchen
ergab sich das Piizwachsthum als i-ln viel langsameres
nh das der Cladotlirix astt-roidcs, alba, dicbotoma oder
Actinomycaa. Subcutane Impfungen riefen bei Kanin-
chen, Ifeersehweindien, Affen und Satten <itets loeaTe
Üeictj.iti — Tumor — htTVor. Dadurch wird das

Ver.'>taudut!>.<> der Entwicklung auch de» weiü^eu .Madura-

Fusses erbeblieb gafonkrt).

10. Latah (Miryaohit).

Brem, I'. C. J. van. .lets over Latah. tieneeak.

Tudsc-br. voor Nederl. Indie. 84. Auch Deutsch in

Allgem. Zeitecbr. f. Pkyob. XXL S. Heft

Unter „Latah* versteht man, oaeh den Ans*

führungen Hi er tin KrankheitsbUd, dessen Haupt-

eharaeteristicuiii darin b'-ruht, daNS von d'M« Kranken

ungewollte Bewegungen und Töne hervorgebracht

werden. Dabei ist der Intelleet nieht gestdrt; ione-

tionelle Neurosen, hysterische Di.sposition, epileptoide

Zwangsziistiinde :<ind nielit einmal aiiL'edeutet. Das

llaupteontingent der Krauken btcllen iu Miedcrläadiüch-

Indien besonders einKeborenc Franeo im jugeodliebeo

Alter; Männer lludet man selten befallen. Mit Recht

erinnert B. hinsichtlich der Aehulichkeit dieses aclio-

logisehen Zuges uud gewisser Partieen des Kraakhcit&-

bildes an den Sibirisehen „IKryadut" und an eine von

Hi'>;s1röm besonders treffend geschilderte Nachahmungs-

Krankheit bei den Lappländern. .Wenn ein Indi-

vidttam den Ifond Sflhet oder sehliesst oder mit dem
Finger auf einen GegMistand seigt oder tanzt oder

irgend eine andere Bewegung DUlcht. so werden * (in

Folge eines spccitiseh hoben Grades von ExcitabUität.

Bef.) »diese Bewegungen von Allen, die sie benwriteD,

nachgeahmt. B. analy.sirt nun S acute Fllle VOB

.Latah*. die er kliiiiseh beobachtet und genau notirt

hat. Bei einigen, besonders den älteren Weibern, um
vreldte es sieh handelte, lisst sieh doch eine Ißtbe*

theiligung. besw. De;^>neTation der intetlectuellM

Fähigkeiten nicht wohl verkennen. And re Male war

die <jucllc, aus der die nachgeahmten Bewegungen

stammten, noch naebraveisea. Im Aoaebluss «M
auch die Minauderie, Disposition automatique der

Franiosen erwähnt, auch der „Maladie des ties" gedacht

(Echokinesie, Echolalic, Copralalie). Therapie exlstirt

nieht; an Hypnotidren hat Terf. gedacht, jedoch ab-

ricbtlieh darauf Tersidit geleittot
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DRITTE ABTHEILimG.

Arzneimittellehre, öffentliche

Medicin.

Pharmacologie und Toxicologie

bearbeitvl von

Prof. Dr. THEODOR HUSEMANN in Göttingen.

I. Allgeaebe Werke.

1) Binz, C, Grun'iziit;^ der ArzinMiiiiltt'lkhre. Fin

kritisches Lehrbuch. Zwlilfle gemäss rlcn neuesten Zu-

s&txea und Verbesserungen des Deutschen Arzneibuebs
beariieitete and durah «oe Verordnnngslehre veraehrte

'

Aiiflngc. 8. VII. un<l 345 Ss. — 2) Nol h n n i^» I . H. uml
.1. M. Hussbarh, Handbuch «Lt .\rzii<'imi1ti llt hr!>. gr. 8.

I'ii'rliii. — ;i I Il.ire. Hobliard Arrnnry, A toxil 'n k r.fjnai'-

tical tberapeutics. Fourth edit. 8. 794 pp. rbiladciphia.- •

4) Pbil Ups, C. D. F., Materia medica and Tberapeutics:

Inoiganic aobstances. 2. cdit. 8. London. — 5) Thoms,
Die Areneimittel der organischen Chemie. Für .Aerzte,

Apotheker u. Chemiker bearb. 8. Berlin. — 6) Trillat,
A., Les produits ehirniquc?, eniplovcs en m«'dccinc. 16.

415 pp. Mit 67 lUustr. Paris. — 71 Fischer, B..

Di« neueren Arzneimittel. 6. Aufl. gr. 8. Berlin. —
8) Helbing, II., Modem materia medica. 8. 27.') pp.
LiTidoii. — 9) I) uj ard i n - Up aiim et z . L'art de for-

nniler. 18. Paris. — 10) Dehio, K , In der Dorpater
Poliklinik gebräuchliche Recepte und Verord. 3. Anfl.

12. Dorpat -~ 11) FormulM magistraics Beiolinenses.

AosK-fllr 1894. gr. 8. Berlin. — 19) Still« u. Maisch.
The national Dispensatorj-. Cnnt. the natural his(«ry,

ehemi.str)", pharmacy, action and u.se-s of nudirine.

.j. . dit. 'With 320 iliustr. 8. London. — 13^ .-^'piire.

P., CompanioD to tbe Pbannacopoeia. 16. ed. Ö. 6ü3 pp.
tioadoo. — 14) Terlaao, K., De geneesmiddelen der
Nederlandsche Phannacopoe. 3. Uilgave voor Apothekers.

Oeneeakondigen en Studerenden. 8. s'Gravenbage. —

15) Itallic, h. van. Eenvoudige en samengesetstc
genfe.smi<ldelen Simplicia en Composita). 8. Amsterdam.
— l*j) M a r t i 11 da !• , W.. Analy.ses of twclve thousand
].ri >eris»ti.ii,s bring statistics of tbe frequcnce of use

therein of ofäcial and uooflicial preparations. S. 90 pp.
London. — 17) Bonebardst, A. n. H., Nomreaii wr-
mulain- mapistral. 80. idit. 18. Paris. — ISi Sof^iu'-,

R., Korri.ulaire .jn'eial de tlierapcutiquc infantile. 18.

Paris. — 19; Hi'c<| ui llon - 1, i in o ii s i n , H.. Forniu-

laire des medicaments nouveaiix pour lb*J4. 8. u. 314 pp.
Paris. 20) Oersclbc, Formulaire des alealoides et

des glycosides. Mit einer Einleitung von Bayern. VIII.

u. 818 pp. — 21) Meyer, Arthur u. K. Schumann.
At\:i> d- r nfficinelb'u l'llaiiZ" n. n.irst'-llunp mid Be-

schreibung der im Arzm ibuclie für das Deutsche Heich

erwähnten (Jewächse. (Zweite verbesserte Auflage von

Berg und Schmidt, DanteUung und Beschreibung' der

offleioellen GewSebae.) 7.—11. Lief. IV. L. ipzig. —
22) Schimpfky, It., Unsere Heilpflanzen in Bibl und
Wort. gr. 8. 92 farbige Tafidn mit Text. (Jera. —
23) Kohl, Die Pflanzen der l'harmacopoea Germania.
15.— Ii). Lief. Leipzig. - 24) Bardelcbcn, P., Kunos
Repetitorium der ofReinellen Pflanzen und Pflanzen-

familien, gr. 8. Königsberg. — 25) Muquin -Tandon,
.•\., Eli''nient,s de bolanii)uc medicale. 3. .-dit. Avec
1 3.) tig. S. l'aris. —2»',) I' e c k o 1 1 . Th. u. < Just.av, Historia

das piautcs raedicioaes e uteis do Brazil, coutendo a
descnpcao botaniea, eultnra, partes usadas, comped^,
seil eniprepo en divcrsas molestias, u.sos indu.striacs etc.

j Faseicolo. Famiiia das Musaoeas, Ziagiberaccas, Can
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nnceas, Marantaoeas, Orebidaeeas, Alismaceas, Mjrricn-

(•na>. Snlicineas c l'rtic.ircas. S. p. f^41 |{io

<li; .Janeiro. 27) Tsohiroli, \. \>u<l <>. Ocst« rlv.

Anatomischer Atlas Ht-r I'liarniai ügin'sif und Naliruiif;--

inittellehr«. Lief. 1—5. Leipzig. - - 2S) Durst, Adolf,

nrandüüf^ der Ansneidosenlehre uad einer dosolnfpAchcn

\rirhiii' lik in Bezug auf <lie innerliche Aowcmluin: dor

Ili iiiiitlcl mit besonderer Bt'riicksiohtiffunjf des l.- licns-

alters dt-r Kratik' ii uti'l der fj^'lMiiiicliiiclK'ii \r/in'i-

fornien. 8. Müiiciicn. — 29) ächulc der IMiarmacie

von Dr. Holfert, Thoms, Mylius u. Jordan. Bd. V.

Waarenkundc. Bearbeitet von H. Thoms u. J. Ilolfcrt.

Mit 194Abbild. frr-8 .HTH.Ss. Rerlin. - - .80) FIfickiKer.
F. .\., (rrundriss Pharmrir..L:ii"^i''. /wfiir mit H' -

rüolisichlißiing t' ohiH>icli wi«*h!ii.'i'r l'tlanzon ln-arl). Aull.

Bd.I. S. .%3.<s. Berlin. .^^l.) Lov \ . M.. Re|.etitorium

derOrogenkundc. gr.8. FreibuigLB. — 82)Dietericb,
Rügen, Neues pharniaeeutischcs Ifanuat, unter Beihilfe

l"ir. Bosetti. Mit in den T-xt g'dnnkton Fl^rlz-

sclinitten. gr. .H. Berlin. — ''<' l)iipu.v, K., Cours de

pharmacie. T. I. Avec64(ig 1. II. F.vsc. 1. Avcc29fig.
8. Paris. — 84) U Isamer, F., Pbarmacie domestique.

IS. Paris. — 85) Bieehele, Max, Phamaeeutische
I.*el)un({spr;lparatf. Anicitiinii /. D;ir-telluii(;. Rrkennung.

I'rüfuiiij u. stüchiHm>'tri.sclii'n Bcn'riinuni; oflii-inclleii

l'r.aparalen. gr. .S. ;iOS .^s. B-'rlin. — 'M'> .\riii>ld,

Carl, Kcpetitorium der Chemie. Mit besonderer Berück-
sicbtigung der für die Mediein wichtigen Verbindungen.
Für Medicitu r iMi'l ri;ann.»rr!]t' ii. s, ßlSSs. Hamburg.
— ;17) FiNi li< r. B . i.t lirl'in ii rj. r Chemie für Ph.tr-

raiiceuten. :;. rm Aull. -r. s i;.") ! .Mit 1Ü.1 Text-

abbildung« n. Miütgart. — i»"^; Ü-petitorium. kur7.e.s.

Her pharniafiiisisehen Chemie I Th. Unorganische

Präparate. II. Tbeil. Organische Priip-oratc. S. Wien.
— 39) neissler. F., Gnindriss der pbarmaeeutisehen
Maassanal} -r. •>. Aufl. Mit T.T IlMl/sehn. -S, Berlin. -

40' l tirtman. Char. O.. L< ii- in i|ualit.ativc and
vltinu lric chemical analysi- !> i xl.<- of physicians,

pbarmacista aod students. lucludiog lessnos in quali-

tatire chcmieal analysis bjr P.Beil st ein. Fourtb edit.,

reviscd and enlarged. .'5. XIV. u. pp. .'^t. I,i>ni<.

41) Attfield, .lohn, ('hemislry, U' n' ral, medical and
pharmaeeutical, ioetading thc elierir:-trv «f the United

States PhamtMopoei«. A manual ot tbe general prin-

eiples of the seienee, and 'ttieir application to medicine
and pharm.aey. 8 71>4 pp. Philadelphia. 4'i) Hujruct,
]{.. Trait-' dl- ebiinie tu- 'li< ale et pharinaeeiiti<jue. Chiniii-

mimrale. f;r. 8, \>. 1 KMO. Mit I-2.>< Illustrationen,

Paris. — 43; Jaksch, lt. v., Die Vergiftungen. Ii. 1

u. 2. gr.8, S. 1—180. Wien. — 44) Kobert, RudoU;
Ciimpendium der practischen Toxicologie. Zum <iehrauch

für praetisehe Aerzt^' und Studirende. 3. gän/.l. iimge-

artn itete Aull. Mit Ml* Tabellen, gr. S. .'<tutt;;art.

45) .Schiincmann, ü.. Die Mineral- u. Thiergilte. liire

Natur. Wirkung und das vorzunehmende Heilverfahren.

12. Braunschweig. — 46) Li n stow, O. v.. Die üift-

tbiere und ihre Wirkung auf den Men.ichen. gr. 8. Mit
.'4 Holzsi'dn, Berlin. — 47' Van AuIm I, F. C'^riti.

II. 11. Hcnrijcau, TL< rapi iiti'Hie exp- rinientale Tra\aiix

du laboratoire de l'Univcrsite de Li. ge. T. 1. i;r.

384 pp. Pari«. —* 4S) Kobert, R., Arbeiten des pbar-

maeologisehen Institute xn Dorpat Bd. X. gr. K. Mit
6 colorirlen Tnf. ln. .^tulk'art. 49) Fol latschek,
A., Die thcrapeutiiüebcu Leiaitungen des .labres 1898.

5. Jafaig. gr. 8. Wiesbaden.

Unter den neuen selbständigen Büchern auf

pharmaeologischem Oebiete ist vor AHera die

namentlich in studentischen Kreisen .lehr bekannte und

als Vorbercitnnpsh'irh für die Praxis unübertroffene

kleine Ar?,noiraiitcl lehre von Binz (1) hervorzuheben,

die in 13. Auflage, mit einem von Dreaer auagearbü-

teten Abschnitt iiber Anuieiverordnung rermebrt, vor»

liegt. Za den beliebten Werken Aber neuere Medi«
camente hat Helbing (8) ein sdir gat bearbeitetes

in englischer Sprache gefügt. Als vortreffliehe Hülf>;-

mittel zum eingehenden Studium der Arzneimittel in

natttrhistoriseber Besiehung sind die Bilderweite Tun

Meyer und Schamaan (31) und von Tsehirseh und

Oc.sterlc (27) zu nennen. \nf ti>x ienlogisehem

Gebiet liegt ausser dem stark unigearbeiteten Kobert-
seben Compcndium (44) der Anfang eines grmseren

Buches vi.ii .T .(k ^.b 4.'l vi.r. d.is den ersten Band der

vm .Vothnagel herausgegebenen Speciellcn Pathiiloj^i,.

und Therapie bildet. Die bi.s jetzt erschienen Hefte

bebandeln einen Theil der anorganischen Qifte, unter

denen n.ini' ntlirh der Plio-.phor eingehender behandelt

ist, und die organischen Verbindungen der Haloide.

Dem besünders für Studirende fühlbaren Mangel an

einem Lehrbuch Ober die giftigen Thiere hat Lia stow

(46) durch ein mit Ilol/selnutt'Mi ausgerQflteteH, nicht

SU umfangreiches Bneh abgeholfen.

[Gram, C., H. J. Müller und C. Steenbuch:
hie l'roben der Phamiacopopa Danca IS92. Kopenh.igen.

.^s, il'itii- kui/i- \iij,m1i- über die B. d( Utntig der

Ideutitäts- und Iletuheitsprubeii der uflicincllen .\rznei-

mittel.) Cb. flfMl (Kopenhafen).J

II. UudM AmckiiUcl ni ttlk.

L ffearmacoloKie nnd Toxikologie der anorgnlMlIti
Stoffe aad ihrer yerbladoigea.

1. .*Saui'rsl<i(T.

I) Thomson, W, KriuKt, The tnie position <>f

oxygcn as a rcst'Tativi- in carbonie aeid {eji-,c>nin^.

Glasgow Journ. Jas. 11. p. - 2) Merry, W. J.

C, The value of oirgen in opium piüsoning. Laneet.

.June 2. p. in7-.'. — ,'l Ashburn, P. M. und .<

.'^tryker (Philadelphia), lohatations of oxygen in two
case.H of opium poisoning. Americ. Med. New.s. Julj
26. p. %. — 4) Thompson, W iiilman, Notes on
thc physiological aeUon of osoni pre].;irations. New
York Med. Reeord. Maivh 3. p. 357.

Versuche von Thom.son (1) über ."sauerstoff-

inhalatiOD ergaben bei Gesunden keinerlei Abwei>
ehungen im Verhalten der Athmung und der Gireulation.

als wenn atrnijspliäri>ehe Luft dureh It"l.re!i geatlitm/T

\\ urde. Eben so wenig ergab sicli ein LinterM-liii d bt i

asphyxirten Thieri-n, so da.ss Thompson den Nut/'

u

hei gewidmlirhem Asphyxien leugnet und solche nur

bei Pneumonie concedirt, wo das Blut vorwaltend durch

die gesunden I^artien circulirt und unter gewöhnlichen
Verhältnissen nicht die nötbigc Sauerstoffraenge auf-

nimmt. Auch bei c.irdialor I\v>piioe erlii>H Tliotn-

stin keine günstigi-n F.ffecte. Dieser .\nscb.iuung gegen-

über stehen Erfolge, die Merry (2) in einem Falle von

Verjpftuog mit Chiorodyne und Ashburn und Stryker
(8) in FäTtcn von Opiumvergiftung naeh Tergeblicber

Anwendniig .mdi t- r .Mittel und auch der künstlichen

He^piratiun hatten, indem sowohl Circulaiiou und Ath-

mung sich rasch besserten.

In den Vereinigten .'"'taaten spielen Lösungen von

Wa-serstnff.snperoxyd als Mcdicanient unter ver-

sehi' d. neu Namen, wie Arjuozon. Bi-ozon. l'\ozun,

Ozon inhalers, Electrozon, Liquid Oxygen,
Glycozon, T herapol u. a. m. gegenwirtig eine grosse

Rollo. Nach Versuchen von Thompson (4) ist in den

so benannten Nostrums der Gehalt häutig unrichtig an-

gegoben, au daas angeblidi statk würkcndio von Hunden
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selbst SU 250 g tolerirt miden uod als unscbädlieb

bezeichnet« sehr stark sind, insoweit sie nicht bei

längerer Auf])cvrahning an Stärke l iiigc liü>^t halten.

Bei Thicren ergiebt sich narh InjcctiDii starker Lösungen

(16 VoI.-pCt.) in die (lefLsse sehr destructive Wiritung

auf das Blut mit Zorstöning der £i];-tbrocyteD, und eine

SlinVehe Wirirang kann aueb bei Knranrnn^ in den
Magen unter glrielucitigcr Seliädi^uiig der Matjeii- und
Darmschlfimhaul gescheln n. lieilwirkunifeii inedicinaler

interner Gaben künneti hüdistens durrii Hi niTnun^ vi>n

UähruDffSTOrgängen im Darme, nicht infolge von Kesorp-

tionswinungen gescbeh«}, da Oion im Blute nicht firei

eiittiren kann.

2. Schwefel.

1) Boltenstern. Mittheilang üb*>r die Anwendung
des Schwefels hol Haemorrhois. Ther. Mtselir. Febr.

S. 91. (Verschwinden eines Hämorrhi idnlknoteiis nach
O.d.T Kalium sulfuratuin pro <iie in 14 T;ig'-n.) 2

Ackermann, Ueber einen Fall vnn Schwefcls;iure\er-

glftung. Deutsche med. Wochensclir. No. 44. JS. S'X>.

(In der Greifswaider Klinik behandelte Stenosis pylori

durch narbige Strictur, mit compensatorischer Hyper-
trophie, 11 Wiichen nacli eiin-n» i^eliluek Ai iiiiun sul-

fuhcum; bei der Scctiou /and sich auv>er Dtphlbcritis

coli et ilci, Gastritis diphtherica, Myocarditis, Hepatitis

und Nepluritis parenehymatosa sowie Verwachsungen
«wischen der stenosirten Partie and der Bauehwand.) —
l\) Tsi'h'iepe, Joseph. Ueber einen in der inedicini-

sehen Klinik beobachteten F.ill von Vergiltung mit

.Schwcfcl.säure. 8. :i2 .S. Diss. (ireifswald. 1898.

(Der nämliche FalL) — 4) ilarnack, £rich (Ualle),

Ueber die Wiiknnf des Schwefelwasserstofifos, sowie

der .*»trychnin und Rrucinjinh sulfide bei Fröschen.

Arch. l.'exp. I'atb. Bd. ;W, II, 1 u. 2. S. 1.')»;. —
.^») (ireulieh, Loren/., Neue .'Studien über die tiiftii,'keit

des von Menschen inhalirten Schwefelwa.sr>erstoffe» unter

besonderer Beriicksichtigung der Fabrik hygiene. 8.

27 Sa. Hannover 189fl. (WQnbuiiKer Diss.)

Harnack (4) ÜNld, dass nach einmaliger Inhalation

von .Schwefelwasserstoff bei Fröschen Tetanus

höchsten (irades entsteht, der unausgesetzt 14 Tage an-

halten kann, und in manchen Fillen resnitiren sogar

monatelangc, aus Lähmung und Krämpfen in eigenthüm-

licber Wei&e combinirte Kraokhcitszustände. Dauer-

tetanua tritt vorwaltend bei Winterfrüschen, hei Sommer«

frSiehea nur nach grODdlidier Abkfiblung auf, wihrend

es sonst .ai r.isrh li taler f'aralv sv kunimt. Als Ursache

des dauernden Krankheitszustaudes, in welchem die Läh-

muDg mwältead df« uurtwiiAe Sphäre des Gehirns,

die Brregtuig vorwaltend Bückenmark und Med. oblong,

betrifft, i.st die Veränderung des Hlute> zu b- Irarhtc n.

das nach intensiver £invirkuDg schmutzigbräunlichc

flrbnng und den 5!ehwefelmethämogIo1»nstrnfen in

Orange, bei schwächerer Wirkung nur Verscbiebung der

Oxyhämoglobinslreifen nach rechts zeigt. I)i<! lange

Lebensdauer der schwer vergifteten Thiere ist in der

Reabteu des Henens, das auch von Stillstind«i sich

«ieder erholt, tu raebeo.

fianz gleiche Zustände beim Frosche lassen sich

durch .S Ir v eh n i n |i o 1 y 9 u 1 f i d, einer dem Ammoniuni-
polvsultid analogci). in .\leohol und in W'a.ssei unlÖH-

lichen Verbindung, deren Wirkung wegen ihrer Unlös-

liehkeH enrt iu ewigen Stunden, oft wst naeh einem
Tage eintritt, von wo ab das Thier unverändert 2—

S

Wochen in Streckkrampf liegt. Bei Warmblütern wirkt
Strychninpolysulfid zu einigen Centitrianini subcutan

gar nicht, wohl aber das leichter spaltbaro Briicin-
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polysulfid, das nacli 2—4 Tagen flützlichc l'areso,

leichte Krämpfe und Tod bewirkt. BeiFr^ischen erfolgt

die Wirkung des Hnicinpolysulfida ebi nsi» t.isfli wie b' i

einem löslichen Brucinsalzc: bei beiden Fn.scli.irten

entwickelt sich bald eine curarearti^'e Wirkung, die bei

R. esculenta mit leisen Andeutungen gesteigerter Re-

lleterregung verbunden, rieh rasch bis zn völliger Er-

re^'un^slosiiilieit steigert, bei R. teniporaria im Laufe

eiiii^'cr Ta>;e sehwindet und einer kramplhalteii, jedoch

nieli! ti-t.iiiiseleii AtTr. ti.jii Platz macht. IL ist der

Ansicht, dass i>ei dcu £tTecten beider Polysulfidc der

Sehwefelmsserstoff unbetheiligt und die paraljrsirende

Wirkung nicht als Erschöpfung aufzufassen ist.

Nach Versuchen mit Schwefelwasserstoff,
die Greulich (5) unter Lehmann ausführte, ist für

MetiseheTi scholl ein kurier Aufenthalt in einem Kaum
mit (».532 pM, gelahrlicb und führt zu sehr inti iisiven

Frscheinuiigen (Puls von lO.H, K'npfschnierz, Sehwindel

und Zittern der Extremitäten), während längerer Auf*
enthalt in Räumen mit mehr als 0,117 pM. ebenfalls

uiiaii£;' nehini' Vf ri.'iftun<:sersrbeinungen (Kopfschmerzen,

Brcehn i?.. Mattigki it. Si<iriiiolenz. .\ppetitlosigkcif, .'•ehiit-

tclfrost mit naehfol^,-. ndcni Fieber, auch Rlasenteue.snius

und bei einzelnen Personen mehrere Tage anhaltende,

ven Opium nicht beeinflusste und mit heftigen Unter-
leibssehmerzen verbundene Diarrhoen, endlich hartnäckige

Bronchitis) hervorruft. Heizungen der .'^ebieimhäute. na-

mentlich der N.istf)- und Kehlki>iifsM-hleimhaut. M wir

di-r ( Vinjunetiva treten seh( u nach kurzer Zeit bei einem
Gehalie \on 0.18 pM. auf und bei 0,85 pM. kommt es

zu heftigen Schmerseu in den Augen mit bedeutender
Vermehrung der Secretion und absoluter Lichtscheu.

Die Knipfindliehkcit der .'Schleimhäute bh ibt länj:.'< re

Zeit gesteigert, so dass geringe Reize Catarrhe herxor-

rufen und erstreckt sich auch auf die Lippen und den
Geruchssinn, der selbst auf Spuren Ton B^S in heftiger

Weise rcagirt.

Brom.

1) Vinton, Maria M.. Nine dracliuis of bromidc at

a dose. New York med. Record. .Apr. 7. p. 440. (86 g
Kaliumbromid aus Versehen von einer Frau genommen;
ausser etwas Sehläfrigkeit, die mit starkem Caffee be-

kämpft wurde, keine Krscheinungcn.) — 2) Hambry,
J. M.. Les pretendus inconvenicnts de |a m>'dication

bromuree; Icurs causes et les moyens d"y parer. <iaz.

de» bop. No. 66. p. 616. (Ohne Uedetttung.) — 3)

Breuer, J., Ueber Brommastitis. Wiener m«l. Presse.

No. 26. S. 1028.

Nach Breuer (3) kommt bei cbronisehem Brem-

gebrauch au<-h eine Hrommastitis vor. die sieh durcll

Auftreten von Knoten iu der Mamma und Hirthung der

Haut Aber den infiltrirten Stellen manifestiit, ohne dass es

jemals zur Kiteiunic kommt. Dass das Br. in die Mileh

übergeht, bcweisl das Vi rkommen von Brnmacne bei

gesäugten Kindern. Mitunter kann das Br. im Körper

snrüekgebaltea Verden, so dass erst mehrere Wochen
nach dem Aufli5reo der Bromenr hochgradige Acne auf»

tritt.

4. Jod.

1) Turner. D.iwson 'Fdinburgh), Note on the action

of iodine. Lane. t. M ay 12. p. IISH. Brit. .lourn.

.lune 16. p. 1801. ;Hinweis auf die Behandlung des

Kropfes mit Unguentum Hydrargj-ri byodati beim ^^ilzcn

in der .^oune oder am offenen Feuer und den möglichen
Einflussdes Umsiandes. dass Jodlö.sungen nur dieWärme-
strahlen des Lichtes durchhissen.) — 2) Haig, A., The
effeets cf tlie i..ilides xii the arterial tension and the

cxcretion of urates. .Mcd.-chir. transaet. Vol. 7C. p. 114.
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— 3j Lafft}', I-aurunt, Ktvide rlinico rliuni'iue snr l't'-li-

mioation tuinaire de l'iode apr*'» absorption d'ioduri

da Dotasaium. IV. 286 pp. These. Pam. 1898. —
4) uaglio. G., Sali* azione deeomponente ehe aleane
sostanze esercitaiio sul jf.fiur'i «Ii potassio nell' organismo
rinimak. Arch. per le scit nz. med. Vol. 18. No. 15.

p. 410. — 5) Montgomery, Dougla.s.s \V., Diarrhoca

from potassium iodide. Med. News. Dec. 29. p. 711.

(Heftige DnrehflUle als Nebenwirkung naoh Tageagaben
von 1.0 mit starker Alinahim- des KurpeWiwichts nach
14 t%igt:r Cur.) — ('») Brnes van Dort, Over artsenij-

ixanthemen naar anleiding vaii fcn gi-vai van jodium
dermatosi.s. XedcrI. Tijdschr. No. 8. p. 3fiS>. (Poly-

morphes Exanthem nach 14tägigem Gobrouche von täg-

lich S g Jodkalium bei eiueiu Syphilitiker, am Gesicht

in zdilrcichen Pusteln, die bepnnpnden Funinkel oder

.\cnfpii.stelii mit bedi'uttuil .stiirkeicr Inliltnitii'H al.-. bri

Acne vtilj^ari.s, mit Knistcnbildung, an den olieren K\-

tremit.iti ii und di.u Kni- cn in Form runder, scharf um-
ichriebener Gvscbwurc, die aus ocntrlpetal erweichenden,
knolligen Infiltraten hcrvuri^in^jen, und amPusainForm
von 4 liaselnu.ssirr. Hlascn mit Miit:^> iii Iiiliultc : x'furtige

Besserung nach Wegla-sjx n di ^ .'(>dkaliiiin> und.*^i'hwind>Mi

aller AuncUife unter einfacher Behandi. m 4 Woch.)

7) SeqBäir«, Creorge W., Urticaria foUowing Ihe ad-

miniatration of iodide of potassiam. Brit. Joom. Julr.

7. p. 12. (TVticaria mii .bvlschnupfen und Thrünen
der Augen bei einer l'r.iu n.ieli !) Dosen von 0,5 .Ind-

kalium}. 8) Mauch!' . \ . (Zürich), Ein Fall ans

geprägter Intoleranz gegen Jodpripvate. äcbwcucr
Correspdsbl. No. 0. S. 9fO. (NasenraeboDcataiTb, ttin-

givitis. .'Stomatitis. Trifjritiinusneuralgicn . Schwellung
der Allgenlider, ilerzpilpitationen . Kchlkopfeatarrb.

.\phonie naeli 1,0; noch am Tage bestand aulTällign-

Jodgeschmack.) — !»j Cabanuc.t. Hugi-ne. I'rcparalion

des pilules d'iodure de pot.vssiuro. Montpell. med. No.
39. p. 769. (Kmpfieblt als nicht zerfliesslich Jodkalium-
pillen. Kalii iodati 25,0. Aq. destill. 3 jr. Pulv. (;i

arab. S,0, Pulv. (Jlyeyrrh. q. s. zu 100 Pillen v..ti 0,2'»

Jodkaliunigchalt.) - 10) Cervell.', Vinccnzo, Influenza

del iodio sulla temp'-ratura d'>i lisici. .\rchiviO dt Fm-
macol. II. 23 und 24. p. 705. — 11) KubemaiiDt J.,

(Berlin), IVber die therapeutische Verwerthbarkeit der
.l(.d-;iui'' und des jodsaurcii Natrons. Tlierap. Monat.sli.

Mürz-Aprii. S. 117'. 1.58. - 12) Derselbe, lieber die

klinische Anwendung der Jodsäurc und des jod-sauren

Natrons. Dtscb. med. Wehs.-hr. Nu. 24. S. 522.

Nach H a i g (2) bewirken .1 oda 1 k n lir n \ <• r tn i n d i-

rung der Ausfuhr von IIarn.säure unter glcich-

zeitigw EraeUafltang der klmnen Arterien und des Blut-

drucks und Steigerung der Diuresc, woran lieh nach

einiger Zeit stärkere Ausscheidung von Unten mit

der Ton der Anwesenheit von Uraten im Blute abhSn-

gifen Contraetion den Arteriolen und HerabsstauDg

der Harrnmcngc schiiesst. Dieselbe Action hat auch

Jodwasserstoffsäurc , dagegen erzeugt Jodtinetur ga^tro-

iotestiaale StSrungcn, die, wenn sie heftig sind, mit

Abnahme des Hamstoffii nod der Aciditat des Harns

und Sti'igeii diT Harnsiinr^auss'-heidung cinhergchen.

Auf die Erweiterung der Artehen infolge der Ketention

der Harosfture in den Geweben besieht H. verschiedene

Hcillrirkungen der Jodide. B. bei manchen Ilaut-

affectioncn. bei Neuralgien, Epilepsie, Asthma, chro-

nischer Bright'scher Krankheit und HcrzalfectioQ.

I.afay (3) fand bei Versuchen über die Aus-
Scheidung des Jods nach Jodkaliumeinfuhr,
dass bei täglicher Kinfiihrung von pro die 0,1 g während
einer Woche bei ibm lh-,t die t;igliclie .\usseheidung

im Harn 91 pCt betrug, mit Ausnahme eines Tages,
wo er an Venbrnungsstörungen und Leibaebmenen litt

und die .lodaus.sdieirhing auf 49 pCt. sank. Die Mcng«^

ii' > eliminirten Jods war dabei der Hammenge adäquat.

Das Jod findet sich noch Einfülunng als Jodkalium
niemals in freiem Zustande, (aneb nickt bei directen
Zusatz von .lod zu jodhaltigem Harn) und die von

früheren Autorin beobachtete Rosavioleltfärbung mit

dem Urin in"('t>ntact gebracbten Schwefelkohlenstoff

ist durch Spaltung von Uarnstoff bewirkt; ebenso venig
sind Jedwasseratoir, Jodate oder irgend eine oiganisehe
Verbindung 'den-n .Abwesenheit, \<<-\ T.idoform selbst

abgesehen. L. auch bei J.idoformvergillurig als unwalir-

seheinlich betraeliti l ' x.irli.indi'n. Wird .lodkalium nur

in kleinen Mengen resorbirt und ist Chlornatrium im
(Organismus mehlieh TOihaoden. so findet complete

Wechselzerselzung statt und das Jod erscheint an

Natrium jrebunden, das Kalium an Cl gebunden im
l'rin. R'i iiiiilK-ri'n Dm^i-ii .biiikiliuiu und riirhlic-luT
( 'iiloriialriiinunfuhr i.st die Zersetzung iiicomplet . und
I S wird um s<< mehr Jodkaliuoi ausgeschieden, je mehr
dieses die Chlornatriunmenge übersteigt. Bei sehr

grossen Jodkaliumdosen (15—20 g pro die) tritt fiist

das ganze Jodkalium unverändert in den Harn.

Zum klinischen Nachweise vou Jodiden in

etwas grösseren Mengen im normalen Barn empfiehlt

Lafay n n t ersalpft- rsäureliaHi^'r .'^ ilp- iersäure in

Gegenwart \(«n Oblate: nur liir niinimalf Spuren eignm
sich die < hiorverliindungen. Die .Anwesenheit von
Hromiden wirkt nicht störend, eben.sowenig Eiter, Ei-

wei-ss und Zucker: dagegen erfordert die von (lalle und
Blut vorherige Enträrbung mittelst Thierkohle oder

.^mmoniumsulfat, wenn sie in beträchtlicher Menge vor-

handen sind un<l nur 0.04 (t.05 im l.iti r Iben i xi-itirt.

Ersetzt man die üblate dureh ^-tärkepapierstreifen, so

darf nur wi-isscs Papier benutzt werden. Um mittelst

der Metbode auagesprocbene Blaufärbung su erhalten,

müssen im Harn 0.03—0,04 Jodid im Liter voriianden

sein, während I rl wlUsorii;' n I.''-.ungen nur O.Ol vorhan-

den zu sein braucht. Die dureh die liarnsäurc und die

l'rate bewirkte Jodabsorption fuhrt nicht zu einer

wahren organischen Verbindung, da diese sich gegeu
Beagenticn genau wie Jodide verhalten, weshalb die

Differenz der Wassrrlüsung und di's Harns isnr auf

das Maskirf-n der Idaetion dureh Ibirnlarbstuffe zu be-

ziehen ist. Zur <)uantilativen Bestimmung des Jods
empfiehlt Lafay zu klintüchen Zwecken eine Modifica-

tion des Verfahrens von llaroseau und Persenne
(Titriren mit Quecksilberchlorid nach Zerstörung der
organischen Marterie durch Glühen in Gegenwart von
Kali), das jedoch v^r der Silber- odef Palladjummethede
kaum V.irtheile bietet.

In Bezug auf die Becinüussung des Jods dureh
verschiedene Substanzen im Organismus bat
Gaglio (4) gefunden, dass die chemischen Veränderun-
gen, die Calomel auf der Conium tiva erleidet, wenn
itinerlieli .b'lk.ilium vcrabreieht wird, auch auf der

•Magensclileimhauf ri sultircn, so dass, wenn man bei

Hunden intern Calomel giebt und subcutan Jodkalium
iigicirt, wiederholtes Erbrechen auftritt, wobei das Er-
brochene gellics Jod >)ueckSilber enthält, das snmnst aus

dem mit dem S[ieichel eliiiiinirten .l..d herrührt, da bei

Ocsopbagusligatur weit geringere Mengen .lodquecksilber

vorbanden aünd. Auch bei subcutaner oder intramus-

eulärer IqjeO^ von Calomel wird dieses unter dem
Ginlluss des ins Blut aufjuenommenen Jodkaliums gelb

gefärbt: dies tritt auch ein, wenn ^ Jodeinvcrleibung
erst mehre Tage nach der Einführung geschieht. Pulvert

man bei den gclödtet<»n Thieren auf Bindehaut, Binde-

{ewebe, Periost, oder Nieren Calomel, so tritt angen-
lieklidi CfelUarirang «in, aueh auf der Dura mater,

dagegen nicht auf Oehimschnitten. wo. wi«- bei Contact

mit Blutserum. Sehwarz^^rbull^: intritt. Hei Application

von .Sublimat unter die Haut resultirt durch anderswo
incorporirtes Jodkalium keine Bildung von tjuecksilber-

b^iodid, weil sieh das Sublnnat raseh in Albumtnnt ver-

yu,^uu uy Google
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wandelt, das mit JAdksHain keine Rendion giebt. Dem
Calomcl analog vorhalten sich Bisniutum nitricuiii. das

Jedoch tirst bei stärkereu Doaeu von Jodkalium gelb

geflrbt irini, und DetroMtol.

Nach ''crvello (lO'i wirkt Jod xiwchl liri

( uUiiier aU bei .subcutaner Application herabsc t/,cnd

auf die Temperatur der Phtbisikcr. Der EITiot

tritt in wenigen Tagen, mitunter schon nach 24 Stund,

ein, am deutlichsten in nicht zu weit fortgeschrittenen

Fällen. Zu therapeutischen Zwecken aehdora Jodbc-
pinselungcii sirh am besten zu eignen.

Nach Ruhemann (11) werden Jodsäure und
jodssares Natriom Tom Menschen in relativ grossen

Dosen ohne nachhaltige Betindensstürung ertragen, so

'lass bf'ide als im Organismus Jod abspaltende Mittel

therapeutisch verwerthbar siud. Die Jodabspaltung im

Olgaoisnms halt dabei lange Zeit an, indem, sobald

unter dem Kiufluss saurer .'^eer» tr lod ahgespalten und

dieses mit dem Alkali de> Uluttb und der Säfte in .lod-

alkaii übergeführt worden ist, dieses fortwährend durch

den Rest der eiogefiUirteii Jodslure wieder Jod abglebt»

bi.s sämmtlicbes Jod der Jodsäure in Jodkalium über-

geführt ist, ein Verhalten, wodurch sieh die Mittel vor

Jodoform und analogen Jodverhindungeu au.sr.ejehnent

Ip Bezug auf die Jodabspaitung aus Jod.säure giebt

R. ao, daas Cblorwasser kein Jod frei macht, während
redndrende Substanzen (arsenige Säure, Morphinsalze)
sehr eiicrjiiseh Jod abspalten. Atropin, Chinin, C irnin.

Stnchnin wirken nicht zersetzend. Urin spaltet .sofurt

und in allmälig steigender Menge Jod ab, auch wenn
vorher Uainatoff, Harnsäure und Farbstoffe entfernt

wurden, woranf es auch beruht, daas man die einver-

loibte Ji^dsäure mei.st nicht mehr als ^nlehe im Tlani

nachweisen kann. .Auch norniaier und >.il/.-iiurefreier)

pathologi.neher Magensaft wirkt sjialten'l. /u.satz von
Jodsäorelösung zum Blut bewirkt Verschwinden der
Oiyhämoglobinstreifen und EntArbuag der Erytbroejrten,

während die T.eucocyten intact bleinen und allmälig

deutlich ihre Kerne und Keriikörperchen zeigen. Eitcr-

körperchcn verhalten sii-h wie I,>: uo,m'\ t- n. .luiisaur-'s

Natrium wirkt im Ailgemeiucn weniger irritirend al>.

Jodsäure und entbehrt tut gans der blutstillenden

Wirkung, die Jodsäure unter Braunschwarztärbung des

dabei Sidit schmierig coagulirenden Blutes bei AppU-
eatico auf blutende Stellen leift.

In Bezug auf die therapeutische Verwendung
beider Mittel rühmt Ruhe mann (12. das jod-^aure

Natrium in feiner Verreibung bei Haut- und Schleim-

baatg«tN^wQrao, auch Sebankergesebwfiren, für sieb

oder bei sehr empfindlidien Personen mit Borsäure

(1:2— 1:4, bei grösseren Flächen und lli.hlenwunden

wegen der heftigen Schmerzen 1:8— 10) vermischt. In

dem alkaüadian Wundatferate konnte Jod nicht naeh-

gewiesen werden, während .lod.säure in jedem Wund»
secrct« Jod abgiebt. Weitere günstige Wirkungen sah

R. vom Kiublasen von Natriun^odat bei Nasenaffec-

tioneo, beMMkdm ebroniadien Sebnupfen, glei«bviel ob

Zustände üliermrissiper Secretion oder auffallender

Trockenheit vorhanden sind, wo selbst Kinder von

i Jahren das Mittel gut ertragen, bei Tendenz lur Bil-

dung von Naienpolypen. wo 10 Insufflatiunen häufig auf

mehrere Monate die Beschwerden beseitigen, bei Larjn-

gitideo und Mittelohreiteruug (hier mit 5 Th. Borsäure).

Aoob bai AufeMfllB«tioneD wandte B. wiaserige Lösung

(1:10—SO) an. Femer bewährte deh Natriuavodat
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innerüdi zu 1,0 g pro die am tweekmisiigsten in

Pillenfonn zu 3 mal täglich 1—2 Pillen von 0,15 eder

in wässeriger Lösunjr, die selbst bei wochenlanger Dar-

reichung Appetit und Verdauung nicht stören, bei

scrophnlSaen Alfcctionen, DrOaenaohwellungen und be-

sonders Bronchialastbma und subcutan zu 0,l--03 g
pro die zur Zertheilung von Drüsenschwellungen und

narbigen Strängen,, bei rheumatischen Schmerzen und

Sehvelltugen, bei aeuten und chroniaehon Neuralgien,

Neuritis, Spätsyphilis und Hirn- und Nervenajrphiljs,

wobei sich zu einer Cur 1.').0 im Ganzen gefahrlos ver-

abreichen laiiüen. Von der Jodsaure macht H. als Aetz-

stift Gebraueh bei Uleerationen doa Penis, der Seblelm-

häiite und des Unterschenkels und bei subaeutoii und

chronischen Fharjrngiten, ferner in 10 proc. Lösung oder

Salbe mit Lanolin bei Affeetionen der Nase, des Kehl-

kt^fea und des Uteius, lu Inatlllationeu auf die Cw-
junctiva fl :20) und zu Injectionen bei Tripper (0,0.5-

bis 0,1 proc. Lösung, mit Cocain), sowie als Gurgel-

wasser und CoUutivium bei Angina, Diphtherie und

SehleimhautgeadivaMn. Auch empBeblt er 5— lOproc.

.*^alben al> Resolvcns für entzündliche Exsudate und

.Schwellungen. Bei Struma giebt 8— 10 maiige paren-

chymatöse Iqjeetion (0,05—0,1 in 10 proc. Losung)

ebenso gute Erfolge wie Jodtinctur.

Subcutane Verwendung von Jodsänre ist selbst bei

Cocainzusatz sehr srhmerchaft, ohne nachfolgende

Ma.ssagc cntstehi-n auch derln' Narben in der Haut.

Vorher zu Morphinein-spritzung benutzte Spritzen sind

zu vermeiden. Bei Phar) ngitis wirkt der Aetzstift weit

besser als Auspinselung des Rachens mit 10 proc. wSss-
riger Lösung, 80 dass 6—8 StiflSiznngen xu naebbattiger

Wirkung ausreichen. Bei siibaruter und chronisrher

Laryngitis .scheint Mischung \\>u .lodsäure und jod-

saurem Natrium die besten Resultate zu geben. I tenis-

nnd Scheidenschleimhaut sind weit emp&dlicher ge^n
JodflSure als Kehlkopf- und Raobensebleimhaut. Um
die .\bspaltung von .Tod am Applicatif'nsorte zu be-

M-Ii|euiii^'i'n. scheint bei Diplitheritis und syijhilitischen

MnndatTe<-tionen gleie|i/eitii/r inirriie Verwendung von

Jodkalium innerlich cmpfehlenswerth. .Auch bei mehr-
monatlichem internen (iebrauch von jodsuurem Natrium
hat K. niemals toxische Erscheinungen beobachtet, doch

tritt hier und da Jodschnupfen und Jodgeschmack ein.

5. Stickstoff.

1) Adams, John, Death under nitroua oxide gas.

Lancet. March 24. p. 788. — 2) Johnson, George.

D. und. nitr. ox. gas. Ibid. March .31. p. 832. Apr.

14. p. 071. (I'lädirt für Anwendung von .\mylnitrit.

u. VenäsectioM bei Asphyxien in der Stickojiydulnarcoee.)

— 8} Spiegel, Adolf, Ueber die Aussdieiduog von

Sulpetersiure. 8*. 17 S>. Diaa. Wflnburg.

INe spirliebe Casnistlk der TodesfSlle in der
St ickox ydulnareosc erhält einen Zuwachs darch

einen von Adams (1) beschriebenen, in welchem ein

Mann nach 3—4 Inspirationen unwohl wurde und selbst

die Maske entfernte, worauf rasch die Zabnextraction

folgt«, dann wurde die Athmung oberfliehltdi. unrrgel-

mässi^ Ii. llriut cyanotisch. die Musculatur rigid und
nach 4 Minuten cessirtc die Athmung, wahrend
das Herz noch fortschlug. Dass trotz der angewandten

künstliehen Athmung und der schon 8 Miouten nach
der Beendigung der Nareose ausgeführten Tradieotomie
die Respiration nicht wieder in tJang kam, steht offen-

bar mit der bei der Scctiun coustatirteu Hyperämie der

Luageo und Bronefaien und Anweaenheit dieken Sehleimea

^ kj d by Google
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in d«n grösseren Itoonebien in Cktnuei. da das Ga« selbst

ja unmittf lli.ir zuvor zwei put'' N'arci'sen gegeben hatte.

Spiegel (:V| hat in äciiicn unter Kunkel ange-

stellten Versuchen an Thiercn über die Ausschei-
dung der äalpeterääure die Angabe von Lassar
bestätigt, dass nach Inhalation ranebender Salpeter-

säure im Harn Salpetersäure nicht nachweisbar ist, was
auf Verschwimlen der Siiure naoli der Rc>Mrp(iuii be-

ruhen mu^s. il ) il I- Rillt liuuk' lbräunliche Farbe als

Folge der £mwirkuug der .Säure zeigt und auch die

übtteea Vergiftongserscheinungen nicht als blosse Folge

mechanischer Alterati<m der l.nftwi^f."' auf^'ffasNt werden

tonnen. Nilrnvi-rbindungen waren niclil nachiuweisen.

Auch bei stitinnehnler Appliciuimi von Nitraten ver-

schwindet ein Theil der i-alpetersäure.

[Piotrowski, E., l'eber Ver>;iftung mit Salpeter-

saure. Przegl. lekarski. No. 50. bl.

In dem vom Verf. mitgetbeilten Falle fand man iu

der Hand des Selbstmörders reine Salpetersäure, wührend
das anatiimiselie RiM ib Mrii^'ens mehr ähnlich war
dem einer Seluv« lelsiiureverjjiftuii;^. \\ i dei die chemi-

sche üntersuchung des .Magcninlialte» nwh dio eheiiii-

seha und microscopisebe Untersuchung des Blutes, der
Galle nnd des Blaseninhaltes ergab ein positives Re-
sultat. Versuche an Hunden jedocli ergaben, da.ss ähn-

liche Verinderungeii wie im obducirten Falle dureh

Darreichung kleiner Mi iii;eii Salpetersäure auf inicli

temem Magen erzeugt werden können, da»s jedoch die

schwarze VerfSrbnng der Magenschleimhaut nur dann
SU Stande Vonitiien könne, wenn die Hunde länger als

eine Stundi' naeii der Vergiftung leben, wenn hiermit

also die Zeit für eine I{ei!ie anatnmiseher Frocesse ge-

geben ist, deren Natur erst durch die microscopisebe

ifntersuehung des Magens klargestellt vwden konnte.
Diesen zufolge berulieti die erwähnten anatomischen
VrTuMngc hauptsäebluli auf Einwirkung der Salpefer-

äurc ;iuf die (iefässe der Schleimhaut und der Nach-

barschaft derselben, we>durch es iti denselben zur Stauung
und consecutiver Zersti'rung der rothen Bhithürpereben
kommt. Von diesen Stellen aus dringen die rothen

Blutkorperehen in die Schlcinihautschicht, wo ihr Hämo-
;:lM)(iii unter dum Einflüsse der Salp»'tersäure >iel) in

saures IJämatin zersetzt, welches den iiecrotischen Ma!>sen

und dem flü.-sigeQ Mageninhalt die braune Farbe ver-

leiht Bei dem Gebrauche gri>.<i8erer Säuromengen und
schnell erfolgendem Tode kommt es mir zu gelb ge-

iärbter Neerose. Sfln (Krakau).]

6. Bor.

1) Fere. Ch., Le borisme, fui les aceidents de la

m^dication j»,ir k- linr.ix. Sem. m-d. No. ri2. p. 407.

Vurschiedene Formen von cbrouisclicr Borver-
giftung sind nach Fere nicht selten bei der in Frank-

reich üblich gewordenen Behandlung der Kpilepsie mit
Borax beobachtet. Am häutigsten ht die eiantbema*
tische Form, die sich entweder als gros>e Trockenheit

der Haut und Ausfallen der Haare des Kopfes u. a.

Hautstellen, s..\vie il. i l,ipp.-n und Zunge .nj. r als Ecze-

ma seborrhoieum, mitunter auch als papulüscr Aus-

schlag oder als diffuses Erythem oder als Purpura dar-

stellt. Ferner giebt es eine BorcacJiexie, für welche
der von Lemoinc für characteristisch gehaltene .Saum

am Zahntb isehe keineswegs ein ("'riteriuin da er in

leichteren Fällen haulig ist. in >eiiweren meist febll,

und eine Nephritis boriea mit Alliuminuric und Dedemcn,
die nach Ausaetsen der Borauulubr in U Tagen
sehwindet. Bei Kranken der letateren Art ist Bor mit>

unter noch naoh 6—8 Wochen nachsuwcisen.

7. Phosphor

1} Leydea, B., Ein Fall von «onplioirtem Co-
namcn .«uieidii. Sebuss in die Schlifs; Phosphorrar-

giftung: Schuss in die Herzgegeud; Heilung. Tortrag
im Verein f. innere Med. am 80. Apr. Deutsch, med.
Wochenschr. No. 22. S. 475, (Complication von
Schussverletzungeii und leirbtem acuten Phosphorismus,

der sich dureh vorübergehende Albuminurie und Cy-
lindrurie, VergriisseruDg der Leberdämpfung und Em-
pfindlichkeit der Lebe^gend, nach 8 Tafen abneh-
mend, und Zunahme des Ammoniakgehaltes im Harn
manifestirte; die in Oel genommene Phosphornienge war
offenbar eine letale, doch wurde das Gift durch baldige

Magen.tusspülung und Brechmittel wieder entfernt,

außerdem Tcrpcntinölbehandluug,) — 2) Frevhan,
Ein merkwflrdiger Fall von Pbosphorvergiftung. Bbend.
No. S. S. .'iS. Im Krankeiihause Friedrichshain beob-

ad'.teter, mit b-terus gravis verlaufener Fall bei einem
Tau>eudkünstler, der alle nn'igliehen Sachen, darunter

auch 8 T. hinter einander ibO— 150 Phospborstreicb-

bSber verschluckte). — 8) Reichel, Oscar, Bin Fall

von acuter Phosphorvergiftung; Blutung in die Nn, vagi,

Compression des Ductus thoracicus und fehlender Icte-

rus, (ilyeosnrie. Wien. klin. Wnrh. No. 3. S. 15.3. —
4) Corin, üabriel, und lieorgc .\nsiaux, Untersuch-

ungen Ober Pbosphorvergiftung. Aus dem Laboratorium
IlirPhannaeol. u. Staatsaianeikunde in Lüttich. Viertelj.

f. gCT. Med. S. 79. 212. — 5) Mflnzer, E., (Prag),

Her .'^tolTweelisel des Menschen bei acuter Pbosphor-

vergiftung. .Xus der Klinik veii .lak.scb. .Vrch. f. klin.

Med. Hd. .V->. H. 3 u. 4. S, Utl», fi) Derselbe,
Der Stoffwechsel des Menschen bei acuter Pbosphor-
vergiftung. Naehtrag. Ebend. S. 417. — 7) Lo Mo-
naen, D. und .\. Trambusti 'Florenz). Lc altera-

zioni degeuerative e necrobiulielie per avveleaamento
da fosforo in varie condizioiii del ricambin matcriale.

Lo Speriment XLVIIL äez. bioL I. p. 36. — 8)

Bis, F.. (Klotcn), OflTener Brief «n den Hemi Referenten
von der Theodor Billroth :-widmetcn Festsohrift zu
S. l'J'J: Riggs'sclie Krankheit und Phosphomccrose.
Wien. klin. WocU. N... !». S ir,S. — 9) (laertner,
(iustav, Ueber ein neues Pbosphorpräparat. Allg. Wien,
med. Ztg. No. 47. S. m.

Unter der Casuistik der Pbosphorvergiftung
ist ein Wiener Fall (8), in welchem naefa ^nehmen
der Ziindmasse von IS iTir-kehen Zündhölzer in Oel

(cntiiirecliend 7- H
j^;

l'linsphor i Her Tod in 7-' Stunden
erfolgte, bcmerken^wertb wep-n ries schon am 2. Tage
auftretenden .Symptomencomplexcs von sehr kleinem und
frequentem Pulse, Arhythmie, Dyspnoe, subjectivem

(iefühle und Herzstillstand von anfallsweisem heftigem

SinguUus von stundenhinger Dauer. Bei der Seetion

fanden sieh enispreeliend der p.'>:rliten Diagn ise beide

Vagi durch Blutuni;en in ihre Seheide von der Schädel-

basis bis zum Hilus pulmonum in schw.arzrothe Stränge

umgewandelt, daneben auch eine mehrere Centimeier
lange SufTusion der Wand des hierdurch und durrh
Kxli.iv.asat in der riugeui-nrl verlegten, unterhalb ••:\»a'«

erweiterten Ductus tlioracicus und (trotz .Abwesenheit

von b teriisj hochgradigste fettige Degeneration der
Leber mit einzelnen Partien im Stadium der Resorption.

Corin und \nsiauxf4) sind bei Untersuchungen

über da.s Verhalten des Blutes bei Pbosphor-

vergiftung SU dem Resultate gelangt, dass FIntditat

und Verlost der (lerinnbarkeit nur bei sub.acutem Ver-

laule, nieht In j sehr acuten Füllen vorkommt, und d.ass

subcutan injicirter Phosphor mehr Zeit i\iv Uerbeifüh-

nng von Fluiditat des Blutes erfordert, als per os ein-

geführter. Her Verlust der (ierinnungsfähigkeit hat

einen anderen Grund wie bei Peptouurie und bei acuter

Asphyiie, wo das Blut einen die Abspaltung des Pro-

thrombins hemmenden Stoff, die von Alexander
Schmidt als Qrtoflobio bexdehnete Substau enthilt.
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währaad bei Pboapborisma« dos Blut rieh ditrdi Mangel

an Fibrinogen, Pibrinferment und Pirotbiombin diarae-

terisirt. Die auch v.ni ('. und A. b' stäti^tc Abnahme

der Aikalejicenz iat ohne directeu Eiufluüs auf die Flui-

ditat, da die Gerinnbarkeit niebt durch Nentralisation

mit Alkfilien überhaupt, sondern i. it iurrh N. mit

Ammoniak n >titnirt wird und auch andere Siibstanzi ii,

z. B. aotidotariäch gebrauciiti-s Tcrpentinül die (ie-

rinnoDgiflliiglceit tu converriren seheinen. Die manchmal

bei längerem VenreiliMi des fliis'^i'.'fn Phosphorbluti-s in

der Körpi ihöhlc htTvortr' t« iidr Rrstitiitiun der <ierin-

nung!>fähigkcit muss bacill ircn F.inlUi^.>L-n zugcschriebeu

werden, da aseptische Aufbevahning sie \-erhindert Uie

Nichtgerinnbarkcit ist somit mit hi «-listr|- Walir-rhcin-

lichkt'it darauf zuriickzufiihron, <\:is< dir für ili.' (le-

rinnung wesentlichen .SUiffe vom Darm aus nichi re-sor-

birt «erden, vosa vielleicht noch eine Steigerung der

Zerstörung der StofTc in der Leber hin/titritt. Dnss die

Leber die Fähigkeit der Dostruction besitzt, beweist die

Thatüache, dass mitunter doH Blut in dem Pfortader-

gebiete fierinnongca darbietet, während das Leber-

v<nt'nVi!ii1 flüssig ist. Di>i'h spricht i]vr riiist:,iid. da^s

L'nterbindung der Pfortader dieselbe Dlulbe>cb.-iffcnbcit

sur Folge hat, wie die Phraphonrcrgiftung. und die von

C. und A. bestätigte Thatsache, da<i!i Phosphor die

rhyliisi.-Sorption vollstündi*; aufli'-bf. fiir \ rrmind' -

ruug der Kesorption im Dann. Die für l'liusphori.sinus

M» bedeutungsvollen l<>chymosen können nicht allein

von der verminderten Gcrinnnngsnihigkeit des Blutes

abgeleitet werden, da si.- j/ar iiidit selten aus geronne-

nem Blute bestehen und bei Peptonämie nicht vor-

kommen; auch spricht das Vorkommen im frühen Ver-

giftungsstidium geg.n d^ren Ableitung von Hcr/.^hwöehe.

Dagegen spricht d is Wirkommen iiiituntf^r selli>t mai-r-i-

scopisch erkennbarer fettiger Tri>pfeben in tii fasscn,

durch welche Verlegung eines Arterienasten und In-

farct€ zu Stande komnx-n kr.inien, für die MI>giiehkeit

embolischer Processe. um! in der Verfettung der Arterien

ist ein weiterer Krklärungsgrund gegebeu.

AufTällig ist nach C. und A. das Fehlen des Icterus

bei Hunden, während sich im Harne (iaUenlarbstoff fin-

det. Das Plasma mit Phosphor vergifteter Hunde kann
nach m' hrstündigf r Erhit/unt; sich grün f.irben und di'

(imelin'scbe Iteaction geben; die Färbung persLstirt auch
oaeh Entfernung der Eiweissstoife durch Siedehitxe.

Münzer (.')) hat seine unter Jaksch i;ewoniniRMi

Kesultate über den Stoffwechsel Phosphoris-
mus acutus (Ber. 1892. I. S. üM) ausführlich i-rörtert

und eri^lirt die in den ersten Tagen der Vergiftung

eintretende Verringerung der StiekstotTausscheidung 'mit-

unter nur 2— 5 ;r X ja 24 Stunden) thcils für d^n Aus-

druck des Hunger- und Durstzustandes, Iheils für die

Folge der loealen Wirirang (Erbrechen), während er

die spätere Steigening (oft auf 10— 17 g'! auf den in

Folge zerstörender Actiou des P auf das Organeiweiss

eintretenden abnorm erhöhten Eiweisszerfall zurückführt.

Die m dem in der Regel niebt lange Zeit nach

dieser hochgradigen N'- Ausscheidung erfolgenden Tode

sieb einstellende Verringerung derDiurese mit Abnahme

des Hamstofi bezieht M. auf das Sinken das Blutdrucks.

Dais mitnoter Veigiflete die hoehgradige BiDwirkung

auf den EiweissiM'foll überleben und genesen, dass die

starke Vennebmng dos Ammoniaks bei Phosphoriamus

auf der Säuerung des Organismus bi-ruht, beweist die

eintretende Verminderung nach der Zufuhr von Alkali-

bicarbonat, wodurch in einem Falle das Verfaältaiss des

(iesammlstiekstoflä zum Ammoniak von 100:16.ÖC auf

lüO:ll,fi, h. /w. (),2 h.-rabges, t/t werden kann. M. be-

tont, dass die soporöscn KrscbeinuDgen und die Delirien

bei FhosphorvcrgiftUDg recht wohl aus Ueberladung des

Organismus mit Ammousalseii erklärt werden können,

da dies.- S\Mip1om.' unverändei t fortbesi.-hen , wenn

aueli die Vmmonau.sseheidung in Folge \on Alkali/.uluhr

herabgcdrückt erscheint, und das«* das Vergiftungsbild

keiiiesw'-gs auf Behinderung ih r l.ei.erfunctiun zu be-

ziehen ist. da in einer grossen Zahl der Inloxieatlons-

fiille Bcwussllosigkeit mit heftigen Delirien gepaart vor-

kommt, ohne d.iss die HanistoHbildung behindert ist.

Hezüglieh d<-t Veihälttiiss,- di-r Ifariisinire.ius •

seil, idung lieht M iin /er her\or. <lass /.war all niings jm
B'-ginUf des '2. Stadiums al>solute V«nnehrung eintritt,

dagegen das relative Verbültni&s zur Uesammtslickstoff-

ausseheidung gegen das erste Stadium, wo es sieh in

d. n normalen (irenzen (1—2 pCt.) hält, iihm rändert

erscheint. Die N.-haltig. ii organischen Extractivstoile

waren in gering« r Weise vermehrt. Der <"l.-(iehalt

des Harns sinkt nach der Vergiftung rapid in F'olge

des Ilungerzustandes (^selbst bis unter 1 g pro die),

und .steigt im Beginne der HesM-rung rasch auf hohe
Werthe. Die Phosphorsrlure ist in allen Fällen anfangs

normal, naeh 24 Stund.-n aber dcutlieli \ ermehrt {selbst

bis ."iT.S pt't.) sinkt alier später auf siibnonnale Werthe.
um sich erst in günslig verlaufenen Fällen allnUig
zur Nonn zu erbeten. Die Vermehrung wird nun lum
allerklein.<«len Theite doreh den anfgenommenen Phos-
phor ued.-ckt lind ist .ifT.-nltif /•im gri'ssteii Tln ii auf

starken Zerf.ill di r Nucl. tn« und Leeithine zurückzu-

führen, W' i" I tu. ht di< rothcn Itlutkörpercbcni »odann
vor allem lieber und <iebim die vontugsweise be-

troflTenen Organe .<änd. Die Aus-seheidnng der Schwefel-

säure verläuft ioi (irossen und tinnz.-ii wi." di-^ der

Phosphorsaure. Di.- A>iliirseliwi-f'-N:iiir. vsmi im
Hungerstadiuni vcritiiiel. it. späler verm.-lirt. F. itsäuren

landen sich nur in Ü Fällen; in einem Falle bei völlig

unbehinderter Hamstoflfbildung im Harn.

X.ich weiteren Unlersuriiiiiig>-ii ül..r den ."*l>jff-

wechsel in zehn Pällen von Pbospbor\'e(giftuugcn weist

Mnnser (R) auf das hohe (tewlcht der Leber, das
in einem Falle 2420 g (gegen IfiOO g der normalen
I.' her: betrug, als ein Slonient hin. wonach die .\diposc

d. r Leber nicht als einfache Verfettung aiizu-»ehcn

ist. In der Leber war der Oehalt an Phosphursäure
(0,381H in 100 g) g<:gen die N.irm (U,.j52) vermindert,

während das Gehirn Zunahme der Phosphorsäure zeigte.

Die Leber einer anderen Vergifteten zeigte verminderten

W"aji->erge!i.ilt > .jO.i'.f.pt 't, gt-(^eti TTpCt., währ.hd rl.is

Gehirn normalen Wasst rgehalt halle. Flcischmilchsäurc

wurde bei einer eigens darauf gerichteten Untersuchung

nicht gefunden; ebensowenig Diamiue und Tyrosin,

dessen Vorbandensein bei Phospborismiu nach M. sich

wahr-eheiiilivh auf Fäll.- mit .eMi'. r Alrophie b. s' lir.ii.kt.

Pepiuuuric koniml vürübergehend in vielen Fällen von

l'hospborveigiftung vor (vergl. Ber. 1898. L 874).

Nach 1.0 Motiaco und 'rrambusii '7) übt die

Zufuhr von Wasser bei Thieren. welch • mit
Phosphor vergiftet sind , einen wesentlich, n Kin-

fluss dahin aus, dass im Trocknen gehaltene Frösche

nnd ohne Wasser gelassene Hunde länger leben nnd
nach dem Tode weit wenig, r starke fettige Degenera-

tion der Organe zeigen, wie feucht gehaltene Frosche

und Hunde, denen zu trinken gegeben wird. Am auf-

^ kj d by Google
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fälligst' II tritt <iiij \frschietlLubeil in den Nieren der

Hunde bcrvor. Auch reichliche Nahrung fördert die

Infensit&t der Phosph<»rrerKifliing, was L. M. and T.

auf die ;,n'sfi'ir;erti' Bililiing vnn ToxiromaiiiPii hn gleich-

zeitiger iicuimung der Dcatructiou und Elimination

duTCa Leber und Nieren lurfieUOhron.

Zur Erklärung 'les Zu^ landekom mcn^ dir
IMn-sphurnf (• rose reicht nach Uis (JJ) du- chi tniscli«'

Einwirkung des I'ljospbors auf Zabnfleiiieb odi r Zahn-

bein oder Knochenhaut oder Kiefer vom Hunde oder

der Athmungsluft fQr solche FSIle nicht aus, v« die

Nccrosc bei niclit mehr in Fabriken lieschäftigt^n Ar-

beitern nach Wücben, iMuuau-n odir .l.ihren eintritt.

P. vindieirt dem Phosphor nur eine Holle als Ililfsiir-

sadie und sieht ^den wesentlichen Urund, indem er

cartSse Z3Uine aussehllesst, in Veilnderungcn des Zahn-
randes, wie sin sie!) rils Zeiehen falscher Fmälining
durch kr;uizlTirn»ii;e AM,i;,'-TUiig einer diinm u Schicht

besenders harten vind <iem Zalmhein i/<ier Zahnsclmiclz

fest aubaftenden Zahnsteins unter dem /ahulleische i\i

erkennen geben, woraus unter dem Einflüsse schädigen-

der Mundflüssigkeit Verachwänmg den Zahnfleischrandes

und unter Umständen auch ohne Phosphor Kiefemeerose

(si'^r. lUfTg.s'sehe Kriiiklieili entsteht. Hi-' Mildung

solchen harten Zahnsiein.s, der aus Calciumcarbonat

und Caldumpbosphat besteht, wird nach K. durch Ein-

bringung Ton Phosphorniudmaase in den Mund be-

gfinstigt. Der gegen di»? direete ranwirkung \on P. auf
das Zahnfleisch gerieJit' t-- Hiiiwaiid vi.n His. dass hin-

reichend 0 in der Mundholile vorhanden sei, um die

leiten Mengen zu oiydircn, ist nicht stichhaltig, da
Ueina Phospborstücke am Zahnfleisobraade sehr leicht

liegen bleiben können tind dann nur an der Oberseite

mit der Mundflüssigkeit in Bcrühruni^ kiHnim n, an der

Unterfläcbe aber den üewebcu unter Gcscbwürsbilduug

0 eotrieben kdnnen.

Als bestes Phosph<)ri)räparat em|iH' lilt

Gaertner (9) Trochisci Chocolatae pho sphö rati,

in der Weise bereitet, da.ss tia» gnwogene Menge Phos-

phor in einer ebenfalls gewogenen Hmge Cacaobatter
gelSst und die flltrfrte L9sung durch Zusatz von ent-

ölt'-m r'ncaopulver und /nek'T oder mit entfetteter

Chocoladcmasse verwandelt wird und daraus Pastillen

hergestellt werden, die ',4 mg enthalten. Die Pastillen

weiäen mit einem flarzübcrxuge versehen und in reine

Cboeolademasse getunkt. Man I8st eine Pastille, deren
iM'rphait c ns'nnt bleibt, in einigen LSITeln Miloh auf.

(Vorsiclit bei Aufbewahrung^

8. Arsmik.

1) Saveri, A.. Rioerche sperimentjili sulla .sorte

ultima deir aoido arsenioso nelT organismo animale.

Kf. med. 189i{. N.i. 2:>X. 2.^;». Ann. di Chim. Genn.

p. 40. — 2) Rouilhae, lioul. Inflnence de l acide

arsenique sur la v^tation des algues. Compt. read.

T. 119. No. «. p. 929. - 8) Meyerhold, Ein Fall

von acuter .\rsenikvergiftung. Verhdlg. der Med. Sect.

der (ieselbicb. f. vaterl. Cultur in Schlesien. Breslau.

Deutsche med. Wchsebr. No. 10. (4tK|^'it;e choicnformc

ErscbeinungeD nach Genuas anenbaltigen Fleisches, dar-

auf Parastoesien in Fingern und Zeben, schwankender
Gang. Schleiidern des linken Kusses, herabgesetzter

Patellarrellcji, au.sgedchnter Herpes facialis, später heftige

SchmerÄen iti beiden Waden mit grosser Hyperästhesie,

ausgekrochener Ataxie, Romberg'scbem Phänomen
ohae Muskelläbmung, endlich Sehwinden der Sensibili-

tüt-^stöningen bei fortdaticrrnl'-n .ita' tiselien Erscheinun-

gen.) — 4) Leicndeekrr. l;udeli > l'^rlangenj. feber
die Wirksamkeit des .Viitid-ituin arsenici. 8. 4S Ss.

Diss. Erlangen. (\ ersiu lie an Kaninchen, welche die

Brauchbarkeit des Antidotum arsenici Ph. Genn. bei

frühzeitiger Anwendung im Ueberschusse aueb bei V«r-

OOIB ÜNI» TOIIOOLOÖIB.

giftung mit l'owler'scher Losung darthun.) — 5) Goslo,
fi., Asione di alcune muffe sui composti arsenicali fisal.

Riv. d'Igiene. Anno n. No. 19. p. 715. 189S. — 6)
Derselbe. Sulla gassiticazione dell' arsenico operata

da alcune muflc o relative azione pratichtf. Giorn. dell'

Acad. di Med. di Torino. 1892. No. 7. p. 591.

7) Sanger, Charles Robert, The quantitative deter-

mination of arsenic by Ihe Berzelina-Mardi proeess,

es|'ecially as applied to the analysis of wall papcrs
and fabrics Rcprintcd from the Proceed. of the .\nicr.

Acad. of Art- and .<c. Vol. X.WI. p. 21 8)

Derselbe, On the forutation of volatile Compounds of

arsenic from arsenical wall papers. On chronic arsti-

nical poisoning from wall papcrs and fabrics. Ibid.

Vol. XXIX. p. 112. — 9) Hills, William B., Chronic
arsenical poisoning. An analysis of 260 examinations

of urine. Boston med. .loum. Nov. H. Ib. p. 453.

177. — 10) Wood, E. S., Chronic arsenical poisonine.

Ibid. No. 8. p. 464. — 11) Bolles, Gase of chronic

arsen. poison. Ibid. p. 466. — 12) Gerhardt, C.^

Ueber bliisehenf<irmige. gruppenweise Ilautaussehläge

nach Arsen Vergiftung. Charitc- Annal. Jahrg.

(Scp.-Abdr.) — 18) Richardiere, Pigmentation de !a

peau dans rara^nicisme. Sern. taü. No. 2t;. p. 211.

(Braonßrbnog der Haut bei einer an Lymphomen lei-

denden Frau, in der 3. Woche der Ar-enbehandlutig

nach Verbrauch von 0,16 arseniger ."- iure.) — 14)

H' Mss. Ernst iZürich), Zwei Falle v..[i Keratose und
.Mclano:>e. Schweixer Correspdzbl. No. 10. S. 801. —
15) Pop off, P. H., Ueber subetrtano Injeetionen der
Fowler'schen Arscnlösung. Herl. klin. Wochenschrift.

No. 2. S. 29. (Aus der Klinik von Sacbarjin in

Moskau.)

Die Bildung einer gasförmigen. Stark nach

Knoblauch riechenden A r.se n v er b in d ung aus A rsen i-

calien unter dem Einflüsse von Schimmelpilz*

Vegetationen ist von Gosio (5) festgeitellt, dessen

Untersuchungsresultate Sanger(8)bestätigt hat. Die Wir-

kung der Bildung lliichtiter .\s- Verbindungen aus festen

ist darnach keineswegs allen Giihrungs- und Fäulnisspilten

eigen, sondern nur bestimmten SebimmelpilseD, unter

denen das auf faulendem Papier voifcommende (und da-

her bei der chronischen Intoxication durch arsenhaltige

Wandt.ipeten venuuthlich eine Kollc spielende) Peni-

eillium brevioaulo die grSsste AeÜvitftt beaiiii An
diesi-n Pilz schliessen sieh als ebenfalls wirksam zu-

nächst Mucor mucedo, Aspergillus glaucus und

A. viresccns. Die Wirkung tritt am intensivsten bei

Arsenaäure, Arseniaten und arsoniksauren Alkalien

hervor, deutlich auch bei arseniger Säure und Scbeele's

und Schweinfurtcr Grün, uicht oder erst bei monate-

lauger £iawii1rang bei ArsensuUldeo. Die Wirirang hört

bei Absebluss der Luft auf und xeigt sich am besten in

Culturcn, die O.Ol 0.05 pCt. Arsen enthalten, während

in Nährbüden mit 4 5 pCt. das Wachslhum der Pilze

und gleiohseitig die Bildung des Gases aufhört Die

Wirkung erfolgt besser in festem als in flüssigem Nähr-

itiaterial, nicht in r" in eiweisshaltigcn Nribrluideii. am

bebten iu Mischung von Eiweiss und Zucker. Ueber die

Natur der Veibindung ist die Untersudiung noch nicht

abgeschlossen, sicher besteht sie nicht aus Arsenwasser-

stofl", der nnr in winzigen Mengen beigemischt sein kann:

ob es sieh um eine stickstoilhaltigc Verbindung han-

delt, erseheint sweifelhaft, da KohlehydratnShrbdden die

£ntwickelung sehr fördern.

Goaio (6) hat auf das Verhalten der Scbimncl-

Digidzca by Coo^l
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pitzc gegen Arsonicalien mn Verfeliren lum Nachweise
von Arsenicalieii gegründet, indem er die verdächtigen

Massen in ein Loch fin»'s Kartoffolstürke!» bringt und
uod nach Sterilisation Spori u von I'i iiirillium aussäet,

worauf sich binnen kuner Zeit uneiiröglicber Koob-
lanebgenieh efnatelll 6. leitet das aus Scbimmelcul*
turen in einer Reihe kettenförmig verbundener Röhren
sich i'ntwickelnde (ias in eine mit ;>cbwelelsaure ver-

dünnte und auf *»0— 'iO" erwärmte Kaliiimpemianganat-

liisung und bringt nach völliger /er>etzung das l-'iltrat

iu den Hanh*sdieD Apparat. Die Probe i<>t so eni-

plindlicb, dASS man 0,01 mg Natrium arseiiicosum durch

den Kaoblauchgenich nachweisen kann, bei 0,02 ist der

G«nich bSebst marUrt und anbaltend.

7uni N'afhwei^e des Arsi ns im Urin von Personen,

die an elironisidiem Arsonieisitius in Folpc d<-s Bewoh-
inMis von Zimmern mit Arscntapet. n li idLii. ist die Me-

thode nicht ausreichend, da in 20 von Sanger (7) un-

t«nuchten FKIIen der Arsengebalt nur 0,002—0,06s im
liiter betrug. Für .solche eignet sich besonders das

schon 1S*)1 von S. angegebene Verfahren, das auf com-
|»Ict" r Z' r^törting der organis' hen Materii-n (dun-h Br-

hand' ln mit Salpetersäure und schlii s>lioh mit .^alpeter-

und Schwefelsäure), und Darstellung von Arsenspiegeln

aus der Schmelze im Berzelius-Marsh'schen Apparate
und Vergleich dieser mit vorher dargestellten Probc-

spiegeln (.'^t iDdard Mirror>), welche 1, 1,'), 2, 2,.') etr.

bis r> C'Mitimilligraramen arseniger .'^;iure entsprecli' t).

Die geringste in dieser Weisr zu ' iitil- ekrnde Mengi- ist

0,001 mg AsaQi oder 0,0007 As. Bas Verijabren kann
auch mr Beaiamauiif des As-Gebattes voa Amat^petM
benutzt werden.

Die von Husemann (Ber. is;t2. I. 3(57.) wieder

at)geregtc Frage über das Verhaiti n der Klimi-

iiation des Arseniks nach Einführung von ar-

seniger Säure hat Saveri (1) beim Hunde stndbrt

und unter .Anwendung von rr.m.icctnt als Fülungs-

mittcl dahin beantwortet, dass weder nach Auwendung

toxischer noch nach wiederholter Zufuhr kleiner Mengen

ArsensSure im Harn auftritt FSlIt man den Harn mit

Uranaeetat aus, um die IMi i^iihate und dii' etwa \<^r-

handenen Arseniate uioderzuschlagcu, so giebt der gerei-

nigte Niederschlag im Marsb*srben Apparate keine Spur

von As, während der abliltrirte II. ei n i< ichlich arsenige

Säure enthält. Die Elimination des As ist in den

ersten Stunden am stärksten uod dauert 4—5 Tage,

bei Wiedefbolttog groeeer Dosen in ZwisobenrSamen von

12—15 Tagen irft sehr lange.

Dass die Arsensäure für verschit dene .\1-

gen die Phosphorsäurc vertreten kann, /.eigen I'n-

tersuchungen von Bouilhac (2), wonach nicht bloss

Sticbococcua bacillaris Naegele, sondern auch Phormi-
diom Valdesiannm, und 8 andere Diatomeen, ferner

ProtOCOceiis >ind Dartylococrus infusionum, ri'ifhrix

tenerrima und •> Arten Scenedcsnius in Lösungen von
Vrspii unter Aufnahme von ViM ibm tiowiebtes an
Arseniksäure vejt' liren.

Dass die Häufigkeit des Zoster arsenicaiis so-

wohl bei acuter Arsenikveiniftmg ab bei Arteneur»
relativ bedeutend ist, wenn man alle gruppenweise
auftretenden Bliscbeneruptionen mm Zoster zählt,

zeigen die Beobachtungen Tierhardt's (12) in der Cha-
rite, wo von 6 mit Arsen Vergifteten .'5 und von 31

choreakrankcn Kindern 8 gruppenweisen Bläsehenaus-

schlag zeigten, der aber niemals an Brust und Kücken,
sondern meist im Gesiebt und an den EstremitSten
sich zeigte. Fieber war nur in einem Falle \Mtli.ui'l' ti

:

in einem Fallis von Zuster des oberen Augenlids kam
weitergehende AbdneensUbmang vor. Nadi G. beatebt
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in der Art und Ausbreitang des Ausschlages Aehnlich-

keit mit d<-m Vcrbaltr-n bri M- ;iiii;:itis efrebro.spinalis,

während bei anden-n Infectiuuskr.inkheiten der gruppen-
weise Blä.schenausschlag fast aossobliesslicb das Gc-
sieht (Hydroa f> hrilis; lietrifft.

Zur Casuislik der Hyperkeratosis arseni»
calis steuert Heuss (14) zwei neue Fälle boi^ in

denen bei einer Frau diffuse Schwielenbildnng an
Hand- und Fnssflächen, das eine Mal mit einer all-

ßi-meiiicn Mclannsi- verbunden, beide Male ohne Hyper-

idrose und auf die schon nurmal ?,u starker Verlior-

nung neig< [ideu, Rilleubildung zeigenden Partien be-

schränkt, sich unter steigenden Gaben von Solutio Fow-
leri (bei dem Kinde na^ Yerbraudi von 10,0, bei der
Frau nach zweimonatlichem Gebrauche) entwii-kclte.

Für die Diagnose seheint das i>olirtf Betalli-nsoin der

Palmno oder Plantae oder bi idcr zu^rleich. d'T charae-

teristische, an die As-Medication sich haltende zeit-

liebe Verlauf, das gleichzeitige Yoibandensein anderer
.\rseniksymptome von Bedeutung zu sein. In H.'s

Fällen schwand die Hyperkeratose nach Aussetzen der

Cur von selbst

Zu den 3G positiven Fällen vnn A rsen n .ic It w c i

s

im Harn bei chronischer Arsenvergiftuitg,

die Sanger und Putnam berichten, bat Hills (9)

unter Benutniog des Sanger* sehen Verfahrens nicht

weniger als 135 liei T'ersonen, bei denen die Wahr-

scbeinlichkeitsdiagnose auf Arsenicismus chronicus ge-

stellt war, gerügt. Bei 55 Personen konnte As nieht

dargcthan werden. Noch merkwürdiger als diese hohe

Zahl ist der Um.stand, da.ss bei 1 1 Personen, deren

Harn Hills 1— l'/i Jahre hindurch in kurzen Zwiscben-

riiomen untersuchte, eonstant As (\n den meisten Fällen

zu 0.1 mg. in einem Falle eonstant 0,03—0,04 mg, ja

in 5 Fill'-n einzelne Male 0.2 und 0.3 mg im Liter)

nacbgewiciieu wurde, ohne dass sich io ihren Wohnungen

iinendwelebea arscnbalüges Material naehw^en lies*.

Znr Erklärung dieses Factums ist wahrscheinlich der

A r s e n g e h a 1 1 der a m i< r i k a n i > e h e n Steinkohlen

herbeizuziehen, den auch E. Ii. Wood (10) in dem

Staube der Heizkammern mehrfach nachgewiesen hat

In dem Bostoner T<euchtgas. das w. n seines manch»

mal knoblauchähnlichen lieruehs verdächtigt wurde,

konnte Hills kein As nachweisen. In einem Falle

wies H. neben Arsen aodi Kupfer nadi, was wahr-

SCheialich auf die .Aufnahme von vegetabilisch'-n Nahnings-

mitfeln hinweist, die bei der iu Amerika sehr gebräuch-

lichen, höchst unvorsichtigen Bestreuuog von Kartoflfol-

und Gemüsefeldern mit Pariser Grffln znr Destmetion

von Ungeziefer und Unkraut allerdings sehr leicht mög-

lich ist Dass übrigens noch zahlreiche andere (Quellen

f3r ehroniscben Arsenicismus in den Verrinigten Staaten

existiren, z. B. Mulieljioliturcn. beweist ein von Beiles

(11) mitgetheilter Fall, in dem ein besondes prardis-

ponirter Knabe, trotz Beseitigung von Arscntapeteu,

Wobnnngsverlnderung u. s. w. 5 Jabre Undureb mit

wenigen Unterbrediungen As (0,01-0^1) in Urin eli«

minirte.

Hills weist auch auf die Häufigkeit des Vor-
kommens von Nierenreizung während der Aus-

scheidung von As hin, die sich unter 70 Fällen 47 mal
fand, wobei 86 mal keine andere Ursache als die des Ar>
senicismus naeli/nweis. ti war. In der Mehrzahl der Fälle,

wo der Lrin eiweisstrei war, wurden nur geringe Mengen
As auagMchieden, dagegen Mgaben von 8S Fällen, wo

Digidzca by Cjcjo^Ic
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mehr als 0,03 mg per Liter climiiiirt wurde, 88 Zeichen
renaler Hyperämie, In den in> isten [Tillen fWiehvniid
die Nicreureizuug mit deiu As im llani oder naeh dem
Sinken dea As unter 0,02 mg Im Liter.

Tiipoff i l'i 11. Sacharjin Ii' lürwortri) ili.- Silb-

en t a n i nj e c t i o n von L i <| II 0 r a r s c n i »• a 1 i s i > w 1 1- r i

bei Malaria und in allen Käll> ii, bestehender

ReizuogssustaDd von Magen und Darm die interne An-
wendung ausAcbliesst. Das PrKpnmt darfkeinen Spiritus

Aiiu'i'lie.ic ("t>tn|>ri-.itiis •iit|,;ii;< n. Man liegiiint h- i Miliaria-

oacliexic mit i 'rii'-iUtricli- ii unii steigt allmiilii: zu einem
vollen Striche, injitiri anfange täglich, >piitcr alle

3 Tage und gebt über 20—24 ligecliooen nicht hinaus.

Nach der Kinspritsung wird die Stelle mit einem Stfiek

in Carbol-Htire gttaiu'liter hydniphilcr Watte v<r-

bunden, wodurch der ."^chmcr/. der Injecüou auf ein

Minimum reducirt wird.

i>. Wi-imil.

1) Schmidt, Johann .lulius, Uebvr Auwendung
des Thioform. Therap. Nonatschr. Apr. S. 164. — 2)
Steuer, Alfred {Krakau', l'i'ber Thioform. Wien. med.
Wochcnsi hr. No. 40. S. 1701. — Thioform (."Speyer

und (irund) ge.'setxlich geschützte neues puiverl<>rmigcs

Desinficiena und Antüepticum bei Wundkrankheiten.
UIcerationen, Augen- und Hautkrankheiten, innerlich
\<r] v-Mf'u- Darmeatarrh. f/usammenatellung
arallichiT iiiid tbierarztlicher (iiitaehteii).

Als Thioform wird da.s Wiämul.->alz einer

DitbiosalieylB&ure bescichnet, das auf Thiere selbst in

grossen Dosen J'» l' in Pillcnform bei Hunden in

Ct Tagen gi-geben, 100 g in 3 Tagen b' i Pferden) und

Menseben nicht giftig wirkt. Steuer ^2) nahm S,.'> g

in 8 Tagen On Binzelgaben von 1,5—8,0) ohne Neben-

wirkung. Das Mittel ist naeh den iilMTein>tiinmend>-n

Resultaten von Schmidt (1) tind Sti-uer ein vor-

zügliches Verbandpulver, da» nicht uur bei frischen

Wunden rasche Verklebnng herbeiführt, sondern nament-

lieh bei Verbreriiningen und variei'.^en Kiissge^cliwüren

von vorzüglicher Wirkung i^t. .Steuer cuiplieblt

10 pCt. Vaselinthioformsalbe bei Favus und nasstenden

Kkzemen, und rühmt treffliche Krfolg*- bei eitrigen

Mit1el"breiirTit/iindun^"!i b'luifs Veriinrb'niL' von

Trummclfetiperforationen, auch bluLstilicndc Wirkung

des Mittels. Naeh Schmidt leistet es auch intero au

03 8 mal tSgUch bei Diekdarmcatarrh gute Dienste.

10. Sillar.

Oerschuu, Mark, Weitere ätudicn über Aig)-rie.

Kobert's Dorpater pharmaool. Arbeiten. X. S. 154.

'Weiter- Tlii<TV<Tsiie!ii- nii? glye\ rrhizin'Naureni .^ilbcr-

natrium u. ^illHranniioniun». durch welche die in

Her. 18!»3. 1. :t77 r- f' rirten, im Durpater pharmaeolo-

^cben Laboratorium erhaltenen lU^ultatc, datm dadurch
in 1—8 Tagen acute echte Aif>'rie erseugt werden
kann, W'>1mm die Jyeucoeyten hervorragend betheiligt

sind, und da.s!> Silberelimination durch den Darm statt-

hat, bestätigt werden).

11. V'H'i k^^illH'r.

1) Donath, .I||l., t'hrouische Quecksiiberver^ftung
in den BdLsonVhfn filühlampenfabriken. Wien. meo.
Wofbensrhr N'o "'O S. SS9. - '2" Viieeljc \ie,.!auN

(Sabatz), Mercuriali.Muus acutus nach dem extremen
ti-hrauch der MerouipriiiMrate. Wieo. mad. Ztg. No.

II. 12. 18. — 8) Hermes (Hatle), SnbllmatTergiftung

bei Totalexstirpat! ri Cmtrbl. f. (hn ieknl. No. 2ii. S.

548. — 4) Engel, K. v., leber Polyneuritis nicrcu-

rialis. (Aus der mahriNchen Lande^krankenanstalt zu

Brünn.) Prag. med. Wochenschr. No. 6. 7. S. 65. 79.

(Ausgesprochene Hotilititts- und SeosibilititsatSmogeD,

Homlierg'selies Phänomen. Atatie. starke Herahsetzung

der faradiseheti Krregbarki it di-r Nervi p>Tonei und tihialis

und der Mm. peronei longi und tibiale> ;»nt. und der

gatvaiiisehen Erregbarkeit bei directcr Bcizuug dieser

Muskeln, Fehlen der Stereognose und des ratellar-

reflexes: Kintretcn nach Verbrauch von 20 g Ungt.
einer, in mcthiidi.><pher Sehniiereur bei einer Frau; Ver-
.X i.Iiiniiiei iHi;,' nach weiteren 14 g; (lene.siing bei wannen
Ht'lern, .Ma^^age im<i Faradi^ation in l! Woeiien.) — 5)
(iiibert, W.II. ,ll,nl> i, l'.adeny. iNeudotalie-i mcrcurialis.

DLsch. med. Wochenschr. No. 46. S. ä42. (Ataxie,

Ritmbcrg'sehes Phänomen und Anästhesien an den
unteren K\tr. naeh wi- -Ii i IiMlten starken Schmiereuren.

bei Fort lassen dc^ i/uecksiiiiörs und roborirender Be-
handlung in 6 Wochen verschwindend.) — 6) Fischer,
Tb. (R^^hestor), Subliniatitgectiouen in die Urethra.

Ther. Monatsh, Febr. S. 92, — 7) Pcppcr, William
(Philadelphia). Tlie diuretie vahn of calomel and
unusual toli-ranee of tliis drug in a ca.sc of cardiac

and renal <lisea>.o, .\mcr. med. New. Dee. 15. p. fi47.

(14,0 g Calomel in 14 Tagen g^ben, ohne dass Mcr-
cttrialismus eintrat; beste diuratisebe Wirkung bei

Cstiindiger Darreiebung von 0,2, Pat. ertruf^ gleieli-

zeitig i;ro>M- Morphingaben). — 8) Montalti. A.
fPalermo.!. Hieeiche sperimentali intorno alla possihiüt.i

deir avvelenamento per snblimato dovuto alla tras-

formazione dcl caloinelano nel tubo digercnte. .Vrcbivio

di Farmacol. Vol. II. Fase. 5. p. 549. — 9) tiydmgy-
rum Kalium hyposulfurosum. Therap. Mtsh. Febr.

78. (Vergl. B^. 1898. I. 878).

Donath (I) weist auf die Oefahr der chronischen
','ui'i'ksi lliei vergiftiin;; in di-ti Edison'selicn

tiluhianipenlabriken ..fk-r. ISSit. 1. 38;l; hin. wobei

dii' ( ila-liliisi-r. in deren Mund beim .\uspumpen der

Giühiiinipchcn durch (juccksilbeipumpe in erster

Linie, die xum Reinigen des Quecksilbers verwandten
-Arbeiter am intensivsten erkranken. Die ]>en)erkeiis-

wertheste Form i.st Tremor; Sali\ation und liingivitis

treten nur /eitweisv auf. Vueclie (l') beU.iit «lie

(icfohr der in südslaviscben Ländern von „Wander-
üneten" gemissbrauehtea Riuehcrungen mit Queck-
silber oder Zinnober, unter Mittbcilung eines tödtlirh

unter Ptynlismus. Darmdysenterie und Nephritis nach
(iebraueli \on ',V,'> der zni Futnig.itii n verwendeten

bohnengro->en Kugeln todtlich verlaulenen Falle>, und
die Schädlichkeit ausgedehnter Sublimatätzungen

im Hinweise auf einen Fall unter mebrtägigea blutigeo

Diarrhöen und Erbrechen günstig verlaurener Tntoxi-

eation nach der von einem Heilgehilfen ausge-

führten Bepinselung einer gro.ssen eondyk'Uiai'»en

Partie am .\nus, Serotum und Schenkeln mit

umgcsehüttelicr Stflutiu Pleukü. Von Interesse für die

Vergiftung durch Gebrauch von Sublimat als

.\ n tisept icum ist ein von H'-rnies 1 3} mitgettieilter

Fall, wo riaeh .Vusfiilirung einer Totalexsliqialion des

Uterus infolge des Zuriieklileibens eines Süiek-s anti-

septischen (in Iproc. Sublimatlösung aufbewalirten und
vorder Anwendung in BorsSurc ansgedrSekten) Sehvam-
mes am .O. Tae Feie r, 'V^lap- iit>d blutige Diarrhöen

mit tödllicheni \ erlauf in 1' Tagen eintrat und die Sec-

tion diphtherisehr l ieeralionen im Dickdarm und frisch'-

Hepatitis und Nephritis nachwies. Zweckmässig würde

jedenfalls bei vaginalen Operationen dar Ersatz der

Schwämme durch sterilisirte Compressen und Gaie-

tupfer sein.

Ueber Polyneuritis besv. Pseudotabes mer-

cariaiia liegen verschiedan« BeobaAtungea vor, von
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dvuen die vou R. v. Eugel (4j gemachten den Beweis

liefern, dies die Affsotien aclien nedi V«i1n*veii wa
-0 g grauer Salbe \in<\ ohne jerle aruh re Intoxioations-

ttymptome (äalivation, Stomatitis, Tremor) eintreten

Icann. Mao wird, neelidem diese Form der Polyneuritis

feetiteht, die Anwendung ven Queelcsilberoaren im Laufe

von Tabes l)rstimml desavouiren müssen.

Fischer (6^ worat vor den Eiospritsungon von

0,1 pro«. Sabltmatloenng bei Harordhrenetric*
Iure II, da schon solcbe Tou 0,05:100 die Schleimhaut
la-crosiren i>ann.

Die Frage, ob Sublimatvergiftung durch

Ingestion fälliger oder saurer Speisen nach

dem mcdicinalcn Gebrauche resultiren könne, hat

Montalti (H) im Ansrhhisse an einen Fall, in wi-lchem

man den Tod einer Frau, der 14 Tage nach dem Ein-

nehmen Ton Calomel erfolgt«, auf den spateren Genuas

von gesalzener Bouillon und Apfelsinen zuriickfiibrtc,

experini<'ntr ll zu lö'^en gesucht. In den VerNuehen, bei

denen liundeu 5—30 Minuten nach Einfuhrung von

Calomel in den Hagen Limonade, Schwefelsiurelimooadc,

Zucker. Chlornatrium, gesalzenes Fleisch oder Aijua

Laurocerasi erhielten, kam es niemals zur Entzündung

oder anderen Veräuderiuigen im Magen und Darmcanal,

die auf Sublimatveigiflung lu belieben waren.

M, ist daher geneijjt, in den Fällen, w» lnim

Menschen nach dem fiehrauch von ('alomel und nach-

träglicher Ingestion von Stoffen, die ausserhalb d> s Iv.r-

Sers Calomel in Sublimat überführen, Erschciaungeo

er Sublimatvcrgiftang eintraten, nicht diesen Substansen

die Schuld zu flehen, sondern mit Sublimat verunreinigtem

Calomel. In dem den Au.spang^spunkl der Unt.'r>uchung

bildenden Falle wurde l^ i der St . tion der Traetus bis

auf eine stark geröthcle 10 cm lange I'artic am untersten

Tbeilc des Dickdarms intact, dagegen Verfettuti^' in

Leber, Herz und Mnsculatur und Nierenatrophie gefun-

den und bei dem Fehlen einer Krankengeschichte von

weiterer Verfolgung abgesehen.

fWelander. Kduard, Kann QuecksüberbebandlUDg
'vlindrurie utid Albuminurie berronufen? Hygiea.

lAl. 2. p. lUä- 140.

W. sucht einen kleinen Beitrajr *u liefern 2ur Be-

antwortung; d'T Fr.i<:r : fii'lit die Kliniin.ition des (,iueek-

>i Ibers in der Kegel ohne irgend eine Reizung auf die

Nieren vor sich, oder wenn eine Reizung ausgefibt wird,

Mi diese von irgend einer Bedeutung, kann sie nun
Schaden gegenwirtig oder kfinftig gereichen? W. ist

in der Lage gewesen, 97 Syphilitiker von dem Anfange
der Behandlung zu untersuehen. In der Mehrzahl der

Falle Ix'wirkte die Hg-Elimination wahrend und nach

der Ug-Behandlung eine mehr weniger bedeutende Rei-

zung In den Nieren, dureh Aultreten mehr weniger
bi'diutender Cylindnirie sieh zu erkennen gebend. Die

allgemi ine Kegel ist, dass der (iehalt an l ylindi rn

constant iii< hr weniger steigt, so lang'- als die Hg-Be-

bandlung dauert. Nach beendeter Behandlung nimmt
der Cylindergehalt allmälig ab und verschwindet in

der Regel nach 4—6 Wochen. Bei der einen Behand-
l'i!)g'ff<rm wird Hg in grösserer Menge wie bei einer

ar ili reu F irrn absorbirt; bei einer und dersi llo n l!r-

bandlungsfonn ist es die Daur der Ilehandlunti. wel-

che die hauptsächlichste Bedeutung in Betreff des ab-

sorbirten, eliminirten Hg hat. Bei der Mereurialalbu-

minurie findet sich gar keine Uehereinstimnumg zwischen

der Quantität von Fiwfi->, und d< r Anzahl ^ln ( Nlin-

dem vor. In der Kegel gereicht die durch Ug-Elimina-

tion hervorgerufene Reizung zu gar keinem Sehaden
fBr die Nieren weder gegenwirtig n i> künftighin.

A. Fr. Eiilud.J

12. Blei.

1) Quargnali, Giusepi)o und Fietro Albertoni,
Awelenainento er'inicij da piumbo per um' dl eipria,

Ann. di ('hin. Maggio. p. "i.'iT. (Anfallswcise Colikeu,

von der Lebergegend ausgehend und mit Erbrechen en-
di^nd, später Lähmung beider Vorderarae, Bleisaum
bei einer Frau, welche sich tiglieh Gesieht und Hals
mit einem vorwaltend aus Bleiearbnnat bestehenden
l'uder bestreute; Heilung unter Behandlung mit Jod-
kalium und Electricit&t.) — S) de Sousa, Manuel
Bonto (Lissabon), De um envenenamento nao raro naa
crean^. Revista de med. T. I. p. 1. — 3) Koque u.

I-inossier, Intoxication par le Chromate de plomb.
Lyon. med. No. 8. p. 2G9. — 4) \V i I liams- Free m a n

,

.1. I'., Tea as a possible source of plumbisin I.ancet.

.Sept. 29. p. 739. — 5} Pässler, Hans, Acute Blei-

vergiftung bei Eezem nach Behandlung mit Diachylon-
salbe. Münch, med. Wochcnschr. N'i. f). S. 84. —
r>) IJi'port of Board appointcd to imjuire into the prc-

valenee and prevenlion of lead poisoning at the Bröken
Hill Silver Lead Miltes to the Hon. the Minister for

Mines and Agriculture, New South Wales Legislative

Council. 1892/98. Fol. 150 pp. Sydney. 1898. —
7) Lead poisoning in New Simth Wales. Brit. med. Joum.
March 17. p. •'(•l. 8) ("lironie lead iiM:s":iing.

Ibid. Aug. 2.'). p. 4.S6. (Weist auf die (ielaliren des

Kinschraelzens alten Bleies hin, da die Dämpfe l'h. /n.

Mn und A> enthalten. — 9) Verlaan, K. (Utrecht;,

Loodvcrgiftiging door snulf. Nederl. Tijdschr. voor
Pharm, p. 3G7. — 10) Kraft, J. E. I... Een gev.al van
chriinische loodvergiftigung door hei gebniik van lood-

houdende snuif. Nederl. Weekbl. voor (ieneesk No. 21.

p. 958. — II) Waters, A Case of puerperal eclampoia
following lead poisoning. Ibid. March. 81. p. G83. —
12; Lombard, U. Ch. ''ienf). Sur un cas de cecite

paMs.iger«' etinsi'cutive \ V intoxu'ation saturnine. K«'V.

med. Suijise roinande. Ni*. 3. p. 88. (Ccmplete .Amau-

rose mit Mydriasis bei einem Fabrikanten von Bleiröhren,

nach Voraufj^ben heftiger Cephalalgie, sehen am 2. Tage
schwindend: Coliken und Bleisaum v. rhrmden '

13) .lolly. F., l'elier Fiic-phalnp.ithia v.ituruiiia. <'ha-

rite - .Annal. .lalirg. M.\. Zwei Falle vnn FIpilepsia

saturnina, in dem einen nach voraufgebenden Coliken,

in dem 2. ohne solche, aber mit Neuroretinitis hae-

morrhagica und Parese der Extensorcn des Vorderarme»,

sowie mit vorübergehendi-r articulatr.rischer Sjiraehläh-

mung comMniri.l 14^ F.bstein, Willi., Fin Fall von

chronischer Bleivergiftung. Wien. med. Bl. No. 1. 2.

S. 3. Ij. (Vergl. Ber. 1893. I. 381.) — 15) Surmont,
U. und J. Brunelle (Lille), JRechercbes sur Telimination

de r azote urinaire au eours et dans 1a convalescenee
<]• la '(dique satumini'. .\rch. gen. de m-d. .luill.

.•\oiit. p. .X 184. — ir») .\nnino. H., Avvelenament«

cronieo da piombu. Lavore sperimentale. Estr. dell'

Arch. ItaL di ( lin med. XXAU. 4. p. 72.* Aou.
di Chim. Lugli p. h9.

Hinsichtlich der Aetiologie des Saturnismus
weist De Sousa (3) auf das Vorkommen vou Darm-
affectinnen, Coliken u. s. w. bei BenutSttUg schlecht
e m a i 1 1 irte n e i.sern e n K och gesch irrs oder solchem
mit ^e^chädigtem Email in Li^Milii n hin. mIimc jedoch

durch den Nachweis von Pb im Harn den Nachweis
wirklicher Bleivergiftung zu liefern. Koque und Li-
n ossier (3) betonen die Uefahren der Bearbeitung von
mit Chromblei gefärbter Baumwolle in Lyoner
Fabriken, wi bel l.esniid''r> dii mit d' tn \1 -pulen be-

seh&ftigten Arbeiteriooeu, in geringerem Cirade auch die

^ kj d by Google
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mit dem ÜmIIi h Silhirfadiii auf dieser Hauinwollr

affleirt werden. Die Erkrankung weicht jedoch von der
K«w81uilicheu SjriBpioinaiolof^e des Satumismus ab, in-

dem SU den leb'riaft'Mi Si^hmi^r?.-!» im Kpitrristritiin tin'l

in der Nabelgoirn.d umi der iiici-.t vi rLanilcnrü Vrr-

sli'pfuiif,' pKj'lii Hille AriPrr\ir und Naii>r',i, sowii-

.>K"hlcimig<-> , gi.llies Erhrccliin und tielbfiirbung der
ConjuDCtiva bei \\ achsblH.ss<- der Haut in Folge ausaer-

«rdeotlicber Verminderung der Zahl der Er}-tbrocyten
(obne Zunahme der I^cucocvteu und ohne Verminde-
rung des Hänii'ulf'bins) und tieim Vorhandensein von
anami^eheii Herz- und Venengeräiisehen hinzutreten;
da> Ab l .tii. Ii i«)t niclit relrahirt. Mindern aufgetrieben,

der FuU weich, dem Hleipulw UDäbnlicb, dafegen ist

aehiefergraiie Verfllrbung am ZaboUHsebninde deotKob;
mitunter ist vorübergehend Albuminurie vorliaiulen. Die
Baumwolle enthielt 10, di-r Staub -lOpCt. Hieiehromat:
das neben den» Blciehromat benutzte Chrysophenin
erwies sich als nicht toxisch. In 5 englischen Fällen
konnts Williams-Freeman (4) als Ursache der Blei-

colik nur den R I - i ^-e h a I < d.s getrunkenen Thees
in Folge bleihaltiger \ erpaeknne einistaliren. der aller-

dings narh l'niersuchungen \ou Angell in Sonlhampt<in
fast constant zu sein scheint. Von Ü Thecsorten ent-

hielten 17 Pb, im Durchschnitte im Pfd. 5>,968 mg.
sviscbcn 1,375 mg und 18 mg sehwnnkend. Der fJe-

ball variirt in verschiedenen l'aeketen derselben Sorte

/wisehen 1,6 und 18 mg). Naeh An gell soll Thee-
aufguss ein gutes I.ösung>niittel für I'b sein und .Stücke

von Bleipapier, die bei der Bereitung bineingeratbeD,
Gefahr bringen können. Von der jet/.t sehr seltenen
Vergiftung durcb bleihaltigen Sehnupftaback liegt

ein holländiseher Fall (9 u. 10) vor. wo der aU Kape
de la Cour bezeiehnete Tabaek /.uniiehst in l'apier und
naeh aussen in Stanniol vcrpaekt war; das Papier war
stark bleihaltig und der Xaback, i-on dem der Kranke
seit 10 Jahren wSebentlieh Vf, Packete (150 g) ver-

schnupft hatte, enthielt in KM) g 0,720 g. Im Harn
fanden sich unter .lodkaliunigebraueh Spuren Pb, ein-

mal auch Eiweiss; in den Fiiees gelang der BleiOMh«
weis noch, als im Urin kein Pb mehr naeligewiesen
werden konnte.

Pausier (5) beselireibt als acute Blei Vergiftung
einen Fall von Stomatitis, Speielielfluss und Nephritis,

die bei einem schon über I .lalir an Ke/.ema universale

leidenden Kiiab' n nach dem Auflegen messerrückcn-
dick mit Diacbylonaalbe beitlricbeaer Mullstreifen auf
die Glieder plötzlicb auftraten und naeh Aufceben der
Behandlungisweise sich zurückbildcten. Im Bmd des
3. und 4. Tages wurde I'b nicht constatirt.

Suruout und Bruoelle (15) haben den Harn
bei 11 im Hdp. St. SauTeor bciandelteo, an Colica

saturnina leidenden Bleivdaaarbdtmi «ihrend der

Anl&lle reg«dmä.ssig vennindert gefunden, jedoch kejnes-

immer im Verbältnisse zur Intensität der Schmenen,

dagegen der Digestionsstörungen, insoweit heftiges Er-

breetien und ebenso Dianiiöe in der Itecouvalcscenz stets

mit Verringerung der l'rinmenge einhergehen. Auch reich-

liche Scbwciüäc bedingen Uarnverringcruiig, während

derer der BIntdmek eonstant gesteigert ist; mit der

Abnahme des Blutdnieks am Ende des .XnfalU steigt

d.us Harnvolumen oft rapide an. Die Gesammtmenge

des Stickstoffs ist während der Coiiktn regclroäs.sig

herabgesetzt, mitunter auf S,73, meist auf 5—10 g,

ebenfalls nicht im Yerfaältuis^e /ur .\nfallsstärke. wohl

aber des Krbreehens. während Uiaphorese und Diarrh-ien

ohne EinfluM sind. Alter und l.ebervolum und Dauer

der Veisiftung scheineo auf den Gesammtatiekstoff nicht
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modificirend su wirken. Bei dem Schlüsse der Colik

steigt die N-Ausscheidung in der Regel itn Laufe v o-i

mehreren Tagen alimälig sur Norm oiier über die»«

hinaus, ausnabmaweise ist die Steigerung rapide und
intensiv. Wie der Oesammtstickstoff verhält sich auch

der Harnstoff, wogegen die Harnsäure in der Mehrzahl

der Fälle entweder normal oder urhOht und nur in

einietnen FUlen, wo Kreatin und HippursSure reiehlicb

ausgeschieden werden, unter 0,4 sinkt. Auf die Il.im-

säureausscheidung ist weder das Erbrechen noch die

Wiederaufnahme der FIcischnahrung von Eiuflusä: da-

gegen ist die fifliSbung am ansgesproebeaateD bei denen,

die am liogetea dem Einflu^ise des Pb ausgesetzt waren.

Die Ausscheidung von Kreatinin und Hippursäure ist

unregeimäs.->ig, doch werden sie in der Regel ini Yer-

laulb der Ck>tik und in der Reeonvaleseens in grSsserer

Menge als in der Norm ausgeschieden, so d.iss bei der

Abnahme des Ue8«mmtstick»tvfla und de» Harnstoffs

die Annahme einer Betaidation dw Stoflfwechsels durch

den Satumismufl als riditig aogesebeu weiden musx.

Die ('un*e des Harnv'ihiniens geht nicht der des lic-

üamml^tickstoffs parallel. Im Harn findet sich Urobüio

und Zucker.

In einer grosseren eiperimentellen Studie
über chronische Bleivergiftung seigt Annino
(16), dass die Resistenz der Thiere gegen Blei sehr be-

deutend ist, da Hunde bei Tagesgaben \'n 1' g Bb i-

aertat (mit den Speisen, noch ö .Monate leb<-n k'^nneü;

doeh ist die Toleranz, der ein/A-lnen Versuchst hiere

Schwankungen unterworfei^. Im Uiin können bei

Hunden enorme Quantititen Pb nachgewiesen werden,
ohne dass is dabei constant zu Albuminurie kommt,
die nur in einzelnen Fällen vorhanden war. Bei Ka-
ninchen wird durch Bleizufuhr die Entwicklung der

Embryonen angehalten, und in ihrem Harn können
grosse Mengen Pb, sowie die bei den Mutterthieren Tor-

kdinminden pntliolugisehen Veränderungen constatirt

werden. .\uch in den Milehdnisen ist reichlich Pb vor-

handen. Im Laufe fier Vi-rgiftung kommt i:s stets zu

Alterationen der Magendarmscbleimbaut und des Meiss-

ow'sehea und AuerbaehVhen Plexus, womit die con-

stante Abmagerung der Versuchsthicre in Verbindung
steht. Die bei lien Versuchsthieren vorkommende Pseud<i-

parnlyse des HintertheiU corre>pondirt nicht mit Local-

lasionen im Rückenmark und hängt wahrscheinlich mit

der Emaciatiou und allgemeinen Schwäche zusammen.
Interstitielle Myositis von Belang war bei keinem Ver-
suchsthicre nachweisbar, nur in sehr schwachem Grade
fand sie sich im llintertheiie \on .Meerschweinchen,

auch konnten Veränderungen der peripheren Nerven
nicht constatirt werden. Die in den Organen (Leber,

Rückenmark» Nieren) nachweisbaren Veränderungen be-

standen in trfiber Schwellung, fettiger Degeneration,

Vacuoleiibildung und kr.rniger .\trMpliie d' s I'n tnplasma

und hyaliner Degeneratinn der Kerne. Karyokinetische

Milder wurden in keinem Organe beobachtet. Auffällig

war die ausserordentliche Neigung su Uämorrhagien,
die sieh in den verschiedensten OT^^en, auch im Ge-
hirn fanden, >ewie da- V<^rhandensein zahlreicher 1'ig-

metitkornclieti in Milz, und Knochenmark, das auf Her-

absetzung der Wi<lcrstandsrähigkeit der Krythrocy teii

unter dem Einflüsse des Pb hinweist; sowie die schwere
Eudoarteritis, die selbst tu völligem Gefassversdilttsse

führte, die fettige Degeneration der Muskelhaut, sowie

des Knduthels der kapillären. .\ueh in den GefiLssen

ist Blei in sseren oder geringeren Mengen nachweis-

bar. Die Bleiwirkuug dauert auch nach Aufhören der

BleiniMir noch liogere Zeit fort Subcutane Aowea-
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dunfc von Alaiiinblei läMst sieb nicht su Versuchen
iititT olirDriiNflieii Satumismus bei Thieren verwenden,
weil zu Abscessbildung fuhrt.

13. Kupfer.

Cervello, Vincenzo (Palermo), Sul pntpre emato-

gcno metalli pesaiiti. Influ<.>n7,a del rain' nelle

anemie. Archivio di Farniiicol. II. F.isf. Ifi, p. 4SI.

Nach Cervello lässt sich nicht nur bei Ihiureu,

snndeni au«h bei uimiaehen Patienten erbebliche Zn-

nähme des Htemeglobina nach Gebrauch von

Kupfersiilfat in Dosen von O.Ol 0.0<? naohwfi'fii.

Auch Zink und i^uecluilbc-r, ebenso Maugan vcriiichrcii

das HiMBOg^obip.

14. Ei.sen.

1) Macallum, A. B. (Torento), On the abaorption

of iron in the animal body. .louni of Physiol. Vol. XV!.
No. 3 11. 4. p. 268. '2) Ilcrsrliell, 'icrge, The
mode of actiou of iron and the relative value of its

salts in aoemia. Lancet. Nov. 10. p. 109S. — S)

Conti, Attendolo n. Fabio Vitali (Bolo^pM), Stti Pro-
cessi di patrehzione intestinale nella cloiori. Ann. di

Chim. Giugno. p. 321. 4) Fcderi' i. Kpamitionda

(Pi-sa). Vaiutazione del ferro in vari sali dcstinnti per

U.SO ipodermico. Ibid. Apr. p. 216. — 5) Di Inns.

X., Le proto-iodure de fer, sa prcparation: ses iodica-

tions: son emploi dans I*an6niie, la lymphatisme, la

scrofule. la .syphilis eto. «iaz. des h>'ip. Nn. 40. p. .'IfiS.

— 6) Kobert, Ii., Ucber das EImmi in diiitetiscticr llin-

siebt. Deutsehc med.Wochenschr. N.>. 2S •_>'.». .')":"..

598. — 7) Medalje, J., Ueber den i^uüuss einiger

organischer KtsenTeiMndongen auf die Bildung «od Aus-
schcidunii^ dos fJallcnfarbstofTcs, bestimmt dtired quan-

titative .Spectniphotoiiii trir. Ein Beitrag /,ur Lehre über

die Rcsürj)tion und W irkungon des Eisen.s auf den Or-

Iaoismus. 8. ü'2 Ss. Dis.s. .lurjew. — 8) Weiss,
uUus, Therapeutische Mittheihingen. Ans der .\bth.

von Dräsche im Wien. .Mtg. Krankenhaiuc. Wien. med.

Wochenschr. No. 28. - 9) Marfori. Pio. Sulla ferra-

tina. Kieerclie eseguitu n^ iristilul'^ farmacol. di .Stras-

burgo. Ann. di Chim. ücnu. Fehbr. p. 669. — lU^

Scbmiedeberg, 0., Ueber das Ferratin und seine

diätetische and therapeutische Anwendung. Arcli. f.

exp. Patbol. Bd. 89. H. 9 u. 8. S. 161. Wien. med.
Bl. No. 4. S. 42. 11) Bauhölzer. M. (Zürich),

Beobachtun^aMi über die tlarapcu tischen Erfolge des F.

Centralbl. f. inn. Med. No. 4. S. 73. (Aus der Eich-

hoist'scbeo KUnilt.) — 12) Ferratia. Therao. Monatjib.

Man. S. 198. (Zusammenstellung.) — ISjJaquet,
A. n. A. Kündig. Ueber die Wirkung des Ferratin bei

der Behandlung der Blutarmuth. .Sehweiz. Corresp.-Bl.

No. 11. — 14) Marfori, Pio. Interne al lavoro dci

dottori A. Jaquet u. A. Kündig, suir aaione della

ftmtina nel trattamento detV ancmia. PolieKuieo.

Luglio 1. p. 33.'). 1.')) Derselbe, ."^nlla ferratina.

Ibid. .lan. p. 61. Iti) Filippi. Filippo de, Expe-

riment.iluntersuchuugen über das Ferratin von Mariori-

Üchmiedebcrg. Aus dem palhol. Institut der Universität

Freiburg i. Br. Ziegler's Beitr. ziur pathol. Anat Bd. XVI.
S. 463. — 17) See, Gennain, De la ferratine, son em-
ploi comme regime et commc therapeutiqiie. Bull, de
l'Acad. de Med. Paris. XXXII. Nu. 3. p. 222. 18)

Sehlotterbcck, J. 0. u. R. Brycc, Notes on tln-

behaviour of albuminatc of iron and ferratin with ade-

ficial gastric juice. Amer. Joum. Pharm. Oct p. 500.
— 19) Wien er, Hugo, Ueber die therapeutische Wirk-
samkeit des Ferratin. (Au.1 der Klinik von .lak.seh.)

Pilger med. Wochenschr. No. 1<!. S. 196. (Ciünstige

Effecte bei Chlorose ohne Nebenwirkungen.) — 20)

Ziemssen, Ueber einige neuer'- Heilmitt-l und H'il

methoden. Münch, med. Woehenselir. N". 50. KMM.
— 21) Katluhn, Ernst, Ueber das Ferratin und seine

Anwendung bei Chlorose. 8. 85 äs. Diss. (ireifswald.

— 99) Harnack, Ueber den Einfloss der Applieattons-
-'' auf die Wirkung der \rzneisiüistan/.en mit bc-

-< [Iii. r> r Berücksichtigung des Eisens. Münch, med.
W , h n rhi No. 44. S. 876. (Vorfrag im Verein der

Aente zu Halle.)

Macallum (1) hat die Frage über die Resorp-
tion von Ei s<- n v erbin du ngen dnreh nniTorliemische

Untersuchungen, wozu sich in .\lcobol gehärtete Prä-

p.irate besser als frisehe eignen, an Meersehweineben

und .iiidi-i' U Thieren su losen versucht und dabei ge-

funden, dass auch ii n org an i sc Ii r Kisenverbindun-

gcu von der Darnisehleimhaut resurbirt wer-

den, und swar in Mengen, die naoh der Art der Ver^

binduogen und der Dosis versohieden sind.

Ist die Menge klein, so find' t l{'-si>rption nur in

dem unmittelbar an» Pylorus belegriicn Tlieile drr Darm-
schleimhaut in der Ansd.hnung einiger Zolle .statt,

während nach Verabreichung grosser Mengen das (ie-

biet der Resorption die ganze Dünndarmschleimhaut be-

trfffen kann. Im ersten Falle scheint die vollkommene
Fällung des nicht absorbirten Eisensalzes als Hydroiyd
in dem (ienienge von Chylu.s, Galle iiii'i rancre.i-ssaft

schuld an der geringen Ausdehnung der Kcsorptimis-

fl&ehe zu sein, im z\rcitet\ zerstört die grosse Eisensal/.-

menge die Alkalinität diesi-r Flüssigkeiten, wodurch die

Fällung unterbleibt. Die Epithelialzellen des Darmes
uhiTtr.i^' II da.s i es<irl)irit leisen unmittelbar an die

darunterliegenden Elemente, wenn es sich um kleine

Mengen handelt: ist die Eisenmenge gross, so findet

sich auch Fe in den Epitbelien. Obsebon «inig« der
subepiihelialen Leueoerten der Darmsotten einen Theil

des resorbirten Fe in den all^'eni -iiien Kreislauf zu

bringen scheinen, inI (U>ch das BItuphtsma di r haupt-

sächlichste Factor der Ueberfütunng de» inorganischen

Fe von den Darmzottcu au aDderen Köixwrtheilen.

Ferratin und Eisenpeptonat aebeinen bei Meenehwein-
ehen die Leucoeyten zur Inv.'Lsion in die Epithcischicht

der DiU-niEotten zu reizen. Bunge's H.imogen wird heim

Meerschweinehen und beim \\i>l(itl im Darme resorbirt.

Besonders bei Amblyostoma zeigte nach mehrtägiger

Fütterung mit Eidotter das Gjtoplaama der LeberaeUen
deutlich die Anwesenheit einer organischen Eisenver-

bindang, die zur Chroraatincla.s.se geh'irl. Die Absorp-
tion des im Eid<>tt>-r vorhanden- n ( hrMinatins H;iina-

togen) bedarf noch weilerer Aufkl.irung, doch steht sie

wahrscheinlich im Zusammenhange mit deijenigen des
Fettos, mit welcher das Chromatin im Dotter eng ver-

bunden ist.

Nach Herschell (2) sind die besten Eisen-

priparat« diejenigen, bei denen Femeaibonat Im

Status nascendi mit der Magensehb inihaut in Contact

kommt, die schlechtesten die coUuidcu Eisenpräparate,

ans denen unlSaliefaes Perrisala entstdit. Bd Blandes

Tabletten nimmt der BImoglobingehalt des Blutes tig-

lieh um 2pCt.. bei gewöhnlichen Blaud's Pillen, Svilfat,

Chlorid und £isenammoniumcitrat um '/i- bei Eisen-

albnminat und dialysirtem Bisen um /« pCt. su.

Conti u. Vitali (.^) lest.itigen die .\ngabc von

Hörn er (Ber. 1888. 1. 883), dass das Eisen nicht

durch Einwirkung auf den Faolnissproeess im
Darme die Chli>rose heilt, ind-tn es die Menge der

gebundenen iifchwefclsäure im Harne nicht wesentlich
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beeinflusst. Steigerung dieser bei Cblorotischen konnten
C. u. V. überhaupt nicht constatiren, wohl aber Ab-
nahme der gebundenen Schwefelsäure nach Darreichung

von Salzsäurelimonad«.

Kedcriei (4) fand !iei Rfst i m mung des Fisen-
gehaltes versehiedener KL-cnpräparate /um
subcutanen (tet>raueli in Citra> ft-rri eilt-i'-atumniiiacalis

83,8 pCt. Eiscnoiyd (22,96 pCt. Eisen) iu Ferrum pyro-

phospboricum cum Ammoniaco citrico 35,1 PeO (17,7 Fe),

in Ferrum albuminatum c. Amm. citr. 0,0 FeO (4,2 Fe)

und in Ferrum ancnicura c. Natrio citrico 8,0 FeO
i-2.\ F' Das l.:t/iK.'nanote Priparot enthielt SpCt As
(entspr. .'tJISpCt. .\s u,\

Medalje (7) bat unter Kobert und Stadel-

mann den Einfluss der Eisenpräparate auf die

(iai Icnfarbstoffausscheiduog mittelst des TIQf-

iii r'scb'-n Spectrophotonicters untersuelit und gefunden,

dass die aus dem Blut durch Keduction dargestellten

organischen Eisenprilparate Haemol und Haenogallol

ebenso wie Haemoglobin und Himatin utid Aussehci-

dung von (lallenfarbstotT steigern, wiihremi Frrratiii

und Ferrum sacharatum solubile keinen d'irarligeu l'.iu-

fluss haben. Das langsame Ansteigen vXbrend der

Verabreichung der erstgenaiint'^n Mittel und das succes-

sive langsame Sinken n.ach Aufhören weist auf die Bil-

dung des (iallenfarbstolTs aus dem Hämoglobin und

seinen Deriraten io der Leber bin. Die Tenodie von

M. ;^' ti> ii weitiT-' n> !oi;i' ffir die b ichte I{''M>rbtrk''it

des Hacmols und Hacniogallol.s, den< ii sich Haemoglobin

und HSmatio, jedoch in wenigrT ausg> sprocbener Weise,

anschliessen. Vermehrte (iallenabsondeniDg wurde auch

nach Ferratin und Kisensareharat gefunden, und wi-nn

auch die Zunahme innerhalb der normalen Absonde-

ronfsscbraiiken m liegen scheint, so spricht doch die

regelmässige Wiederkehr nach <lrr Zufuhr sämni(lieh> r

«irganischer Eisenpräparate fiir «li-iiafio^'.' Wirkuii^r. di'-

aus dem duruh L'eberladuug der Lcberzellcn mit Eisen

remiltirenden Zustande gesteigerter- Drfisentb&tigkeit

leicht erklärlich ist.

Dass Haemol und ITacmogallol bei Chloro-
ti sehen günstig wirken und gut vertragen werden
bestätigt Weiss (n,, doch leisteten sie iii<£t mehr als

Blaud'schi: l'illen.

Ueber das Ferratin (Uer. lö'JS. 1. 383) und seine

Eigenschaften und Resorptionsverbältnisse
liegen jetzt ausführlichere Mittlieilungen von .Marfori (9)

und J^ch miedeberp (10) vor. Hiemach ist das F'cr-

ratin eine eigenartige Kisenalbuminsäure oder, da sie

Eisenoiyd enthält, FerrialbnmiDs&nre, die ridi von

den EiseiwIbVDiiBaten dadurch unterscheidet, dass

Schwefelammonium in iliii ti L iNiingf-n nicht si.fi.rt, son-

dern erst allmäiig bciiwar^turbuug erzeugt. Kin L'nter-

schied von den aalsartigen läsenverbindnagwi ist auch

im Verhalten ge^'cii F' rroeyankalium, sowie darin ge-

gelsen, d;tss bei der Electrolyse ihrer ammoniakalischen

LüsuDgen Abgabe von Fe an der negativen EIcctrode

nicht stattibd«ti

Diese Fi'rrialbuminsäure, 'l- r> ri Ft -Gi-Iialt zwis' lien

4— S pCt. variirt. entsteht, w- tui man aik.ilisrhe Fisi-n-

a!tniiiiiiiatb>sungen einij'c Z'-it erhitzt oder hindere Zeit

bei massiger Temperatur stehen läsät, wodurch die
Flüssigkeit ailmälig tief braiu wird und sidl nicht
mehr mit Scbwefelammonium unmittelbar scbvan firbt
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Eine der Ferrialbuminsäure entsprechende F'epton Ver-

bindung scheint nicht zu existiren: beim Kochen alka-

lischer Ferrialbuminl''sung, wobei peptonartig« Körper

entstehen, fiilli das Fis. n in Funn ritu-r lirauifii floeki-

pen Masse aus, wi.lni gleiebzcitig Spaltung in sehr

eisenreichc Ferrialbuminsäure und fast eiseofreie Ferri-

albuminsäure statUindct Veisohieden von der Ferri*

albaminsSure ist das durch längeres Enrärmen von
Kieralbuniiii und Fis. n in ammoniakalischer Lösung bei

einer Tenip» ratur. in (h-r das Kiweiss nicht gerinnt,

entstehende Ferri alb u ni i n . das bei höherer Temp* -

ratur wie Albumin gerinnt Durch Schwefelammonium
sieh nicht sofort sebfranfärbende Eisenverbindungen
entstehen auch l)eim Krhit/en von Weinsäure, t'itronen-

sriun-. Mannit, (ilyi-eriii nnt l'.isi n in .alkalischer I.. sunj^.

Nach ."^ehmiedcberg <-nlstohen übrigens b'im Fr

hitzen von Eiweiss in alkalischen Losungen zwei ver-

schiedene Albuminsäuren, zunächst eipe solche, die

L-isunpen von sehleimiger BesehafTenheit piebt, dann
eine solehe. die uaeh dem Trocknen in Wasser weit

leieliti r Inslieh ist. D.is aus der zweiten entstehende

Ferratin entspricht genau dem iu der Leber vorkom-
menden natüriieben F.

Die von Marfori bei zuerst ausehliesslicb mit

Milch gefütterten, dann durch wiederholte Abrührmittid

und Hungern ihre» im Darm enthaltenen Eisens be-

raubt**!! Hunden Li fundenc starke Resorption des Per-

ratins, die aiieh uriter gleiehm Vi-rliältnissen von

.la'iuet u. Kündig (13) cons':iliit wurde, iiaeh denen

37pCt. aufpesi'pen werden k'innen, hat sieh in weiteren

Versuchen .^ehmiedcberg's an normalen Hunden nielit

best.Htigt, indem bei 5—7 kg .schweren Hunden nur b

bis 20 mg resorbirt wurden, doch entspricht die Menge
d' in .") faeli. II (]> r Eiseninenge. die aus I Liter Milch zur

|{esüri>ti "II gelaugt. .\uf .Appetit und Darmfunction
ist Ferratin auch bei längerer Darreiehung ohne schäd-

lichen Effect, 80 dass bei Hunden 7—8 g Eisen in

40 Tagen in dieser Form gegeben werden kann, wSb-
rcnd schon 0,2 Eisen als Lactat DiarrhJicn bewirkt.

Ferratineisen tiewirkt schon zu 25— .')0 mg per Kilo

bei diret ti 1 I i' etion in das Blut Schwäche, Erbrechen,
Diirehrille und in einigen Tagen Tod, während schon
H 4 mg in Form von Eisentartrat in alkalischer Lö-

sung Appetitinangel. Mattigkeit und Zittern tind 10 bis

20 mg regelmässig den Tod herbcifühii ii. Bei Inj. clion

in das Blut geht Fe nie hl in den Harn über und er-

scheint auch nicht im Darme, sodass Ablagerung in

den Organen und namentlich in der Leber, deren

Schnitte nach Ferratininfusion sieh stärker schwarz mit

Schwefelalbiiinin firben. aiizunehinen ist. Die Stuhlent-

leening wird <\uvr], Ferratin eher b.-giinstigt als ge-

hemmt, was freilich mit der von Schmicdeberg an-

genommenen zu.sammenziebenden Wirkung nicht im
Einklänge zu stehen scheint.

Die Ergebnisse der auf Ferratin bezüglichen

therapeutischen Versuche sind z. Th. widerspre-

dwnd, gestatten aber nicht, dem Priparato vor anderen

Eisenpräparaten als Heilmittel bei Chlorose txat be*

.sondere hohe Wirksamkeit anderen anorganischen oder

organischen Vartialia gegenüber zususohreiben.

Kicrodiemische Untersnehungen 9ber das Verhal-

ten des Eisens im Organismus nach Einführung
von Ferratin. die De Filippi (Ifi'i an ."Schnitten

der in Alcohol gehärteten Leber unter Benutzung der

Berlinerblaoreaction nach voriiergebender langdanam-

der F'ärbung mit I.ithionearmin ausführte, bestätigen die

von .^amojloff und Lipsky (Ber. 1S9.'1. L 1^82) be-

hauptete Bethciligung der Lcucocyten an der Dcpoaition

des Eisens in verschiedenen Organen (Mili, Ejiocbea-

mark, LjrmphdrQsrn). Dagegen konnte De F. im Dame

Diyiiized by Google
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keine anareiehenden Beweise fBr die Elimination finden,

indem (]>T Maue Hof, der die Solitärfollikel des Ma^ns
nach cii'ioveiii'^er Injecti^^n v^n rcrrntin uuigiehl. !iuc)i

voo Ablagerung in die Lymphdrüsen herrühren kann.

Aueh bei interner EinTerleibnng war der Befund im

Darme naglitiT. Die «itarke Kesorfdion des Feiratins

vom Tractus aus kann bei di r starken Vernu hning dos

Eisens in der Leber, Milz u. s. w. nicht in Zwrifel ge-

sogen werden.

Nach De Filippi sind dio fni-n Zellen dos Binde-

gewebes und t ienissendothelien ncbeu d< n Leucoeyten

die Klenioritc, <leiieri die Figeusehaft. das Kiseii anfxu-

»peichcru, vorwaltend zukommt, wogegen die l'arencbym-
setlen der Gewebe blutreicher Organe (Leber, Lungen,
Nieren), besonders die Kpithelien, das Metall nur vnr-

überg'^hend aufnehmen und es entweder sehneil aus-

soiid' rn (Nieren und Darm) rder an die Leueoevt'-ii

bcz«. das Bindegewebe des i^lroina abgeben. Di«; in

^len Fällen constatirte gleiehüeitige (iegenwart von

Lenrocjrten in den Blutgerässen und in den Lymph-
gefiusen und -Räumen erklärt sich dadurch, dass das

in den Klutstrom gelangte Kisen durch die W ände der

Capillareu dringt, theils im Serum gel<>st. theils in Zellen

au^geoommen, und in den Kreislauf durch die Lymph-
^taMe mit Ausnabme eines in den Lymphdrüsen zurück-

Dleioenden Tbeiles zurOebkehrt. Die peripheren Lymph-
ge/äs.se enthalten bei intrav.-ni'-ser oder subcutaner Ap-
plication stets mehr Eisen als die (vuu starkereu Lymph-
strümen während der Darmresorption durclizogenen)

Mesenterialdrüsen, in denen es nactk interner Einführung

in der ersten Zeit reidblieher vorhanden sein kann. Die

mit Kisen heladenen Phag^evten legen > s frei in allen

Orgatd ii fiieiler. in denen die Abla^'eruiig duieli lii'-..iti-

dere Verhältnisse der Cireulation begünsti^'t wird,

Allem im Kuoehenmarke, in der Milz und in geringerem

(trade in den peripherisehen Lymphdrüsen. Müglicher-

weise erfolgt die Abla^i rung durch den Zerfall der sieh

gleii hiu.Lssig duiikriblau färbenden Leueocyten, die sieh

immer neben den freien Körnchen und Haufen finden,

in den Nieren ist nach iutravenüser Ferratineinführung

stets Eisen vorhanden, dagegen fehlt es bei subeutantr

und interner Application; nach De F. weil die Elimi-

nation aufhört, sobald sich die Pbagocyten des Eisens

vollständig bemächtigt haben.

Naeh den von Bauhölzer (11) mitgetheiltcu Ver-
suchen in der Züricher Klinik ist dasFerratin sowohl

^Il;iIIlie in Folge aeuti-r Frkraiikiiiigen, als bei Clilo-

rxse von günstiger Wirkuny; und liefert in H'-zug auf

die Zunahme des Ilämoglubins und der Er_\ tliracytcn

selbst etwas höhere Warthe als die Blaud'scben Pillen.

Aneb Jaquet und Kündig (IS) rühmen naeh einer

^f' S-iT' n .Anzahl in Basel klinisch und poliklinisch ]<r-

bandelter Fälle von Anämie und Chlomsc die Heilwir-

kung des F.. das besonders günstig auf den .\ppetit zu

wirken schien, die mit dem von Mi es eher modificirten

Fteisebrsehen. Apparate gemessene HImoglobinmenge
und Zahl der Erjthroeylen steiperto und selbst bei län-

gerer Darreichung keine VerdauuiiL'sst irungen hervorrief,

auch von Kindern gut ertragen wurde, i-hne jedoeh eine

bessere Wirkung als von anderen Eisenpräparaten zu
bdiaupten.

Dass Obfwcn.s das Ferratiii vor di ii sonstigen
Eisonalbnmfnatcn keine besonderen Vorzüge
besitst, lehren die Untersuchungen von Schlotterbeck
und Bryce (18), wonach da.sselbe bei künstlicher Ver-

dauung sieh in Ferro- und Fem'chlorid verwandelt. Bei

der erst*'!! Digestion werdi n 4^1 p< i. des im Eisenalbu-

minat und 37 pC'l. des im Ferratiu enthaltenen Eisens

in die anorganische Verbindung übergeführt, bei noch-

maliger Digestion nach Entfernung der Peptone vom
Ktscnalbuminat noch weitere 42, vom Ferratin 48 pCt

Die Zenetaung des Perratins durch die Verdauung ist

auch von Kobert (('<} und Langgaard r.mstalirt. Naeh
Robert kann das Ferratin auch nieht mit dem nor-

malen Lebereisi ii identisch si'iii, d.is Zali ski ' IS.Sf}}

aullaiid und luil dem Namen llepalin belegte, da dieses

dureh l'< psin und Salzsäure nicht in Ferro- und Fern-

satz überg<-ht und das .selbstverständlich auch nicht mit
der Hämosiderin genannten lockeren Riseneiweissoxydvcr-

bindung identisch i-.t, die sieh -•fort mit Ferroevanka-

lium tiefblau färbt und im Magen dureh die Digestion

und im Darm durch den Sehwefelwa.sserstofl zersetzt

wird. Die Nicbtidentttät des Kerratins mit dem nor-

malen organischen Eisen des ThieritSipei* eigiebt sich

naeh K'ib>rr auch daratis. dass es bei Eiusprit/ung

gn >-erer Düsen ins Blut die (ierinnbarkeit des Blutes

erheblich herabsetzt und dass nach Einführung von F.

die Leber mit Ferrocyankalium und Salasäure dieselben

Bilder giebt, die naeh Femmatrinmtartrat und Bisen-
xydsaceharat irlialt'-n werden, Xaeh Ziemssen (20)

kann sieh Ferr.itin in <ier von .'s e h m i e de berg vurge-

sehlagenen Dosis von 0J> nieht niil Blaud'sclien Tillen

in grossen Dosen messen. Nach den von Katlubn
(21) mitgetheilten Yersudien auf der Mosler'seben Klinik

bewirkte Ferratin constant Steigerung des Hämoglobin-
gehaltes des Blute«, bei geriri^jer Vermehrung der Ery-

throeyten: in .illen F.ilh ri w ir der Apjn tit --i lir rege,

woraus sich die constaute liewicbljizuniüimc erklärt, und
der Stuhlgang normal.

ÄBoscndahl, H. V., Diu Wirkungsweise des Eisens

lalb des Organismus laut nterer und jetziger Auf-
fassung. Eir». XVIIL 1& p. 5C7—576. 19. p. 608
bis ßl.^.

Zu versehiedeneu Mah n hat Verf. Gelegenheit ge-

habt, zu beobachten, dass (Jaslroenteritis bei Fros(hen

nach subcutaner Jnjection von Eisensalz folgt. Auf
Grund sHmmtlieher Ventuchsresultate möchte es als er-

härtet angesehen werden, dass alle Eiscnsalzc oder in

den Fbanna.*o[iuen angegchenen Eisenpräparat«- vom
Digestioiiseaiiali' des Miiisehen oder der Säu^n tliiere

nieht aufgenommen werden, falls dieser in normalem
Zustande sich beiladet, sowie d.iss sie also naeh Ein-

gabe per OS als Material für die Hämoglobinbereitung
nicht dienen ki'-nnen, noch diese direct beeinflussen.

Bei dl r Hehatidlung dei CliloroM- haben Häinol und
Uämogall'd, .sowie Ferratin einen hiiehst beaeluungs-

Werthen \Ortritt vor den bisher angewandten Ei.sen-

mittelo, welche zu ersetzen sie vielleicht berii/en sind,

insofern die Hauptaufgabe bei der Behandlung dieser

Krankheit dureh Zufuhr von hämoglobinbildendem Eisen

den abnorm herabgesetzten Hämogiobiiigehalt des Blutes

SU erhüben angesehen werden mag.

A. Fr. Ekland (.Stockholm).]

15. Chrom.

Fräser, Thom.i.s H., Bichromatc of potassium as

a remedy in putrie affectioM. Lancet April 14.

p. 928.

Fräser empfiehlt Kaliumbichromat in Dosen
von !i— 10 mg mal täglieh (bei leerem Magen) in

Pillen oder Lösung als Mittel bei Dyspepsie, wo es

die Hauptsymptome (Schmerz, Nausea, Erbrechen) in

kurzer Zeit beseitigt, dagegen die begleitende Anämie
und Chlorose nicht bceinflusst. Günstiger Etnflusa auf
die Blutungen beim Magengeschwüre war nicht ersieht-

li<d). !;i\vi' tt> it die tlierapi'uti-elien EfTerle mit der

fäulniäswidrigcn Wirkung des .Mittels zusammenhingen,
die am Harn selbst bei 0,01 pCt. hervortreten, oder
aaden Aetionen im Spiele sind, bleibt so nnter*

sueheo.
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16. Calcium.

Lehmana, Enut (Otynhausen), Zur Wirkung de.s

kohlensaureo Kalks. Bwl. kUn. Wodienadur. No. SS.

Ö. 538.

Lebmauu weist durch Vcr-suche au Gesunden
naeb, das« unter Einnahme Ton Calciumcarbonat nicht

bloss die Ausscheidung der Phosphorsäurt-. sondern auch

die dc> Natriums ( von durchsi hniftlicli 7.1)i'4 auf (>,1 l'i

herabsinkt, so da^is wir i» dem Kalk ein ludireet die

Alcalioitit des Blutes steigerndes Mittet, das rermutb-

lich anhaltender Natron erspart Us dirocto M kalizufuhr,

hei der die Venmlirunir diircli verst. irktf \tis-.fhi'idnng

compeusirt wird. Kalliearhuuat vermehrt au:>s<-rdem in

bemerkenswerther Weise die Menge des Harawassers

wodurch es auch für die Elimination der Harnsäure von

Bi'deutung ist, und vermindert die NaCI-Ausschcidung.

Die Kaliauüseheiduüg wird uicht vermindert. Die Kalk-

anascheidong viid gesteigert, jedoch nicht io einem die

GrSeso der Einnahme deckenden Grade.

17. Strniitiuin haiimn.

Kicd, Adolf, Zur tlierapeutisrhen ViTwendung der

Strontiunis.ilze. (Aus Draschc's Abtheilung des

Alig. Krankenhauses.) Wien. klin. Wochenschr. No. 16.

17. S. S9S. Sil.

Nach Hied setzt Slruatium lacticum in vielen

Füllen von M. Bii|^tii den Eiweiangehalt des Barns be-

trächtlich herab, jedoch nicht bei .Schrumpfnicre. Der

günstitre KfTect kann nicht auf Hebung der Verdauung

beruhen, da daj> Sah in Pulverform Uebclkcit, Brech-

reis und Erbrechen bervoiraft. In Lösung (S5,0

:

160,0 Aq.. H—4 I-Isslöffel täglich) wird es gut ver-

tragen und wirkt energisch diuretisch; die harntreibende

Wirkung ist nicht so gross wie die des Diuretins, tritt

aber noch hervor, wenn die Diuretinirirkung ceasirt.

Wegen des Fehlens von Ncbenerseheinungen auch bei

wochenlaiigcm Gebrauche ist Strontiumlactat bei pleu-

ritischen Exsudaten empfehlenswerth.

18. Magnesium.

Fincke, F. H., (Baltimore), The hypodermatic in-

jection of magnesium sulfate as a puigative. Americ
Med. News. Aug. 25. p. 518. (50 Versnehe Uber die

purgircndcn Efrecte subcut.tncr Injcction VOn Bitfr-
salz in Dosen von ü,ü(i— (),;;(;, <li»- 8'_' pCt. Misserfolge

und nur 18 Erfolge gab, w.ihrend die gewöhnlichen

Dosen intern in 78 pCt Stuhlgang bewirkten.)

19. Alkalimetalle.

1) Erdmann, H., Die Salze des Rubidiums und
ihre Bedeutung für die Phannaeie. Arch. f. Plinrin.

Bd. 282. S. 3. — 2) Leistikow, L.. Ueb. r Jod-
rubidium. Mitth. f. pract. Dennatol. 1893. Bd. 17.— 8) Jodrubidium. Xhenp. Mitth. Mai. S. 220. —
4) Wolff, Ueber ein neues Jodpräparat, das Jod-
nibiiiium. Verhandig. d<"s untcrels, Aerztevereins in
Htr.i-sburg. Deutsch. Woihensohr. No. H4. Keibl.

.S. ISS. Schaefer, Theodor W., (Kan.sas City),

The tberapeutic uscs of thc salts of caesium and ru-

bidium. Amcr. Med. News. Hard 10. p. S68. — 6)
Albertoui, Pietro, Influensa delle iqjesioni sottoeu-

oon um ToxiooLoon.

taaee di soluzioni di cloruro sodico nella seerezioue

biliare. Annaii di Chim. Die. p. 828. — 7) Pu-
gliese, A. und C. Coggi (Siena), Azione del cloruro

di .sodio sul rieambio matcriale dell' uomo. 8. Siena.

— 8) Markwald, Benno ((riessen). Ein Fall von Kali

chloricum Vergiftung, « ' titralbl. f. innere Med. No. 28.

(Vergiftnng eines ^jähr. Mannes durch Quneln mit
einer selbst beretteten Lösung von /j EsslSlbr voll auf
' 2 läter Wasser, <> mal täglich, so dass etwa 100 g in

3 Liter \Va.sser verbraucht wurden; am 2. Tage heftige

.•^(•Iniierz' n im Magen und l'nlerleib, Durchfall, bleiche»

Aussehen, Lävidität der Augenlider und Lippen, Hae-
moglobinurie, der Harn enthielt am Tage naäi dem Ein.
nehnoTi hyalin« Cy linder und Niercnepithelien , am
2. Tage Hacmoglojjncy linder: Gene.sung unter Anwen-
dung r<'ii'lilieh<ii < iclr.mkes.) — 9) Hownanian.
Gregory H., i'otassium nitrate in the trcatment of

Phlegmasia alba dolens. Amer. News. Jnly 88.

p. 95. (Hasche Besserung von Schwellung und Schmerz
nach halbstündigen tiaben von 0,8 Kaliumnitrat.) —
10 HiM iihach (Bresl.iuj. Ueber den Ciebrancl. und
Mis.sbrauch von Natrium bicarbonirum. Münch, med.
Wochenschr. No. 3. S. 41. — 10) Mcisels, W. A.

(Budapest), Ueber das Uricedin. Wien. med. Wochen-
schr. No. 40. 41. S. 1699. 1750.

Naehdem es Erdmann (1) gelungen ist, aus Staas-

furter Kalisalz Rubidiumverbindungen an veihiltnias-

mässig billigem Preise herzustellen, lag es nahe, die

tlierap(!utisclie Wirkung de.s .Todrubidiums zu

erforschen, da .lodrubidium analug; di in .Todkaliuin im

Blut in Jodnatriuni und Chlomibidium zerfällt und
nacli seiner clectrischen IjeitfiUiigkeit in Bezug auf die

Geschwindigkeit dieser I'msetzung die Kaliumverbindung
übertrifft. Nach Ne isser hat es, abgesehen vom mil-

deren und angenehmeren Geschmacke, auch d. n Vur-

sug, vom Magen besser vertragen zu werden und Herz-

beschwerden nicht hervorzurufen und nach Scheeler
paast es besondeis bei alten Individuen mit alterirtem

GefSsssystem und in -mien, wo auf Jodkaliura leicht

.Tr.diMiiu- rrfdlgt. I">iese Ansehauungcn werden auch
von Meruig, H ra u n sc h wc ig und W 0 1 ff (4) Vertreten.

Die Dosining entspricht ganz der des Jodkaliunis. Die

electrische Lcittähigkeit des Jodrubidians verhält sieh

nach Erdmann und Ostwald zu anderen JodalkaHen
wie 144:140 (Jodkalium). 119,1 (.lodnatrium) und
107.4 (.iodlithium). .\uch Schaefer (5) weist auf den
(iebraueh der billiger gewordenen Caesium- und Rn-
bidiumsalae hin, von denen er Bromrubidinm au
Oi,S—0,5 8 mal tiiglieb bei nerv6sen Palpitataonen ge-

brauchte.

Durch Versuche am Gallenlistelhunde über die

Wirkung subcutaner Injectionen von Koch-

salslösungen auf die Galle constatirte Albertoni
(C) geringe Zunahme der absoluten Menge, und der

ch.aracteristischen Bcstandtheilc (Schwefel), aber keine

Zunahme der procentualcn .Menge der festen Sub-

stanzen.

Pugliese und Cnggi (7) schreiben dem Chlor-

natrinm nach Versuchen bei constanter Diät sowohl

bei Meuscbeu als bei Bünden eine ersparende Wir-

kung auf den Stiekstoffwechset m.

Nach Itosenbach (10) ist der Oebraucb von
Natriumbicarbonat gegen Magensäure bei

Hjrperaesthesie des Magens und Darmeanals, bd Anä-
mischen und bei chronischem Magcncatarrh nur unter

steter Controlle durch den .\rzt in kleinsten Dosen und

nur wahrend kurzer Z< it gestattet, wenn in dein \ ur-

liegenden Falle zur Zeit die Aimahme der psychischen

od«r hyperästhetisch« Fem der Dyspepsie ächer ans

geschlossen ist Naeh acuten fndigeationen oder nidi-
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liebem Genüsse von Weio ist der (iebrauch in kleinen

Dosen (nieht Ober eine HesserspitM voll) und auch der
häufige <Jeniiss n:»ch Her Mableeit Sur Neutral Lsatkm

saur«r Ingcsta hii lit iiiiiin r si'hädlich, doch Ihiin kl> iii'-

Mengen S,-ik>.iurc iiaeli grii>M in Mahlzeiten im Allirr

meinen Iwsstre Dionste. ln'li> ir! ist Nalr. liicarli. nur

bei starker Hyperarirlitiit infolj;«- » im s einmaligen ?.l.irken

Kxccsses IQ der Nalirung. Bei Hyperästhesie de?» Magens
macht Natriumbicarbonat zwar snbjective Krleichterung

der Spannung und V..11.- Im K|)i;,'.i-.trinin. -t. 1^.1 rt aber

die Hyperästhesie und schäiligt besonders sulehe Kranke,

die zufolge primärer Schwäche der Verdauungsorgane

oder reiner Anämie relativ geringe Mengen Magensüure
piroduciren.

Das unter dem Namen Uricedin als barnsäure-
löscndes Mittel empfohlene gekörnte l'ulvcr aus

Xatriumcitrat, Natrium'^ulfat,NatriuniebIrtrid und Lithium-

«•itrat wirkt na. Ii M.-.-. Is 11: in kl.-infn \h..r-, il.u

bis 2,0 pro die; anregend auf A|)p' tit und \ erdauung

und erzeugt in gri-üseren (10,0 pro die) intensives Magen-

brennen, Durstgefiibl, Druck, Kopfeclimerz und Mattig-

keit, bei einzelnen Personen dianboisehe Entleerungen;

erstere wirken nicht auf die Ueaotion des Harns, letzten-

marhen den I rin alkalisch. Harnsaure Steine bleiben

in wiissrrigen oder mit Harn gemengten Lösungen un-

verändert. Bei Tauben vermag U. die durch cbrom-
sain«s Kali hervorgerufenen Uratablagerangen weder xu
l'isen nni'h ihr Rntstehen zu \erliindern. f?' im Venschi'U

uahm du' ausgeschiedene Hanisaurcniengc nicht zu,

sondern ab.

B. riiArm««l«gie and Tozicologie dtr «rgulscbta

Terbindugen.

Künstlich darstellbare Kuh leu.stoff»

Verbindungen.

1. Kohienoxyd.

1) Brouardel, De.scoust u. Ed. Ogier, ün ca.s

dVmpoisonnement par l'oxyde de earb .m'. Anal, d'hyg.

Avr. May. p. 377. 459. (Sehr intore>s inter Gerichts-

fall; YerurtheiluDg einer Frau wegen Vergiftung ibrea

Hannes und Bruders; später wiederholt Erkrankung an

derer Personen In denselben Bäumen an Kohienoxyd

-

verpfninp, dnrrh 'Iii' Gase eines Kalkofens. i\rv in den dem
Wuhnhause henaehbarten Hof mündet: Nachweis der Un-
schuld der Verurtheilten durch das Section.s protoeoll, das

namentlich die hoehrotbe Färbung der Organe, a. B. des
Darms, die den Obducenten snr Annahme einer Gastro-

enferitis tr.xiea verleitet hatte, hervorhob.) — J) Motrt.
Intoxieatiön par l'oxyde de earlion«'. Ibid. Ifars. p. '2')'S.

— 'A) Marten, lircrg fZuri'-h . Fjvitriige zur Kiniint-

niss der KühlcBoxydvcrgiftung. Virehow s Areh. Bd. 136.

H. 8. S. 585. — 4) Moissan, Henri. Sur Tempoi-
sonnement par roxvde de carboue. I. Bull, de TAcad.
de Med. Paris. T.XXXI. p.249. — .•>) Riehardiere, H..

l/em[)oisi">niienifnt par Toxyde de i-arlion«-. (laz. (les IIi'-p.

No. 104. p. yf'>5. (liekanntes — »'.) Uttow, Hans,

Ueber den (ilvcngengeiialt der Leber nach Koblenoiyd-

vogffiimg. 20 Ss, 1893. Würzburg. (Würzburger

eharmBool. Institut.) — 7) Gordon, Max, Beiti%e zur

ochsalzinfusion bei Vergiftungen. Deutsche Woehensehr.

No. 12. S. 375. (Aus der Chirurg. Abth. des Eliaabcth-

Kmüteoh. in Berlin.)

Zar Symptomatologie der Kohlendunst- un :

L«n«htgasvergiftttn|; bringt Marten (8) aus der

Zfirioher med. Klinik einen Beitrag durch Mittheilung

von 5 Fällen, in denen regelmässig Tenipeiatur-
steigerung vorkam. In 2 Fällen, in denen das Verhalten

des Stoffwechsels untersucht wurde, fand sich Erhidiung

der Ausscheidung des Stickstoffs auf das 3—4fache der

bei Süekstof^leichgewicht geirdbniieben Menge, die

JakiMbvrirht Art «fwinintnf MiNUriii. I8»4. Bil. I.

14 Tage anhielt Sphygmographisch ergab sich in bei»

den Fällen aebra geringer Füllung und ziemlieb starker

Gespaiinntheit deutlich der Typus des F. tardus.

Moissan (4) weist unter Bezugnahme aul das Vor-

kommen verschiedener schwerer Koblenoxydvergif-
tungcn infolge der Henutzung. dureh einen

Apparat aus galvanisirtein Kisenbi' ch, in welchem ein

Bri'|iieite langsam verlirennt. g e h e i z ( e r Fu h r w e r k e .

wovon Motet (2) eine Selbstbeobachtung mittheilt,

auf die Gefahr moderner Heizungssysteme,
namentlich der transportablen Ocfen hin. die beim
Hcizcu mit Anthraeitkohlen <i;i.sgenienge von 1,t 1<1 pCt.

CO (neben 10 l-.'pCl. d«^) un<i selle«t hei gutem Zuge
6pCt.C0-liei 14 pCt. CUo ]iroduciren, während das <iaj>-

gemenge des Kohlenfeuers im Camin nur 1.1*7 CO und
höchstens S,22 pCU Kohlensäure liefere. Die (iefahr wird
noch durch das ra.sche Erkalten der Gase beim Aufhören
des Zuges, so dass die>.- ini Ib izapparai ble iben und
durch eonträren Wind leielu in die Wohnziniuier gclaugcu

können, erhöht, lu dem Fall von Motet war dieser in

einen infolge des geöfioeten Fensters vorher ohne Scba*
den benutzten Wagen, der eine Stunde lang ge.<<chlossen

gestanden hatte, gestiegen und schon nach 3 Minuten

an ohrens.ui-en. .^ehwindel und St<>rungea der Coordi-

nation der ]', a> -uiigeij und des ttleichgewiebts erkrankt,

von denen die letzteren noch nach 8 Tagen nicht völlig

versebwundm waren.

Naeh Ottow (6) nimmt bei Tbieren (Kanbeben und

Katzen) das (ily • gen der Leber in schwerer

Kohlenosfdvergiftung schon nach '/t i^tunde bis

'/a derNom ab. Zusammenhang mit der OD-tilfeosurie

bleibt zu erweisen.

Zur Therapie der Kohlenoxydvergiftung
bringt Gordon (7) zwei Fälle von Kohlendunst- und
einen Fall von Leuchtgasvergiftung, in denen die von

Kinne ausgeführte intravenöse Koehsalzinfusiou
nach vorgängigem Aderlass unmittelbar Ver-
besserung der CireulatiAii hervorliraehte uiid zum
iriuistigen Ausgange der sehr schweren Intoxiealion bei-

tn.g. obsehon die Rflekkebr «lmB«WU8st-.eii, erst später

durch kalte Begiessungeo im warnen Bade angeregt
wurde. Symptomatisch sind in dem Leuehtgasver-
giftnngsfalle dietetanoiden Mnskelcontractioneii in .\rmen

und Beinen und die Tendenz zum Decubitus bemer-
kenswerth.

1 a. Kohlensäure.

fCaröe, K., Kohlensäurevorgiltung durch l'apierab-

fftlle im Sehiflbraum. Ugeskrif f. Läger. 5. R. Bd. 1.

p. 521.

C. tbcilt a propos: A. Holst. Kuhluusäurcvcrgiltuug

durch havarirten Roggen. Tiddtr. f. d. norske LSge-

forening 1S94. 9. einen analogen Fall aus Kopenhagen

mit. .\ugust 1SS7 kam ein Dampfer mit !'apieral>fälleii

an und beim .Vusladen wurden im ^^ehitiaraumc nach

einander 4 Arbeiter, der Steuermann, der Capitän und
ein Arbeiter und der Schiflszimmermann , die 4 letzt-

geuaunteii bei Rettungsversuchen, bewussilos. 3 Ar-

beiter sind gestorben. Die Genesenen gaben an, dass

die Luft im Sehifiraame drückend, sOaslicb'sehimmeUeb

riechend virar. Die feucht' n Papierballcn wurden im

Laboratorium der GesuudheilscommissioD untersucht,

and es ergab sieh, dass die Temperatur im Innern der

Bailea ca. 40* C. war, dieselben enorme Kohlensäure-

entwickclung zeigten und stark schimmelig rochen,

.^ection der Leirheii nicht vurgcnommcn.

Chr. 6nm (Kopenhatfi>n).J

Öl^itizoa by Google
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2. Peiroleum. Vaselin.

1) Rosenthal. Emst (Magdeburg), Benzinvergif-

luug und BenzitimissbraiK'h. Cciitrbl. f. inii. Med. No.

13. S. '2S1. 2; .'^ trau ni r . Otto. Paraflinum liquidum

und Vaselin. Eine pliannacologiache Studie. 8. S7

Ss. Diss. Jurgew. — 3} D ahmen, M«E (Ckefeld), Die Re-
SOntionsfähigkeit der Haut für Lösungen von Jodoform

und Creosot in Vasogen. Dtsch. med. Wochschr. Xo.

15. S. 850.

Riiseiitbal [l) luadit im Anschlüsse an uitiL-n

>;üiistig verl.iutVuen Fall von lutoxifatiuti fines 1' • j.

Mädchen mit 1 Kss\. Petroleumbenzin, in welchem
aiuser dem Benzingeruchc des Athems namentlich das

Auftreteo blutiger Scfaleimilocken im Erbrechen und im
Stuhle beacbtuDgswerth ist, die Mitlheilung. dass das

Benzin auch zum Zwerkc einer n n n oli in < ii

Betäubung missbraucht wird. In einem üülchen

Falte traten nach 2 Jahre bei einem früher dem Trunk
ergebenen Manna Geaichts- und Geborsballucinationen.

Ameiaenkribbeln, Anorerie, beftigcs Zittern, Angstzn-

staod mit Drang zum Selbstmorde auf, wc lebe Er-

aehflinuDgen durch einige Doseu Chloralhydrat beseitigt

wurdan.

Strauma (S) bat unter KobcTt Versuche über
dieWirkunff tos Paraffinum liquidum ans Baeu>
naphtha una gelbem rusrichen Vaselin bei Thieren
aiigi-sti Ht und beide als in hohen Dosen giftig erkannt,

wuhi'i sich al-s Wirkung tbeils eine unter Umständen
auftretende schwere Stoffwechselstörung, theils schwache

Narcose und Erregung der Peristaltik ergab. Von be-

sonderem Interesse suid die bei der SeetioB aadi nach
intravenöser und subcutani-r Tnjoction nicht selten

bcuhachtflcu Geschwüre im Muj^lii, die sich als ein-

fach'- SeblcimhautdeCepte darstellen und vielleicht die

Anwendung von Paraflininjectionen bei lia^eoleidenden

contraindiciren. Von der Symptomatologie der Oel-

iiyection in die Venen unterscheidet sich die Intodeation
durch intravenöse Application von emulgirtera Paraffinöl

dadurch, da-s tu i ihr keine Narcose eintritt und der

Harn k<"in Paraftini'l und keinen Zucker enthält. Der
Tod I

I i
iijjjt dabei durch Athemlähraung oder Lungen-

ödem. In einseinen Fällen fand sich Atrophie und
LencoiTtflae der Leber, hochgradige Eisenreaetion der

mix und Blutung in den Harncanälchcn. Bei externer

Application kommt es iirflich zu Rüihung, Schuppen-
bildiin^. Etcoriatiouen , seluner/.haften Rhagaden und
Ausfallen der Haare, aber auch bei Kaisen su Appetit-
losigkeit, DorobfSIlen nod nitanter tu Albumiaune, die

vielleicht auf Beeinträchtigung der Ilautfunction zu be-

ziehen sind. Der von Sobicranski (Bcr. 181*3. I.

:5sr») eonstaiirte Uebergang von Vaselin in die inneren

Organe erklärt sieb aus dem vorherigen Waschen der

Haut mit Aether oder Alcohol, ohne welches Aufsaugung
nidlt stattfindet. Auf Ascariden und Strong}-li ist

Paraffin ohne Wirkung; auch Taenia senrata lebt 16

Std. und mehr in Paraflinttm liqiüdam.

I) ahmen (8) hat den reberi^ang von Jodo-
form und Creosot bei Einreibung mit Vasosen
durch Untersuchung des Harns nachgewiesen, mueh
Einreibung Ton 2 mal 20 g l'/s proc. Jodoformvasogens

war der Urin schon in 4 Std. jodhaltig und blieb es

22 .Std.; iiaeli Creitsotvasogcneiiireibiingen sind Plicnole

im Harn anfan^^s onstant nachzuweisen, später wird in

Folge pergamentartiger YersebrumpfuDg die Haut un-

durcbi^gig. JodoformvaMMen ist ein annezeichnetes
Vemarbnngsndttel bei oberflacbliohen Wunden und Ge-
schwüren, besonders bei Ulcera, und bei Fisteln:

Creosotvaj>ugen von vorziiglicbeni Effecte bei geschwolle-
nen LymphdrOsen.

3. iSchwefolkohlenätoff.

Lehmann fWürzburg), Studien über den Einflnas

technisch und hygicni.soh wichtiger Gase und Dampfe
auf den Organismus. VII. Schwefelkohlenstoff und
Chlorschwefel. Arcb. f. Uyg. Bd. 20. H. 1. S. 27.

Lehmann widerlegt die \nnahmc von Sapelier

und Du jardin-Beaumetz (18.*<5). da.ss die Vergif-

tung durch Scbwefclkohlcustoff bei Arbeitern

die Folge der VemoidalgoBg des in der Teehaik ver^

wendeten 8. mit ''•hwefelwassiTstoff sei, durch eine

Versnebsteihe an Thieren. wonach der nach verschie-

denen Methoden gereinigte und Ton HjS befreite S.

genau das almliehe Intoxieatioisbild wie der gelbe*

Vloine MeniT'-ii v.mi IT_.S riaebweisbar enthaltende, technisch

verwendete oder der im Sonnenlichte i&ersetst« Schwefel-

kokleaatiHr lieferi

Die Wirkung ist d;ih,u?li vorwaltend auf das (lehim

gerichtet und äussert sich anfangs in Benommenheit
und Halbschlaf, dann in ine 'ordiairten Bewegungen,
Schwanken, Zuckungen von Muskeln und Muskclbündeln,

bei brechfähigen Thieren Erbrechen, später Herabsetzung

des Sensoriums, Anilsthesie und ."Schwinden der Reflexe,

schliesslich Lähmung der Musculatur und Tod, wobei

die Athmung vor der Hcrzthätigkeit erlischt. Da auch
das Bild der Wirkung der Inhjüation kleiner Schvefiel-

kohlenstoffimengen nach den Selbstreratheo TOn Rosen-
blatt (Ber. 1H91. I. 400) und Hetttl 'R< r

1. 376) wesentlich von dem durch SchwefclwasscrstotT-

inhalation (vgl. dies. Ber. S. 877) abweicht, und die Men-
gen H::S in dem Schwefelkohlenstoff des Handels sur
Vergiftung unsnreiebend sind, ersebeint die HTpotheee
von Sapelier vollständig widerlegt. Der bei der

Cautseliukfabrication übliche Zusatz von Chlor-
schvrrfel modificirt nach L' Innann's Versuchen die

Wirkung der Schwefelkohlenstoffdämpfe in keiner Weise.

4. Aleoliol. Spirituösc (tetiänke.

1) Smith, A., Welche Stellung sollen wir Aente
der Alcoholfirage gegenüber annehmen? Berliner klin.

Wochenschr. No. 87. S. 855. (Plaidirt für völlige

Ausschliessung alcoholischer Getränke in Irrenanstalten

und Abstinenz der Aerzte). — 2} Harnack, Erich,

Die Bibel und die alcoholisehen Getränke. Abdruck
aus der Festschrift der Facultätcn zur 200 jährigen

Jubelfeier der Universität Halle, er. IV. 17 Ss. Berlin.

(Sehr interessante ZusammenstellnDg der bibKsehen
.stellen in Bezug auf gegohrene Getränke und ihre

Wirkung.) — 3} Brecd, William B.. (Synacuse), Treat-

racnt of alcoholism by strj'chnine nitrate hvpodermi-

cally. Amer. Med. News. Apr. 7. p. 865. (Casuistisch.)

— 4) Bnshnell, 0. E., The ireatment of chronic al<

coholism by hypnotic Suggestion. Ibid. March. 81.

L338.
— 5) Kerry, N., Inebricty or uarcomania. 8.

ndmi.

An Stelle der Strychninbehandlung der
Trunksucht, die auch bei der in America berühmt
gewordenen sog. Goldeur die Hauptsache sei, welebe
alior müglicherweise auch mehr durch .Suggestion als

durch das Arzneimittel wirke, empfiehlt Bushneil (4)

die hypnotische Cur, die ihm in 19 Fällen 8 eom-
pletc Heilungen lieferte, während die nicht dauernden
Erfolge mit Rflckfällen vonugsweise auf die .sooiale

StelluiiiT der Patienten und sehlechte Gesellschaft zu-

rückzufiihren waren. Die Einschläferung der Trunk-
süchtigen gelingt leicht, bei '

^ schon beim ersten Ver-

suche, meist in 2—10 Minuten; die Suggestionen sind

direct auf das AufbSren des Haages xn alcohoSadien

Digitized by Google
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( letränkrii . auf rlc-n srlilorhtcii rii'>sotini:i.'k ili- '-.'r nur]

ihre scliadliclicn Folgen, auf das VurMbwiudcii der

Nervosität uod Schlaflosigkeit u. a. Symptome /.u

riebten. Die Gor wird in der 1. Woche täglich, von
dft ab 1 mal wSeheirHicb. später 1 mal monatlieh vor^

gcnemmen. Im Beginn (\< t Cur können alcoholisehe

Getränke, jedoch nur in solchen Mengen, die zur Ver-

hütung dcrSchlaflosi^kcitundNerTOsitäterfordcrlicb sind.

gercichtverdeD ; in 6Sitsangen iit cew^lidi die Begierde
nadi apirituBeen Getifnken beseitigt, indem xugleieb die

Spirituosen «lärker bcrausrhi iidi' A<-(ion zeigen. Wider-

wille gegen Whiskey ist leicht, dagegen ein solcher

gegen Bier überliaapt nicht mögKcb au suggeiiren.

[Strdm, H., Einwirkung des Aloobob auf den
StiekstoHuauatt. Inaug.-Dissert. Copeobagen.

Die Untersuchungen deN Vcrf.'s umfassen die M-
geodeu zwei Fragen. 1. Inwiefern der Alcobol in der-

selben Weite wie Fett und Kohlehydrat naeh isody-

namen Wertheu einem Theile des Kiwcisses Krsati

leisten kann, und 2. inwiefern der Aleohi l für die Aus-

nutzung der stickätoShaltigeD Bestandthcilc der Nahrung

im Terdanungeeanal von Bedeutung ist Der Verf. be-

bandelt sunächst aiisfülirlieh dir bezugliche Literatur

—
- von neur'H Versuchreiheu linden sicli in d< r Abhand-

lung zwei, welche der Verf. an .sich selbst angestellt

bat. Naeh bekannten exaeten Methoden ist das Gewicht

der Vcr>ueh>per5on sowie die Menge und der Stiekstoff-

gr halt der Nahnmg, des Harnes und der Fäces täglich

bestimmt. Die Nahrung, welche einförmig und schwur

verdanlieb gewSblt war, bestand aus dner Hisebung

von Roggenbrot, Schweinefett, Milch und »'in wenig

Kochsalz; während eines Abschnittes der Versuchs-

periode wurde dann SO bis 80 g Alcohol täglieb bin*

«agefügt

In d'T "rsten Versuchsreihe war. lieviT di r Vi^ohol

gegeben wurde, das Stickstofigkicbgewicbt nicht völlig

erreiefai Der Ale(diol veranlasste keine Verminderung

des .Stick-stofTurnsatzia, aber eine zwei Tage dauernde

Torübergeheudc Besserung des Aiisnüt/i ns, indem der

Sticlutoffgebalt der Fäces etwas abnahm.

In der sweiteo Versuehsreibe war naeh 5 Tagen

Stickstoffgleichgcwicht eingetreten; es wurde dann

während drei Tage SR g .Meoliol täglich L'egeh(>n. In-

folgedes-scn zeigte der Stickstoffumsatz einen geringen

Zuwachs, der Oebalt der FXees an Stiekstoff steigerte

sieb etwxs, die Ausnutzung war somit .schlechter.

Im Ganzen war also in den Versuchen des Verf.'s

die Wirkung des Alcohols wenig ausgesprooben und

tbflilwaiie in weehMlnder Achtung.

Jtlui. Bfck (Kopenhagen).]

5. ParaMt'liyd. Foinuildtliyd.

1) Stucky, T. II., Gase of paraldehydc habit.

Philad. Reporter. Jan. 90. p. 91. (OewShnung einer

früher dem Morphiumgenuss ergebenen Frau an P.,

wovon sie anfangs f>0. später 180 g im Monat consu-

mirt*; Entziehuug des P. nach vier Monaten.} - ~

Slater, Charles und .S. Rideal, On formaldehvdt- as

ao antiseptic. Lancet. Apr. 31. p. 1004. — 3)

Gegner, Carl, lieber einige Wirkungen des Formal-

dehrds. 8. 98. Ss. 1898. Diss. Erlangen. (Vergl.

Prr 1893. I. 3S8. - 4) Trillat. A., Proprietes anti-

septi'^iucs des vapeurs de formal. Compt. rend. T.

r\I\, p. ',(]". :>\ A^eoli. Carlo. (Turin), Sul

pmere disinfectante della formaliua. Giorn. della Soc.

Ital. digienc. No. 7. p. 257. 6) Nicolaicr, Arth.,

Ueber die therapeutische Verwendung des Heiamethy*
lentetramin. Cenfrbl. f. d. nied. Wiss. No. 51. S. 897.
— 7) Lederer, L., (München), l'eber Salirin und
Saligcnin. Münch, med. Wochenschr. No. 31. S. ß20.

Kür die Anwi iidnng des Formaldehyds als

Desiuficieus sprechen sich nach bactcriologisebcu

Versuchen Slater und Bideal (9) einerseits und
Ascoli (.')' andererseits ans, , docb widerräth AseoU
die .\nwendung iu LOsung zur Wundbehandlung wegen

der auch früher von Gegner C«^) hervorgehobenen und

von A. dureh Thierversuehe bestttigten MumiAeation

der Haut, die möglicherweise zur A;i\* :i l ing h' i man»

eben Hautkrankheiten indirirt. .\ueli die Dämpfe, die

sich aus dem Furmaliu und Formalith vuu Schering

(vergl. Ber. 1898. I. 888) entwickeln, sind nach Aseol

zur Desinfection der Luft in bewohnten Häumen wegen

des höchst unangenehmen scharfen (leruchs und wegen

der Beizung der Schleimhäute, welche nicht vermieden

werden können, wenn Wirkung enielt werden soll, und

aueh ohne Erwärmung der I.üsaiigcn !e rvortritt , nicht

zweckmässig; dagegen eignen sich Formaliu und For-

malith gans vorzüglich zurDesinfeetion von Schachteln,

Koffern, Ledergcgcnständcn, Kleidungsstücken, Bürsten,

Büchern und ähnlichen (tegenständiü, die durch andere

chemische Desinfectiousmittel beschädigt, von Formal-

dehyd in krinOT Weise yenindot werden und wo der

Geruch durch Besprengen mit AmmoniaklBsung rasch

beseitigt wird.

Was die hemmende Wirkun^' aut die Ent-
wickcluiig niederer Orgaiiismeu .mlangt, so

retardirt Formaldebyd das Wachstbum von Anthrax-,

Kotz- und Cholerabaeillea so, dass in Verbindungen von
1 : 1.5000—20000 erst nach ß Tagen spärliches Wachs-
thum eintritl. Wenigi r stark werden Bacillus pvocyaneus,
Monas |lr•.(i^i.,-.llv. l.n tiiMis und Bac. butj'ricus.

sowie HefepiUe bi einllusst, deren Pjitwiekelung erst durch
Lösungen von 1:2500 aufgehoben wird, während stärkere

Verdünnung B. anthraeis in 80 Min., Spihllum cholerae

in 9 Stdn., B. mallei in 19 Stdn., 6. coli communis,
B. typhi und Staphylocoeeus aureus in 24 Stdn. zer-

stören. Dämpfe, die sich bei gewöhnlicher Temperatur
aus 40proe. Losung entwickeln, tödten Typhusbaeillen,

M. pro^giosus. B. coli communis und cholerae in weniger
als 10, St. pyog. aur. in 20 und B. i,\oeyaneus in

30 Minuti II. Die Zahl der in der Luft entli.ilfenen

Organismen nimmt bedeutend ab und die Entwirkluug
pathogener Schizomyceten wird dadurch abgeschwächt,

ohne dass jedoch völlige Sterilisation eintritt Nach
Ascoli vernichtet Fonnaldebyd in ft—lOproc LSsnng
rholerabaeillen in 3. Milzbrandbacillen in 15 Min. und
Milzbraudsporen in etwa 5 Stdn.; Diphtberiebacillen

gehen in 5 j)rL'e. Lösung in 10 Min.. Staphyloc. pyog.
aureus in ' o Sld. zu Grunde, während 1 proc. Lösung
den Staph. erst in 5 Stdn., Milzbrandsporen selbst in

26 Stdn. nicht abtödtet. Nach A. tödten die Dämpfe,
die sich bei gewöhnlicher Temperatur aus Formalin ent-

wickeln, im Verliältniss von 1 1".
: 1000 Luft, Cholera-

hacillen in 1 .'^td , Diphtberiebacillen in wenig mehr als

.'^idii., Staph. pyog. aur. iu C, Anthraxspon-u in

18 ätdn., im Vcrltältnissc von 1 : 100 werden Pnoumo-
ooeoen io 15 Hin., Staph. pyog. und Milsbrandqwrea
i» tpiteatent '/« Stdn. abgetödlet.

.\scoli betont, dass bei dem Hinstellen von (ie-

fässen mit Formalin nicht sammtlicbes Formaldebyd

'^*L*yni^Cü Ly Googl
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entweicht, soodero ein Tbeil in Lösung bleibt, ein an-

derer durch PolymeriBation in festes Piurafonnaldebfd
«vier Trioxymethyleii übergeht, deren Desitifectionsvcr-

uiMgeii bis jetzt nicht uxperimuutcll feststeht. Sulbst

langsame firwirmnog treibt nieht alles Ponnnlde-
hyd aus.

Tri Hat (4) eiiiptiehlt zur Desinfeetion mit
Formaldehydd.impfin einen zur Production von

Formaldebyd «is Metbylaloohol dieoeaden kleinen Ap-
parat in Porm eines PnlTerisaton oder einer Lampe,
in welehcin im Tage 5 kg Methylalcobol in Formalde-
liydd.-inipfe übergeführt werden können. Naeh T.'s Ver-

>uehen kann man mit einem solehcn Apparat in einem

Kaum ron 20 cbm unter Verbrauch von 0,2 Methyl-

aleohol in 8 Stunden, in einem Saale Toa 800 ebm
unter Verbraueh von 2 ki; in 24 Stunden die Kdme
\ • rniehTi n. Die DLsitifoetion kommt SOWOhl ober- als

iiiiterliiill) (i>T K^twieklung^^;(•l|. zu Stande, auch dringen

die Dämpfe durch Papier und dichte Stoflfe. Der For-

malgeruch verschwindet rasch, wenn man im Zimmer
Ainmotiiukdämpfe entwickelt.

.\aeb Nicolaier (C) verhindern Formalin und

d;Ls aus Fornialdehyd und Ammoniak sich bildende

Heiamethylentetramin die Ansseheidung der ürate

und flarnsiiure in Urin, der Tendena XU derartiger Aus-

scheidung hat Der Effect tritt aueh bei interner Kiu-

fOhrang von Hexamethylentetramin su 6,0 pro die mn,

ohne dass der Harn seine saure Reaction verliert Naeb

Tollens und Pott löst sich Harnsäure beim Erwärmen

leicht in Formalin unter Bildung einer cry&tiillisirenden

Verbindung von 1 Mol. Harnsäure und S Mol. Formal-

dehyd.

Formaldehyl ^ li'int für die Medicin auch da-

durch von Hedi'iitung zu \m rdeti, da.ss i's naeh Lederer
(7; gelun^T'-n ist, aus ihm synthetisch durch Ver-

kettung mit Fhenol Saligenin, das Spaltungsproduct
des SaTieins, durch welches dieses seine WiÄung im
Tliii rl •i!-j)er entfaltet, zu pewinnen unil auch analof^c

Kl rpiT mit ("resol, (iuajacol, Carvacrol, Thyniol und
Kugenol hitrzustcllen, über doen Pfaannacodynamik bis

jetzt nichts bekannt ist

6. Chloral und ChloralMinu^uiic

I) Colenso, K. .1-, Ca.se of poisoniug by onc

ounce of chloralhytlrate, followcd by recovery. Lancet
Nov. 3. p. 1034. (äelbstmordversucb einer 84jShngen
Fnu mit 80 g in wässriger Ldsung, IS'/s ständiges

Coma, da^ dun h --elir ^tarke äussere Reize nicht zu

unterbrechen war, dann noch 18', a^tündigcr Schlaf; im
Coma wurden 0,054 Strycbninuitrat subeutau iqjicirt;

Pupille klein; Temperatur normal.) — 2) U ulke, Poi-

soning by chloralbydrate. tbid. p. 1085. (Vergiftung

einer jungen Frrm mit 21 g Chloralhydrat
;
wegen aus-

si tzendcr Athmung küustliclic Respiration, dann Magen-
ausspüluüg und lieisser K.ilTee innerlich und im Clystier:

ticuesuug.) — 3) Plummer, Sclby, A caso of poi-

soning by dilonübydrate, death. Ibid. Jan. 6. p. 21.

(Tod eines IGjiihrigen Burschen 3!)''^ Stunden nach
Verschlucken von inindcstens 1 Unze krystallinischen

Cbloralhydrata, nacii latigem Coma, das 12 Stunden fi^rt-

gesetztc künstliche Athmung nuthwendig macht'-, die

auch später wiederholt bei drohcmiLi S\ ncope auge-

wendet werden musste, und Beseitigung drohender £r-

stiekungsgefahr durch die Tracheotomie, an Lungenödem

;

Sauerstoffinhalation \^ir^t Vi.rübergehend günstig; Strj'ch-

uiu und Nitroglycerin ohne KiTcct; Pupillen eontrahirt,

Atbem nach Chloroform (?J riechend: starke Steigerung

der Temperatur im Coma). — 4) Brodnax, Ben. H.,

•Mvrai hydrate; some of its ttses. Pbilad. med. Re-

port July 7. p. 6. (Cbloralrecepte au Tersebiedeneo

Zwecken.) — 5) Mancbot, C, Ueber MeUÜurie naeh
Chloralaraid. Virch. Areh. H-i ISO H. 2. S. .168.

— Ti) Landouzv, KlTets tbi rap' Uiii|ues du chloralose.

Cumpl. reud. .^oe. Riol. 18;>3. No. 2. 7) Marie,
Sur quelques tSeis therapeutiques du chloralosc. Ibid.

— 8) Moutard-Martin, Effets du ehloraloee dans
l'insomnie. Ibid. — 9) Segard, Note .sur le chlora-

losc. Ibid. — 10) Fi re, Du chloralose chez les <pi-

Icpti'iues, les hystfriques et les choreique.s. Ibid.

No. 10. II) Lagaze, Essais cliniques sur le chlora-

lose. Sem. med. 181»3. No. 18. — 12) Maragliauo,
11 cloralosio. Commuiiicaxione fatta alla R. Accad. dl

Med. di Genova il 20. Mano 1898. — 18) Morvelli,
II cloralosiii . i.m'- ipnotico nelle n,alattiu nervose 0
mentali. Ibid. 14) Hosso, U-, Azione lisiologico

del cloralosio e dcl parocloralosio. Ibidem. — 15)

Marro e Lombroso, Sonno, temperatura e rieambio

materiale in seguito alla somministrarione di cloralosio.

Cüinmun. fatta alla R. Accad. Med. di Toriuo il

2. giugno 1893. — IG) Ferranini e Casaretti, Sul

nuovo ipnotico, il cloralosio. Riforma med. 1893.

No. 184. 185. — 17) Lombroso, CompUcauooi deri-

anti dal eloralorio. lUdLHo. 181. — 18) L*Hoest, Uon,
I.a chloralose chez leiaUlo^ Cuumunication .' la Soc.

m-'d. chir. de Li- ge. Mercrcdi mid. No. 34, (Plädirt

für dir \ rrwoniluu^ aU Sedativum in Irrenliäuscrn.) —
19) Marandon de Montyel, K.. Contributiou ä

l'etude de l'action pbysiologique du chloralose. Bull,

g^ de th^rap. Juill. 30. Aug. 15. 30. Sept. l.'i.

p. 49. 110. 166. 224. — 20) Rossi, Cesar«' (Huggio),

SulP azione ipnotica e terapcutici del choralosio nelle

malattie mcutali. Hivist sperimeut Bd. 19. Fase. 2 u. 8.

p. 884. — 21) Sagaze, J. (IbntpelUer}, La chloralose

dans le traitement des sneuxs neetnnes. Sem. m£d.
No. 51. p. 110. Montpell. mM. No. 40. p. 799. —
22) Riebet, 1,'arabino-chloralose et la xylochloralose.

.•^cm. m. d. No. 70. p. 568. — 23) Harnack. Erich u.

Hermann Mever. D.as Amylcnhvdrat. Eine pharmaco-
liMosche Studie. Ztachr. f. klin. Med. Bd. 24. H. 8 u. 4.

S. 87i. (Vergl. Ber. 1898. T. 889.)— 84) Sehedf1er,
H. (Mad>urg\ Zur I.rhre der Sulfonalwirknng. Ztschr.

f. Psyeh. Hd. .')0. H. 3 u. 4. 4fi.'). — 2r)} Stern,
R. (Breslau), Ueber Nicrenveriinderuiigen durch Sulfonal-

vergiftung. Deutsch, med. Woch^hr. No. 10. S. 221.
— 26) Schau mann, C. (Halle), Ueber den EilJllu^s

des Sulfonal und Trional auf den Stoffwechsel beim
Menschen. Therap. .Mtsh. .\ug. S. 888. — 27) Morro,
W . Zur Wirkung des Sulfonals, Trionals und Tetronals.

.\us dem Frciburger physiol. ehem. Laboratorium f Rau-
mann). Dtsch. med. Wchschr. No. 84. S. tw J. 2S)

Sofaultze, Emst (BonnX Haematopoiphyrin im Uam
naeb Trional. Ebend. No. 7. 8. 169. — 99) Her-
ting (.Altscherbitz). Bemerkungen zu dem Aufsatze

des Herrn Dr. .'^ch. H. im U.am nach Trional. Ebend.

No. If). S. 34.x — 30) Derselbe, Ueber .Sulfonal,

Trional und Tetronal. Ztscb. L Psych. Bd. LI. H. 1.

S. 98. — 81) Ooldmann, C, Das Trional, ein prompt
wirkendes Sclilafmittcl. Winke zur Vermeidung von
Nachwirkungen. Ther. Mtsh. Nov. S. 559. — 32)
(irünfeld, Karl, Ueber den Heilwerth des Trionals.

Pesth. med. cbir. Presse. No. 47. — 83 Egasse,
Trional et tetnmaL Bull. gen. d« Th6r. Sept. 80.

Not. 16. 80. p. 266, 809, 867.

Sehr interessant ist die von Man eh et (5) im

Neuen Hamburger AUg. Krankenhause gemachte Beob-

achtung, da.ss Chloralamid schon in medicini-

sehen Gaben Melliturie erzeugt, die unter Um-
standen grossere Dimennonen annimmt, ohne jedoeh

besondere Gefahren zu involviren.

Im Hamburger Delirantenbause, wo das Mittel

bei Delirium tremens vnd efaronisobem Alcoholismus

Digitized by Google
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»ich besser als alle anderen Hvpnotica brwährt« und
-mo seit H«rlMt 1888 bU End» F«bniar 1898 22 kg ver-

braneht vorden, mureo trote d«r hoben Tagesgaben
CseUist 0— 12 p) schädliofae Nd>enefFccte ausserordent-

lich selten, und die Mortalitit des unconiplicirten De-

lirium tremens ist seit 1889 (6 Todesfälle von 160)

aebr erheblich (5 T. lu 519) gesunken. Von Ncben-
trirkoDgen kamen vorübergehende cyanotisehe Verfär-

bung der Haut des Gesichts, der Häude und der Fiisse

und leichte Oedeme von kurzer Dauer, 1 mal klein-

fleckiges, maserähnliches Kxanthem i>hn(! Ficbt-r und
AbächuppuDg vor. In einem Kalle von Tod durch

Collaps bei uncomplicirtem Deliriam tremens, in dem
Chi. läDfiere Zeit in grossen ChdMin verabreieht war,

fanden sieh bei der Section mierosoopisch dpgenerative

Processe in Herz und NiiTen ohne ent/juillit-ht.' inter-

stitielle Veränderungen, vielleicht als Folge des Chlunil-

amids, neben Säuferleber und cbron. Leptomeningitis.

Im Harn der mit Chloralamid behaodelteD Deliranten

wurde oft Eiwriss gefunden, das bei Kaninchen in ge-

riiigr-n Mengen nach grüsscren Dosfn und inlciisiv boi

längerer Zufuhr vorkommt. Auch bei Kaninrhen kommt
wie beim Menschen Zucker im Harn vor, der durdi

Gäbningi PhenyUqrdrazin und polahmetrisch oacbweis-

bar iii Der Harn ist in vielen RHen reebtadrehend.

in anderen optisch unwirksam, gewöhnlich aber links-

drehend, indem die linksdrehendc Urochloralsäurc die

n chtsdrehendf Ki|i;enschaft der Mellitose verdei kt. Naeh
Tagesgabeo von 3 g ist Zucker nur höchst selten, nach

6 g aosnabmswdse (in 7,9pCt), nacb 9 g bei /» der

Patienten nachiuweisen. Die Zuckerausscheidung dauert

meist 1—8 Tage, selten 7 Tage; Darreichung voti

Klssercn Mengen tilycose kann zu Recidivcn liihreii.

r Zuckergehalt ist meist 0.2— O.'ipCt., die höehsten

Warthe waren 2—'2,2pCt.. die nicht der Dosis parallel

gincen, da sie nach einer einmaligea Gabe von 6 g
TOnbunen, während nacb 12 g manchmal nur 0,S5

und 0,5pCt. zu eoustatiren waren. Bei Kaninchen ist

Hellitarie nacb 2,0 coustaut, nach 1,0—1,6 nicht immer
TOifaanden.

Atidl Cbloralhydrat hat die Fähigkeit, Mclli-

turic zu erzeugen, diu bei Kaninchi'n narli kleinen

Dosen (IpCt.) nur ganz ausnahmsweise, nach l,.'j— 1,75

blnflger und nach 2,0—8,0 fi»t ausnahmslos Torkommt
Individuelle Prädisposition enstirt hier ipimde so wie

beim Chloralamid.

Die Auapicien für die in Frankreich und Italien

viel versuehte Cbloralose als Hfpnotienm und
Srdativum gestalten sich nach den meisten anderen

PriUungen in Irrenhäusern böoiut ungünstig, da die

Nebenefltete, die dem Oebraudie naeh dem im Allge-

meinen ruhigen und meist traumlosen Schlafe folgen,

grösser als bai iigend einem anderen der gebriinebUoheo

Mittel nnd.

Von besonderer Bedeutung sind namentlich die su-

erst von Maragliano (I".') wahrgenommenen Motilitäts-

störungen, deren häufiges Vorkommeu Ferranini und
• asan tti (16). Hossi (20) und Marandon de
Montyel (19) bestätigen, ausnahmsweise in stärkerer

Mttskelersehlaffung und Ermattuugsgefiihl, meist in Be-
wegungssteigerung bestehend. Diese giebt sich bald als

Tremor (manchmal so stark , dass die Kranken die

Hände nicht zum Munde fülin'n kennen), bald als (ibril-

lärc MnsktlzuekuDgen, bald als isolirtcr Krampf ein-

zelner Muskeln oder Muskelgruppcn (z. B. der Zunge,

der Gesichtamuskeln, krampfhaftes (Jahnen, Singultus)

oder als Krampf der gesammten Musculatur, eines

(iüedcs oder einer Korpcrg'-j^end k\ind, bald als allge-

meiner clonischei Kranipl. nicht selten unter dt-m Bilde

eines epileptischen Anfalles verlaufend, der naeh Ma-
randon selbst 2 Stunden wählen kann. Nacb M.

treten solche .Vnt'ille allerdings nur ausnahmsweise bei

dem abendlichen Gebrauch einer sciiiafmachendeu Dosis

und kommen Torwaltend vor, wenn das Mittel in rela*

tiv hohen Gaben längere Zeit als Sedativum dai «j'^n irbt

wurde; doch können MotilitätSätürungen schon bei Tages-

gaben von 03 und 0,45 Yoricommen.

V.-iri andi>ren Nebenwirkungen ^ah .Mara^rliano
eigeuthümliehe Kennen des Hypnotismus. thcils Le-

thargie, thcils Catalepsie oder Schlafwandeln, dass auch

Rossi in 2 Fällen coostatirte. Ferranini und Gasa-
retti erwShnen Hallueinationen, Delirien und unfrei-

willigen Hamabgani:, LombtOSO (17) cnnstatirte Ver-

lust des (ii.-däclitniss'-s (bei einem Knaben nach 0.25).

Parese und ii>j>li\ eiisrhc Krscheiiiunt;en, in einem .'S.

Falle Prurigo nacb dem Mittel; Marandon in mehre-

ren Fällen ^lenblindheit, ausserdem Pupillendilatation,

Abnahme der Sehschärfe und selbst Trübung des Seh-

vermögens, vereinzelt Diplopie, bei sedativer Anwen-
dung .Stupor, bei hypn"li>i'hei iniluiiter t.'.Tiii^r Auf-

regung, Gefühl von Betrunkenheit, .^schwere im Kopfe

und heftigen Kopfselimer/ (bei Hysterischen) vor und
unmittelbar nach dem Schlaf«, ausnahmsweise leichte

Steigening der Sensibilität und der Reflexaetion. Bei

Einzelnen kam das < licyne-Stoki's'sche Athernjibiinomen

vor. Als eigeuthümliehe Erscheinung hebt M. die bei

' der Tersudic constatirte Ausfiihrung gewisser Muskel-
bewMun^, indem die Kranken ohne irgend einen

Grund mit der Hand über den Kopf, das Gesicht und den
Hals streichen, hen'or. Digcstionsstöningcu sind selten,

meist wird der Appetit gesteigert, und infolge davon

auch die Emälirung. doch kommt ausnahmsweise pap

Siger Geschmack im Munde, Aufstossen und Dunt nach
em Mittel vor. Die Nebeamebeinangen seheinen bei

Hy t. ri hen und Paraljrtikem stärker als bei Wahn-
siunigeu auf/.utreteu.

Zu den gegen die Anwendung der Cbloralose spre-

chenden Umständen ist auch das nicht seltene .Ausblei-

ben der hypnotischen oder calmirenden Wirkung hinzu-

SUfQgen. Naeh Hossi tritt Hypno.se bei Aufregnngs-

anat&iden weit weniger constant ein, ab« bei Depressions-

ntsünden, nach Marandon ist der hjpnotisebe

Effect am an->fresprnehens1eii bei Fpileptikern , am
geringsten bei Dcmenli.i senili-. \« '\ W alitisinnie.-n j,'riis>,er

als hei Paralytikern, während der sedative l'^lToct bei

Paralytikern stärker ist als bei Wahn-innigen. Kin

weiteres ungfinstiges Moment ist die rasche liewUinung

an das Mittel, so dass nach M. nicht allein die gewöhn-
lichen Dosen ihre Wirksamkeit einbüssen, sondern auch

solche über 0,8 ni'ht nnlir liyimutisoh oder S'daliv

wirken, während die Nebenwirkungen nicht in gleichem

Ilaasse bttrabgeben.

In Bezug auf die Beeinflussung; di r K-Tpcr-
fuuctionen durch Cbloralose betont Marandon, dass

KSrperkraft, Temperatur, Alhmung und arterieller Druck
bald Steigerung, bald Herabsetzung erfahren. Nach M.
wird unregelmässiger Puls oft nach dem Mittel regulär

und in der Ke^fel «lie ]'iilsfie.|ii.:-i,/. \erniirjdfrt. H.issi

find bei einem Manne mit SehädeltisMir Zunahme der

Touicitat der Hirnartcrien in Verbindung mit Abnahme
der Frequenz und des Umfanges der Pulsatioaeo, wahr-
scheinlich ischämischem Ztistande des Gehirns aus vaso-

motorischem Einflu.sse entsprechend. Einlluss auf Fi -

crütion findet nicht statt; «loch ist nach Marandon
bei Krampfanfällcn die Diaphorese und constant in den
ersten Stunden nacb dem Einnehmen die Hammenge
ausserordentlich vermehrt.

Nach Grasset und Sacaze (21) hat Cbloralose
nicht allein hypnotische, sondern auch antidrotische
Wirkung, die das Mittel bei nächtlichen Schwei.sscn

der Phthisiker und auch im (iefolge chronischer P.ri.n-

chitis und Bronchiectaaic werthvoll macht. (»egen

Insomnie empfiehlt S. Pulver von 0.05—0,1, die bei

ausbleibender Wirkung in Vs Std. wiederholt werden,

^ kj d by Googl
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}n.> hüclisteris 4 giMioniiiien -«ind; bei abendlicheo Fieber-

anfallen rail etwas (lliIlin^ul^at i'innbiuirt.

Riclu.-t i'2'2') li.il auch in dur A l a b i no -(' h 1 ora-
li>se ein hypnotisches Mittel erkannt. 'Jas aber doppelt

SO starke Dosen bedarf; sie wirkt nicht erregend uod
todtet Thiere zu 0,6 p. Kilo. Xfloeblomlose wirkt

stark erregCDd, aber nicht schlafinachend.

Scbedtler (24) dringt nach den in der Marburger
Irrenanstalt gemachten Erfahrungen über die An-
wendung des Sulfonals als Sedativ um darauf, die

Tagesgabc nicht über 3,0 zu steigern, die nur bei

grosser Angst und Erre^ng nöthig werden, und da,

WO solche hoben Gaben erforderlich sind, stets von
Zeit TO Zeit ansxusetsen. Dies bat anch zu geschehen,
wenn Ifichte Vprjnftunfrsersi'h''inun(;i"n, dio sich durch
Schläfrigkeit, Hlas>e, Ucbelki-it, l'ft res Ausspucken,

Erbrechen, taumelnden (iang. in ein/- liieti Fällen auch
durch Diarrhoe bei nicht erheblich geslürtem Aligemein-
belinden,bekunden eintreten,da sol^enaeh Aussetzen des
Mittels ra«!ch schwinden. Schwerere lntfixii'ati<in wurde
in M. nur tii>ch l» ! melancholischen Frauen berdMi lilei,

die längt re Z< it Tai/. sgaben von 2.0 und .'>.•> •Thieltrn:

in dem 1. Falle kam ea zu häufigem Erbrechen und
Abführen, Kräftcverfall, Albuminurie und Sehwefel-

gesebmack im Munde, in dem 2. zu epileptiformen

Anfällen und psychischer Schwäche, Schwindel, Herz-
klopfen. Trägheit und Erweiterung der Pupille. Uaema-
tuporphynuric kam nii'ht vor.

Dass das Sulfoual bei lange fortgesetzter Zufuhr

die Nieren schädigen kann, scheint, abgesehen von

mehrfacher Bcobaebtung traositoiiscber Albuminurie, die

in cinoiii Falle unter Coma letal verlaufener Haemato-

porpbiuurie (nach Verbrauch von ca. 120 g) von

Stern (85) nnd Kaufmann eonstatirte au.sgedc]inte

Epithelnecrose der Harnkanälchen , insbe.sondcrc

der Tubuli contorti un<i nächst ihnen der aufsteigenden

Schenkel der Uonle'scheu Schleifen, zu beweisen.

.reden&Us erseheint der Rath, bn längerer Solfonal-

darreichung den Harn auf Eiwci.ss und pjrlinder häu-

figer zu untersuchen, berechtigt.

ächaumann (20) fand bei Selbstrersucben, dahs

ein Einfluas des Sulfouals und Trionais auf
die StiokstoffausseheidttBf bti Dosen von 4,0

nichi stattfindet. Die eihaltenen Zahlen entapreohen

denen der Normaltage.

Morro (27) hat bei Versuchen über die Aus-
scheidung von Sulfonal, Trional undTetronal
im Harn,, wobei er sich einer neuen, die fräheren
Fehler vermeidenden Methode (Verdunsten des .\ether-

auszuges zur Trocken, Lösen in Natronlauge und l..'-ung

des Trockenriiekstandes in warmem dcst. WasM r,

n maligcs .Ausschütt' ln mit Aether und 2-4 std. Steh- n-

la^en zur Trennung der aetbcriscben und alkalischen
wässrigen Flfissigfceit nnd Verdunstung des Aethers)
bedient, constatirt, daas Sulfonal nicht völlifr im (irga-

nisraus zerstört wird, und dass die Menge des unver-
ändert ausge^chi' dl iifii S. von Tag zu Tag i^rö-iser

wird und in dcriicgcl en(t in H Ta^'>-n vollständig ver-

sohwindrt, sodass nierin eine Erklärung der postpo-
nirenden Wirkung gegeben i.st. Trional konnte nach
Eingeben von 4 g und nach täglich 1,0 bei 14tägig«r
DarreifhuDj,' nicht aufgifunden werden und erst hei

liingercr Darreichung (28 T. tag). 1,0) lie.ss sieh die

HcDge von 2.8 mg. nachweisen, wälircnd von Sulfonal

nach 4,0 g 48 mg und nach 4 wöcb. Daneicbung 70 mg
in sehSnen weissen Kiystallen erhalten wurden. Dagegen
verhielt sich Tetronal wie Sulfonal, nur dass ^ceringerc

Mengen (7,4—12,8 mg nach 1,0) im Uarue erschienen,

OQIK ÜNP TOXICOLOaiE.

Wodurch e^, sicli rklärt. da>- iiuch i>ei dem TotrODal

postponirende Action beobachtet wird.

7iU den durch Sulfonal cutstandeuea Eälieu von

Haematoporphjrinurie, welche bis jetstSS betra-

gen und sänimtüch Frauen betrefft n, kommt ein von

Schulz in der Bonner Proviozialirrenanatalt beobacb*

teter tSdUidi vertanfener Fall, der nach Gebrauch
von Trional auftrat und besonders merkwürdig da-

durch ist, d.'us.s die .\tTecli"n durch 24 2'} g im Laufe

eines Monats (in abendlichen Uabou von 0,d— 1,5 g ge-

reicht) hervoigcrufen wurde. Der Fall betrifft eine

Melancholica.

Herting (2'.*'; hat rincn L'hichen Fall nach Ver-

wendung von .'»ü g Tetronal in t;o Tagen und ") g Sul-

fonal -f 22 g Trional in 51 Tagen, characferisirl durch

Abnahme des Appetits und raschen Kräftevertall, der

33 Tage nach dem ersten Auftreten der abnormen Barn-

färbunfT zum Tode führte, beobachtet. In diesem Falle,

wii- auch in drei Fällen, wo Sulf>iiialg< !'rauch in .Alt-

scherbitz zu Auftreten von ahnormnn ll:irii[iitcmc:st fidirte

(in einem letal verlaufenen nach Verbrauch von 128 g
in 110 Tagen, wobei niemals über 5 g pro die genom-
men wurde, während in den beiden in Genesung enden-
den weit grössere Mengen. 388, bcaw. 879 g in 857,

hezw. 42.') Tilgen, i;- hi itimeii waren), handelte es sich

jedoch nicht um Hai matoporphyrin, sondern um den

früher vnn i^uinckc constatirten diesem ähnlichen

Farbstoff, der differente Absorptionsstrnfen ^ebt, die

sich auch nicht bei Veränderung der Reaetion aes Harns,

wii- dii s hei Haematoporphyrinurie der Fall ist, verändern.

Möglicherw^eise hänpt dies voti dem Alter des Urins ab.

Bei 34 anderen längere Zi it mit Sulfon.al behandelten

Kranken, die durchschnittlich 224 g in 163 Tagen nah-

men, wurde nur ein einziges Mal abnormes Verhalten

des Urins, jedoch keine dunkelblaue bis braun-

rothe Färbung beobachU't; selbst in einem Fall<-. wo
innerhalb 971 Tagen 893 g zur Anwendung kamen, kam
es nicht dazu. Der Harn seichnete sich in allen 3 Fällen

durch hochgradige Haltbaiteit ans. Stärkeres oder früh-

zeitigeres Auftreten von Dem- niin wurde in Altscherbitt

nicht beobachtet. Bei gleiclucitigem «iebrauche von
Trional und Sulfonal hat H. zweimal livide Färbung der

Fingernägel wahrgenommen, die er als Folge der Oont-

binatiou betrachtet.

Zur Verhütung der Haematoporphyrinurie
nach Trional empfiehlt «loldmann f.'il), da.s Mittel

nie über 2 g zu geben, zumal da meist 1,5 g, bei

Neurasthenikem sogar 1 g ausreioht, gleichseitig stets

ca. 200 g einer mögliehst warmen Flüssigkeit zu ver-

abreichen, von Zeit zu Z' it Fausen eintreten und wäli-

rend längeren Gebrauchs zur Verhütung der Alkali-

entxiehung des Blutes alkalisehe Säuerlinge und Alkali-

citrate oder Tartratc nehmen zu lassen, endlich, da dem

-Auftreten der Haematopori>hyrinurie stets tibstipalion und

Oligurie voraustgelil, jene durch Seidlitzpulvcr und ähn-

liche Laxantien au beseitigen.

[Jacoby, E., Unangenehme Zufälle durdi gleich-

/citi^'-n tiebrauch von ('hloralbydrat und Spintuosa.

Hospital.stidende. 4. K. Bd. 2. p. 748.

.1. theilt kuiv- einige (4) Krankengeschichten mit

Tuherenlosc. Arthrilis, Brimchitis und .Asthma'. Bei

diesen Kranken gab Chloralbydrat .Mcohuliea asthma-

tische Anfälle und Congestion des Kopfes und Angst-

anfälle, resp. Verfehlimmerung der AnläUe. Er warnt
vor der gleichzeitigen Ordination von Wein oder Spiri-

tuosen und Chloralhydrat

Cbr. Uran (Kopcubagun).]
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7. GhlorQfonn.

1) Sebmidt, 0., Ueber die Waodliiocen in der
Durst«lluDg, Rcinii,nin<: und Prüfung des Chloroforms.

(Vortrag in der t^itzung des iirztl. Veroins zu Stuttgart

vom S. .luni 18Lt;}.: Württemb. Corrcspondenzbl. No. 15.

Ifi. S. 113. 123. — 2) Lewith, Sieg., Das Chloroform
als Antiscptieum. Wien. med. Wochenschr. No. SB.

S. 1115. — 3) Sabbatani, L. (Bologna), Sul!' arresto

del cuore a principio della chloroformisazione. Ann. di

t'hini. ,\pr. p. 209. - 4) The llyderabad Chlüroform

Inquirj-. Brit. med. .lourn. Febr. 17. p. .'>Gö. (.Brief

von Furdenij Jam.shedzi über die Arbeiten der

Hfderabad GbloroCorm Conunisaion und die damit im
SSosamnenbange stebenden weiteren englischen nnd
amerikanischen rnttTsuchuiigi ii, über die im Ber. 1893.

I. S. 383 referirt worden ist.) — 5)IIewitt, Frederick

W., Anacsthetics and their administratioD. A Manual

for Medieal and Dental Practitionen and Students. ö.

8S2 pp. London. — 6) Silk« J. Fredeiiek W., Tbe
uses and misuses of Anacsthetics. Lancct. Apr. 28.

p. 1060. — 7) Wilson, Alexander (Mauehester), The
nicchanism of death under chloroforni. Ibid. Nov. 17.

p. 1U8. — 8) Tbe Chloroform investigatioos of lly-

derabad. Ibid. Apr. 14. p. 966. (Zwei Briefe von
Lawrie. auf frühere Arbeiten bezüglich.) — 9)Lawrie,
PMward, .\ ca.se of chloroformisation. Ibid. May 19.

ji \•2\^^. — 10) Derselbe. Denionstr.itiön of the Hy-
derabad method of the Chloroform administratiuii at the

London Hospital. Ibid. June 2. p. IBBf). (Vortrag.)— 11) Lancaster, £. Le Cronier, The Hyderabad
Commiarion and a recent death under chl. Ibid. Oct. 6.

B,

822. — 12) Fried laen der, Friedr. H. v. (Wien),

eber die Beeinflussung der N'ierenfunction durch die

Chloroformnarcose. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. SuppL
S. 94. — 18} Doyor, J., Albnminniie na Chloroform

en aothemiikoie. Dtsa. Amsterdam. — 14) Konver,
Over den inviocd van ehloroformnarkose up de niercn.

NederL Weekbl. voor Geuee.^k. No. 3. — 1.')) Becker,
Emst (Bonn). Die (icfahren der Narcose für den Diabe-

tiker. Dontscbe Wocbenachr. No. 16. 17. 18. S. 859.
380. 404. — 16) Derselbe, Ueber Aeetonnrie nadi
dt-r Narcose. Sep.-Abdr. aus den Sitznny^sber. der Nie-

derrh. Uesellsch. f. Nat.- n. Hoilkdo. vom 18. .luni. —
17) Guthrie, G., Lconliard. Ün some fatal after elTecis

of cliloroform on ehildren. Lancet, .lau. 27. p. lit;5.

Pebr. 8. p. 257. - 18) t'heym . W. WaLson, The
after effects of cblorofonn. ibid. Febr. 10. p. 370. —
19) Brydon, James (Hawick), Chloroform during sleep.

Brit. Journ. .Aug. 30. p. 531. fNarcuse bei einem

7 jähr. Mädchen im Schlafe mit Erfolg eingeleitet; Ex-

traction von 2 Zähnen in der Narcose.) — 20) Fergu.s,

Freeland (Glawow), Deaths under Chloroform. Ibid.

Sept. 39. p. Tw. (Himreis auf die Metbode von Rirk,
sehr grosse Mengen Chloroform zu verwenden, z. R.

2 Uazeu bei einem lOjähr. Kinde bei Euucicatio bulbi.)

— 21) Guerin, De l'action du chloroforme sur le eoeur.

Sem. nid. Mo. 66. p. 445. (Gegen die Einatbmunff
dnreh den Mnnd.) — 99) Rosenl>erg, P., Ooeain una
rh!r>r..f,.rm Thcrap. Monatsh. April. S. 160. — 23)
l.anglois. Faul u. G. Mriurange, .\nesthesie mixte

par a.ssociation du cliloroformc avec la spartt'ine et la

morphiDC. Gaz. des Hop. No. 118. p. 1097.

Lewith (2) rühmt dir -\u tiscptische Wirk-

samkeit des Chloroform Walsers (Ber. 1888. 1.

868) bei hartaiekiger Cystitia, UretbiWs nnd Enteritis,

wobei für die Harnröhre 900—400, (Br die Blase 500

bis 200 ccm zur .Spülung verwendet werden müssen.

Nach Sabbatani (8) ist Ein Wirkung des Chlo-

roforms auf die Rersthitigkoit aaeh bei Tbieren,

die das Chloroform durch eine Trachealeanüle athmen,

unveiAennbar, da sich in koner Frist zwar nicht Hen-

slillatand, aber dod> starke Verlangsamung der Hen-
.schläge einstollt, die zu spät (in 50") eintritt, um als

Reflexphänomen aufgefasst zu Verden, und zu früh, um
ab Bbwtrkuag avf den Henrnnskol su gelten. Dass

da.s Vaguscentrum bctheiligt ist, darf man daraus

schlicsscn, dass vorherige Atropininjeclion den Eintritt

der Verlangsamung verhütet. Dass Bepiusein der Na.sea-

scbidmbaut mit CoeaSb »ir Yorbfitnig des refleetori*

sehen Herzstillstandes ein angenehmeres und geeigneteres

Verfahret! als die von Guerin ^21) proponirte Tampo-

nade der Nase ist, müssen wir babbataut zugeben.

Die von der Hjrdenbad Conuoission aufteilte
Behauptung, dass die Beobachtung der Respira-
tion während der Narcose die Hauptsache sei,

stützt Lawrie (9) mit einem Falle, in welchem bei der

Narooso der Puls auf 42 sank, jedoch bei tieferer Mar*
eose wieder an Frequenz ninabm, naebdem die leiehten,

nicht mit Dy>pnoe verbundenen .Athemstörungen ge-
schwunden w.iren. Dagt-geii thrilt Lancaster (11)

einen Fall mit, in dem bei einer i^uartalssäuferin die

bis dabin völlig normale Atbmung so plötzlich unter
Blasswerden des Gesichtes cessirte, dass die sorgfältigste

Beobachtung der Atbmung dies nicht hindern konnte.

Auch Wilson (7) hat mehrere Fälle erlebt, wo die

Circulation vor der Athniunp ppstiir* war, darunter

einen, in welchem bei gewaltsamer Flexion des anchy-
lotischcn Kuiegclenks im Zustande incompleter Anästhesie
plötzliche Todosblässe, PupUlenerweiterung und Cession

des Badialpobes erfcfgte und ungeachtet der Fortdauer
tiefer AthemsSge das Leben erlosch 1t> einem anderen

Falle trat nach »iolentem Eicitation.sstadium bei tiefer,

voller, stertoröser Atbmung Sistiren des Radialpulsea

und erst einige Zeit spater Stillstand der Athmung ein,

und in einem dritten waren die Athemsfige sehr ver-

tieft und ruhig, als df»i- Puls aufhörte. W. bezieht

diese Tudcbniile auf Anämie des Atbemcentrums, da
die Symptomatologie dsm plStiliehoD Tods duoh Ter-
blutung entspreche.

V. Friedlaender (12) bat das Verhalten dc!>

Harns naeb dor Cbloroformnareoso in einer

grosseren Ansabl untersueht und diesen bei vielen

Cbloroformirten (16) jeden Alters und auch bei sehr

langer Dauer der Maroose eiwcissfrci gefunden, während

es in anderen Fillsn (89) zu ein» fest durebgibigig

kurze Zeit anhaltenden, aber zweifellosen Albuminurie

kam, die weder zum .Mter und der Krankheit, noch

auch zur Dauer und Inteubität der Narcose in Zu-

sammeobaog stand. In Fillso, wo vor der Naroose

Albuminurie bestand, zeigte sich, da wo das Eiwoiss

nur mittelüt des Spiegler'scbeu iteagens nachweisbar

war, in der Mahrsabi der Fälle Gleichbleiben, in etwa

V« kioibte Steigenug, bei ebem anden Viertel und

noch häufiger da, wi> die Albuminurie schon durch

Ferrocyankalium nachweisbar, Schwinden oder Vermin-

dening der EiweiBsansst^dduDr. Bsi 17 Narcotisirten,

die Vermehrung der Eiweissmenge darboten, bot aneb

das Ilarnsedimcnt ktirze Zeit durch Auftreten von Cy-

lindern und Nierenepithelien Hinweis auf Betheiligung

der Niersn; doeh waren die meist sdion in den entsn

Hsioprobai auftretenden Cylinder stets nur in sehr

perinper .Menge vorhanden. Mei--t w;ir'-n hyaline, selten

granulirte und nur höchst auänahmswuise Zellcylinder

vorbanden. Ebenso selten waren IMo Nloreoepitbolion,

etwas häuGgcr Zellfragmente und KTruLh- nliaufen. In

allen FäUen mit Cjrlindrurie, gleichviel ob gleichzeitig

uiyiii^cQ by Google
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Sf'nim.-illniiiiin ausgescliiclen wurdf oder nirht, find

sich Nucleoaibumin im Harne. Ein Cüuucx zwischen

den gastrischen Symptomen und dem Chloroformer-

breehen, das in hat Va der Fülle aallnii, konnte nieht

nachj^i'wiesf'n werden; dnt'iM;i ii s(;!i''iiit in einer kloim/ii

Zahl vou fällen TemperatursteigcruDg als Thcilursacbe

anzusehen m sein, während ebenso beschränkt mftg-

liclii-rwi iir TliHraxcompression oder grosse Excitatiuii im

Bcginiir <\fT Xarcuso mitwirkte. Ks isl s.iinit an/uneli-

iiien, dais die Chlorol'urmuarcoäe an sich eine die L'n-

durehlissigkeit der Niere für Semmeiweiss atiihebende

lirwthvläsion schafft, deren Vorhaudcnscin übrigens

durcli das Auftreten von Nucleoaibumin im ILirne

bewiesen wird, da:* sich unter 515 Fällen 42 mal, und

rwar 86 mal mit Senimalbumin, 6 mal ohne dieses fand

und dessen Auftreten nur in Krnahrungsstörung und
Zerfall /.eiliger Elemente in den Nieren besteht.

Doyer (13) fand A Ibu m i n n ri e nach Chloro-
liirranarcose in ' nach Aelhrrnarcise in 4!! pCt.,

hyaline and epitheliale Cylinder in lä* bezw. 27 pCt,
stets jedoch nur bei längeren Narcosen, und bezieht
diese auf eine sefir l'-icli(-'. v<iriifi. rm;lietifle Nrpliritis,

da gegen die Annahme einer NiereiiNtauung da^ sehr
wechselnde spcc. Gewicht de-. Harns und die Grösse
der Hammenge, gegen die einer Blutküiperchenalteration
das Fehlen hiend welcher Blutfarbstoffe spricht.

Kmiwer TD kunnte naoli HX) N.ire..st'n iiur in 5
Füllt n >[)ureii vr-n Kiweisü, aber niemals Fibrinc} linder

im Harne n.ieliweisen, obschon die meisten Naroosen
längere Zeit .iuu. rlen.

Becker i^l.')) weist unter Mittheilung von drei Be-

obachtungen in Bonner Kliniken und im Anschlüsse an

9 weitere Fülo aus der diiraigisehen Literatnr anf die

Gefahren der Narcose bei Diabetikern hin, in-

dem bei diesen sich einige Stunden später Coina dia-

betiatm mit nachfolgendem Tode entwickeln kann.

Diese Gelabr tritt am so prägnanter hervor, als die in

Krajre kommenden Fälle (11 M.-inner. 1 Fran' nicht

bloss schweren Diabetes mit üaugräu der Extremitäten,

sondern su ' wenig typische Formen und selbst Kranke

betieffon, die selbst von ihrer Krankheit niehts wussten

und namentlich niemals vorher comatöse Krscheinungen

dargeboten hatten. In 2 Bonner Fällen war Chloro-

form, in 1 Aether als Nareoticum benutzt; die Dauer
der Xareosc, die ohne Störung verlief, betrug 10 bis

•10 Minuten. Bemerkenswerth ist die (rross" lüiphorie

der meisten Uperirtcn nach völliger Hückkehr des Be-

wnsstwins, woran sieb dann nach wenigen oder nach
24—48 Stunden Theilnahmlosigkeit und Stupor ent-

wickelt, die nur ausnahmsweise sich unmittelbar an

da.s Erwachen anschliessl und stets zu completer Be-

wus-stlosigkeit Sberführt lo doMlnen Pillen ist Luft-

hunger 'Iii fes Atliemliolen mit maximaler Ausdehnung

des Thorax ohne Cyanose) vorhanden und der Harn

sehr suekerreich (G--7 pCt.). Der Tod erfolgt durch

HentpanUyse oder nnter den Brsebeinnngen des Lungen-
ödeiiis. R. ist der Ansicht, dass weder psyehi-che Er-

regungen noch der nervöse Shück, sondern dass Ver-

ändemngen des Stoffveebsels Ursache des Coma sind.

wofBr besonders der Umstand spricht, dass bei Ge-
sunden nach der Narcr.se in mehr al- 'j der
Fälle Aceton durch die Lcgalsche bezw. Gerhardt-

scbe Keaotion im Harn naohwdsbar ist. Ac- tessig-

säure ist verbältnissmässig selten nachzuweisen. .Icden-

falls ist biemacb das Narcotisircn bei Diabetikern be-

hoft Twnahme v<m Untersoehoogen oder geringfOgigeo

Operationen zu meidoD.

Das Auftreten toii Aceton imUam beschränkt
sieh nach Beeker (16) nidit atiein auf dieNareose
mit riihip^furm, sondern kommt vielleicht noch häufiger

in der .\elherijaref»>e (in aller Fälle), auch nach
BromäthiT und bei combinirten Naroosen (Aether-

Chloroform, Bromäthyl-Aetber) mindestens ebenso häufig
vor. Die Dauer der Nareose ist dabei irrelevant, eben-
so .\lter und G' sehlecht. .iltst-hnn Kinder ceteris parihus
gri'.sserc Mcii;.'eii Ae. toll au-s<-h.'iiien, die Inteiisit it de>

AufregungssladiuiuN. di,' Art .!. r Krankheit uini Op. ra-

tion und die Vi.rnahmc einer Morpbiuinjcction vor der
Narcotision. Mitunter tritt das Aceton erst im 2. Harne
auf; die Dauer der Acctonuric beträgt wenige Stunden
bis zu 9 Tagen. Aus 7 I Harn Narcotisirtcr gewann
B. 0,8 chemisch n ine^ Aceton; in 1 Falle schwerer
Bromäthylvergiftung fand sich 1.12 g .\ccton im Urin,
5(W - 1000 mal mehr als gewühnlich. Vor der Nareose
bestehende Acetonurie wird erheblieh > crmehrt.

Guthrie (17) bringt aus Londoner Kindcrbospi-

tillem 9 Pille von angeblichem tödtlicben Nach-
effeete des Chloroform, die mit eigenthfimliehen

.'^ympt^men (Erbrechen, .acuter Mania mit Delirien) ver-

liefen, doch sind die Fälle, da überall vorher antisep-

tisebe Behandlung, sei es mit Carbolsinre oder Jodo-

form oder mit Sntilimat stattgefunden hatte, keineswegs

eindeutig und /. Th. wie Chcyne (IS^i mit Recht be-

tont, als F. .Ige der giftigen Antiseptica anzusehen.

Das vou c,. beschriebene Krankheitsbild beginnt
damit, dass die Kinder nach dem Erwachen aus der
Nareose in kurzen Intervalh-n gellende Schreie aus-

stossen: die Augen sind tr.H'ken. die Pupillen oft er-

weitert, das liesicht bald bleich, bald roth, der
»iesichtsausdruck ängstlich, daneben besteht grosse

Unruhe und Schlaflfsigkeit. Mitunter geht das Be-
«usstsein frflhzeitig dauernd verloren, meist aber
siiid lueide Ititi rvall' \

. t ii.inden. Schni- t/rti itn \11-

gemeinen umi K'.pfw. h im Besonderen sehein'ii nicht

zu existirefi : .1., t-Ui .-^trabisinus. während bisweilen

Knirschen mit den Zähnen und Ungleichheit der Pu-
pillen eintritt. In allen VStten bestellt anhaltendes,
heftiges nnil c'.pii.ses Erlirechen, wie bei Hydro-
cephalus und maehl sich auch bei Ernährung vom
Rectum aus geltend; die erbrochenen Massen sind klar

oder gelblich, nur ausnahmsweise blutig, oder kaffee-

satxartig und enthalten Oallenpigmeni. Die Temperatur
schwankt, ist aber rar Zeit des Todes meist über der
normalen. Der Tod tritt in Folg.- von Erschöpfung ein

unter allinälii^er Zuuahni'' li' s i"'iina und Sinken von
Respiration und I'uls. ,ier mitunter einige Zeit vor der
Respiration aufhört. Der .\themtypus zeigt spastische,

irreguläre, schnappende Inspiration mit immer mdir
sich vcrlängenideii Pausen, und schwache Exspiration.

Die Symptome k..üiien direet nach der Operation auf-

treten und erst in 10 Stunden t.jdtlich werden, .-der sie

erscheinen erst sehr spät, selbst nach 12 Stunden und
worden rasch (schon in 1 Stunde) tödtlich. In meh-
reren Fällen fand sieh Fettleber.

Nach Guthrie ist der hei chl.-irc.forniirten Kindern
in der Regel nach der Narcosc einlreten'lc natürliche

Schlaf nicht zu unterbrechen, wenn nicht Collaps oder

Cyanose und sterton'>se Respiration eintritt: die Pa-
tientOB sind ein in mit Wärmflaschen erwärmtes Beit su
bringen, sorgfältig zu überwachen und der Kopf Auf
eine Seite auf einem niedrigen Kissen /u lagern. Das
Nork'iinmen vi.n Krbrerhen sehwank*. sehr; In i nianelien

kann Milch in kleinen Mengen frühzeitig gegeben werden.
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feate Spebe iiiu wr 3—4 Sluaden. Kicht heftiges Er-

bvedwa in den crbku 6—8 Stunden iMdarf keiner nie-

dieuneotöBea BehandlunjE; Saugen in kleinen ßs>
Atneken oder langsames Saagen von irannen Flüssig-

kriten, besonders Milch mit Liquor Caicis snccbaratus,

führt meist zum Ziele. Dauert d;ts Erlireehen 6—

8

Stunden, sind kleine nährende Clystiere am Platze;

gehen diese infolge des Würgens ab, ist bromkalium
und CbloralbTdrat, and> Opium (als Tinetnr, soviel

Tropfen wie der Patient .Tahro zählt) und Morphin sub-

cutan indicirt. doch wirken Opiumpräparate tmr vi r-

'
ilii rgrlirii'l, utid dns Erl)rcchcn tritt später heftiger ein.

Dds bei Kiuderu gar nicht selteuo heftige Schreien er-

fordert mitunter ebetdkllj Opiate.

Rosenberg ^) empfiehlt gegen die Hcrzsyu-
cope in der Narcfise TocaYn, das er zu Heginn

der Narcose C,] Spritze einer äproc. Lüsuug) und au

deren Ende O/t— 1 Spritze toII) ii\|icirt wissen will,

um Depression and Naokwehen zu verhüten. Kaninchen,

die aus Cbloroformnarcoscn sich erst in 25—30 Min.

erholen, können durch Cocain in 2 Min. in normalen

Zustand rarOekgefülirt werden.

Langlöis und Mauran^^e ('i.'S) glauben der

h loroformsyncope durch Subcutaninjcction von

Morphinhydrochlorid und Spartei'nsulfat vorbeugen

zu kSnnen.

8. Jodoform und Ersatzmittel des Jodoforms.

Broraoform.

1) Müller. G. ,1. C. (Foseni. L'eber die \Virkuuj,';i-

w- ise 'les .lodoforms. Aerztl. Prakt. No. 8. — 2)

Tei cbmann, Max, Sozciiodol bei Krankheiten des Obres
und der oberen Luftwege. Therap. Monatsh. Apr. S.

C.')ß. — 3) Oefelcin. A. und .1. Neubcrgcr, (Nürn-

berg), Ueber die Verwendbarkeit des Europhenf. Mo-

na^l. f. pract. Dermatol. Bd. 17. No. 11. — -i)

Seblieper, Paul (Roga8en\ Beitrat aar Casuisük
der Bromoformvei^giftung nebst Bemericnngen über den
tli'-rapcutischcn ^Verth des Bromoforms bei Kcuehhnstcn.

Ther.ip. Monatsh. Dec. ^42. il]<::wus.-<llusigkeit mit

b. sehleunigter uihI kranipfhafler Atlimung b. e. 5V2 j-

Knaben nach 2Ü Tropfen Bromoform, das S. dringend

bei Kenebbnsten empfidilt.)

Müller (1) bringt weitere Versuche, welche ^fj^en

die .\ b.spal t u Ii g von .Fod aus .I0 du form im Or^,i-

nismus sprechen. lu Uebereinstimmun^^ mit H. Fischer
fand er, dass Jodoform in Glycerin, Gummilösung, Ge-

latioelösung und Stärkekh ister sich beim Erhitzen ein-

fach lösen und diesen Lösungen durch Chloroform ent-

zogen werden kann. .\us der Glycerin lüsiint,' kann das

Jodoform auch durch Wasser ausgeschieden und an dem
Geniche erikisnt werden. In der Chloroformlösung er-

kennt man es «na der raachen Zersetzung im Lichte,

die ansserdem nur noeh an dem im geltesten Jodol,

nicht -ibir an anderen organischen .lodverbindungcn

h<rvorlriti. K>>stcH und in den oben angeg'dieni'n Me-

dien gellistes .lodoform wird durch Licht nioht gf-

spalten, wohl aber Lösungen in Aether und Spiritus

(dttreh direet« Senneinitrahlen, kaum dureh zerstreutes

Licht) und in Oel {wie die ChloroformKisung bei zcr-

stp utem Tageslichte). Auch im Harn hat M. .lodofonn

mittelst Chloroform und Licht l ei 'odi>fonnirten Men-

schen nachgewiesen. In eiweissbaltigcn bzw. eiweiss-

artige Stoffe enthaltenden FlUasigkeiten ist Jodo-

form nicht der Lichtreaction zugln^g, doch lässt

sich Jod darin anderweitig nachweisen, was. wenn
Jod freigcwordeii wäre, wegen der Hildung von

Jodalbumin nicht möglich sein würde. In lichtlosen

HdUnn (Gelenk, AbaoMaen) kann auch bd finfSbrnng

von Jodoform in .Spiritus, Aether oder fi'tli n n. lcu

Jodabapaltuug nicht statttiuden, wohl aber hei Appli-

eation solcher Lteungen auf die Köiperoberfliiche. Dass
das langsame Auftreten der Jodoformvergiftung durch
chirurfri-^i'he Verbände mehr für das 7.u>1andeki>mnieii

dureh das laugsam rc^orbirtc Jodoform als durch die

r:isch aufgesogenen JodalkaKen apriokt, fiegt auf der
Uand.

Tt ichmann (2) empfiehlt .Sn /o i
i.d ol präp arate

!)ei V !• r>chiedcnen Ohren- u u l \ asen Ii- i de n,
besonders das KaUumsalz in Pulverform als austrocknen-

des Mittel bei difliiser Entzündung des Snaseren GehKr-
gaii^es und chnni. Mittclohreiterung mit auvgerlvhnten

Tröninu ili llili feeteii, auch zur Vcrhütuiii; von Ri eidivcn

In i l'oi_\ peubildunji in der Tnininiclliühle. Das bei cm-
plindlicheu PaL brauchbare Natriumsalz wirkt weniger

gut austrocknend. Auch bei einfacher und bjrpertenphiaeher

chronischer Rhinitis wirkt das Kalium.salz gunstig, wäh-
rend bei pscudomembran'iscr Rhinitis das Zinksalz und
bei hartnäckigem Ecz' iii drs Xasi tieingangs H^ dr.irgynun

süzojodolicum (als 1- 2 proc. Lanoliiisalbc) äuserst

günstig wirkt. Zur Nachbehandlung von (»peralinucn

m Nase und Rachen ersetzt Soaqjo^lkalittm daa Jodo-

form vollständig.

Oefe1einundNeubergcr(3)empfehlenEnrepb«n
in Pulverform oder als 3

—

.t proc Vaselinsalbe .ils genich-

loscs antiseptischi's Verbandmittel, in Pulverform auch

als austroekend« •-, niemals Eczem herbeiführendes Mittel

bei Erosionen am Penis und an der Vulva, Fissuren am
Anus und Balanitis, 3 proc. Taeeline bei Verbrennungen
1. und 2. Grades und Lupus exulcerans, besonders aber

zur Behandlung weicher Schanker, wo das Rurophen-
pulver hiiudg erm uert werden muss, jedoch wegen der

trefflichen Adhäsion an den Wundflächen nur geringe

Menden nöthig sind. Auch phagedänische UIcera

moUia wurden durch £. sur Heiltmg gehr.tcht. Sub>
eutan kann B. in 1 proe. 5Ufer Lösung bei tertiSrer

Lue.s gebraucht werden. Bei nissenden Papeln wirkt

Calomel schneller.

[Oldenburg, Ein Fall von Jodoformpsjebose.
Hospitalstidende 4 R. Bd. 2. S. 4SI.

Kinc FIpileptica bekam eine Verbrennung und wurde
mit Jodoformsalbo (lOpCt) 14 Tage behandelt und
bekam dann tAm aeufe balludnatoiiscne Psychose (starke

Jodreaetiou im Harne). Gcnesuiii;, Di-- P.it. hatte nie

früher Symptome des Irreseius gezeigt, sie war Epilcplica

seit SO Jauren. €kr. flrm ^topenbagen}-]

0. Aotljor. Bromatlior.

1) Lepine, R., De Temploi de Tether comme
agent habituel de Tanesth^sie. Sem. med. Juin 80.
-- 2) Tschmarkt-, Paul, Die bisheriijen Krfahrungen

bei Aethemarcoseu. Dtsch. med. \\ochensehr. No. 4.

S. 79. (Chirurg. Abth. von Sonnenburg im stftdfi«

sehen Krankenbanae Moabit in Berlin.) — 8) Gross-
mann, 0., Die Aetiwmareose. Ebendas. No. 8. 4.

"i'i 81. (Aus L. Landau's Privatklinik für Frau<n-

krankleiten in Berlin.) — 4) Herhold, Ein K.ili vun

A.thertod. Ebendas. No. Ifi. S. 3f.l. Berl. klin.

Wocbenscbr. No. 25. Therap. Monatoh. Sept. S. 460.
— 6) Poppert, Ueber einen ¥9X1 von Aethertod in

Folge von Lungenödem nebst Bemerkungen zur Nar-

cosenstitistik. Dtsch. \\ eliscbr. No. 87. 43. .S. 719.

(.\us der ehirurg. Klinik zu Glessen.) — R) .^enger,
Emil (Crefeid), Ueber die Gefahr der Hirnblutung bei

Narcose alter Leute. Ebendas. S. 722. — 7)Heus1er,
Otto, Erfahrungen bei 2000 Aethernareosen. Aus der

chirurgischen Universitätsklinik und dem St. Johannes-
Hospilal in Köln. Ebendas. N... 3.S. 740. - 8)

Körte, W., Zum Vergleiche der Aether- und Chloro-

foinnnveoise. Vortrag in d. BerL med. Ges. t. 81. Jan.
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Therap. Mtsli. Man. i<. 125. lO Vogel, Ueber
AeÄoraarGOM. Yortr. in d. Berl. mod. Ues. v. 28. Febr.

Ebenda«. ApriL S. 166. — 1€} Disctusion Ober den
Vnrr,.r»ciien Vortrac. Ebcnda.s. S. 107. (Karew.ski,
Hahn.) — 11) Schonlieiim r. I'eber Aether purissi-

nuis. Ndrtra^; in di r Herl. nud. lies. 7. März. Kbcn-
dasclbst. S. 1G8. — 12) Di.seujision. Ebendas. (Silex,
Ki>rte.' Landau.) — IP») Drcser, H., Ueber eiu be-

deuklicbes Narco(i-;iruDg9veifahren. Sitsungsber. der
NiedeiTh. Ges. f. Natur- u. Heilk. v. 28. Mai. — 14)

Derselbe, üntcrsuchuDgcu über die Wanscher'sehe

Nareotisirangstnaske. Bruns' Beitr. z. Chir. XII. II. 2.

— 15) Michaelis, Hugo, Zur Teelinik der Aether-

naroMe. Thenip. Mtsh. JaU. S. 239. — 16) Smitb,
H. R., Deatb under etber. Brii. .Toum. Septbr. 98.

p. fi.').'). 'Im University College vör^elvomincncr Todes-

fall bei einem 56j;ihrig< n Manne mit Darmkrebs nach
Ausführung einer Colotomie und 5 Minuten nach Aus-
netzen der Inhalation; Aether mit Clover's Apparat ge-

aihmet; allmäliges Sinken des Pulses und der Bespi*
ration, die den Puls noch 2 Minuten überdauerte:

künstliche Athinung erfolglos; die .'^eetion wies leielite

Hyp-riimir 'Irr Lungen und eine frische Perforatiun im

Coecum nach.) — 17) Jeanueret, A. (GcnOi Kther
et ebloroformo. R<'v. med. Suisso Bomande. No. 6.

p. 898. (Asphyxie nach Chloroform mittelst einer Maske
gcathmet, spater Aetherisation ohne Störung.) — 18)

Spenzer. .Inhii ('., I i-liur d(!n (iiad der Actherriarcose

im Verhältniss zur Mringe des Actherdampfe.s. Arch.

f. eip. Pathol. Bd. 33. H. 6. S. 407. (Strassburger

^bamacologisches Laboratorium.) — 19) SeUbach,
W. (Bonn), fst nach länger dauernden Aetberinbala»
lii iH^ii eine tödtliehe Nachwirkung derselben zu be-
fürchten? Ebendas. Bd. 83. II. 1 u. 2. .< 1. —
20) Kühler, A., Zur Bromäthjlnarcose. Deutsche

Wochenschr. No. 14. Beil. S. 7. (Tod einer 21 jähr.

Frau Minute nach Inhalation durch Henlahmung,
.\thnninf; iio'-h l inige Zeit fortfT' h'^'nd, noch nach 4 Mi-

nuten Zwerchlellbewcgutigeii vorli.i:i'li-n : Artherinjeetion,

Infusion voii Koehsal/l'isung uii'l He rzmassage erfolglos,

doch erweiterte sich die bis dabin verengte l'upille erst

nach AnfbSren der Wiederbelebangsreriudie.) — Sl)
Boennecken (Bonn), Ueber einen Fall von Brom-
ätherrergiftung. Bcr. d. Niederrh. (les. der .Natur- u.

Hiilk. .Sitzung v. 28. .Mai. (Kxtraefi'in \i>ii mehreren
Zahnresten bei einem nervösen 19jähr. Mädchen, das

mit 15 g Bromäthjl narcotisiri war; starke Excitation

nach den ersten Athemsägen, nach Vit Minuten ruhige

Nareose; Erwachen naeh 10 Minuten, Erbrechen, worauf
Patientin sich ankleiden und naeh Hause fahren konnte,

nach 2 Stunden tiefe> f'oma mit Kälte der Haut und
kleinem Pulse, oberfliiehlirher und fre'inent'-r Vthmung,
unterbrochen von alle 3 Minuten cintretcaden tiefen

und nitbsanien Inspektionen, denen ^'^ Minute dauernde
Atbempaasr foliif : beim .Aufw cki ii durch äussere Reize

Klagen über Luftmangcl und (iefülillitsigkeit in Händi ii

und Füssen; baldige Wiederkehr der Bewusstlosigkeit

;

Besserung des Pulses durch Camphehojectionen, doch
danerte Bewusstlosigkeit 19 Stunden und die Atiiem-

hcsehwerdcn und ninfälligkcit noch längere Z' it an

:

Amnesie: der in der Nacht nach der Nareose gelassene

Harn enthirlt viel Aceton und Acetessigsäure ; Aceton-

uric bis zum Abend des 2. Tages anhaltend.) — 22)
Cumston, Charles Greene, Note on tbe bromide of

ethjrl. Boston med. .Toutn. Dee. 80. p. 618. (Für
icundauemde Nareose.)

In Deutseblaad nimmt die Zahl der Aetherfrennde

immer zu, und verschiedene Berliner Chirurgen, wie

Kiirte und H;ihn haben sich wegen der gerin-

gcreu Gefährlichkeit liir das Verfahren des Narco-
tisirens mit Aether ausgesprodien, in welchem
Ileusler (7) nach den in Bonn bei 2000 Narcosen er-

baltenea Resultaten das gNormalanästhesirungsmittel''

der Gegenwart erkennt. Oaas indess auch bei diesem

die Gefahr von Todesfällen sowohl in als auch nament-

lich nach der Nareose nicht fehlt, die allerdings tbeil-

weise durch Vermeidung des Aetiien bei beitimmtea

Coutraindicatiouen vermieden werden k5nnen, ist durch

aahlreiche neue driusclie Beobachtungen festgestellt.

Zu einem Aethortodesfalie in der Nareose bt
nach Tsehmarke (^ Sonnenburg im Krankenhaoae
Moabit unter Anwendung di's Jul liard'schen Ver-

fahrens gelangt, wo er infolge eines dort vorgekom-
mrhen Tudcsfalls nach einer Chloroformirirrose . r.,

welcher der unmittelbare Tod durch kurz nach dem
Beginn der Operation (L.-ip:irotomie) eintxetendes Ce&-

siren der Atlunung und tiefen Collaps swar durch

2 ''2 Stunden lange angewendete kOnatliehe Athmung
und StTisse gegen die Herzgegend abgewandt wiirde,

aber nach 3 Stunden das Knde durch Uerescbwäche
eintrat, die Aetherisation nach dem Juillnrd^ecben
Verfahren einführte, jedoch auch bei dieser in einen
AetheTtodesfall gelangt, in welchem Tod durch
Erstickung constatirt wurde, die trotz des Nachweises
aspiiirter Speisen in den Bronchien doch wegen der

(ii ringfügigkeit dieser und der Unmöglichkeit, nach

der Ausführung der Tracheotomie Luft aus dem sofort

starren Thorax ansBupreesffii, alt Felge dee Aetlierisirens

anzusehen ist. Dass man auch bei Aeth-^n-jining v n

Personen mit Herzschwäche Collaps erleben kann, zeigi ti

2 weitere Beobachtungen Son n e n b urg's in Fällen von

Hemiottiinie und Empyem, doch verliefen beide günstig.

.\usser dem Vorkommen von Pneumnnie und Bronchitis

als Nachkraokbeiten betont T. noch als besondere In-

convenienz der Aethernareose, dass die Muskeler-
srhlafTung schwerer als beim Chloroformircn eintritt,

wodurch die I nter.suchung der Gelenke und der Unter-

leibsorgane, auch des Mundes erschwert wird. T. befür-

wortet Moxphiumii\jection vor der Nareeee, weil diese

daduTob schneller berbeigefBbrt und ruhiger werde.
.\uch in der Barde leben 'sehen Klinik ist nach Her-
hold (4) ein Aethertodesfall, zu dem möglicher-

weise das Vorhandensein einer Aorteninsuflicienz die

prädisponirende Ursache bildete, beobachtet, und swar
wahrend einer Hemioionue bei einer 41 jährigen Frau
die zuerst wenig Bromäthyl erhielt, dann mittelst der

J uillard'scheii Maske unter Verbrauch von 240 g
Aetb'-r auä-tle sirt vurde. H. bezieht den Tod, der

4S Minuten nach Application des Aetbers eintrat, auf

Einwirkung des Aethera auf das Herz, weil zuerst der

Puls schwächer wiutle, doch trat der Stillstand der

Athmung vor dem Herzstillstände ein. Bei der Section

wurden Schlaffheit des \ orderen Ventrikels \ind V' !i."s

Hyperämie sämmtlicbcr Organe, dagegen keine Eccby-

moeen gefunden.

.\uch auf der chixurgisehen Klinik zu Glessen kam
nach Puppert's MittiiciTung (f)) ein Aethertodes-
fall l Stunde nach einer behufs Eröffnung eines Bruch-

SBckes ausgeführten Aethemaroose von '/i Stunde
Dsmer mit dem Yerlvrauehe von 180 oem vor, der naeh
di-n Sytrijjtomen und (]fm Seetionsbefunde auf acut-^s

I. u D ge n ii d e m zurückzuliiiinn ist. das als Vum .-kcther

herrührend umsomehr anzusehen ist, .ils P. aus der Litera-

tur 6 auf Lungenödem beruhende Fälle von Spättod nach
Actbemarcose nachweist und durch intravenöse Injection

von Aether oder Einträufeln in die Luftröhre bei Tbierea

Lungenödem erzielte. F. ist der Ansfcbi, dass, da der-

artige Spätfälle in der Ca-suistik der Aeth.rtudfsfälle

ausgelassen werden, in Wirklichkeit 'iie A' t!wriareose

doppelt so geHihrlich wie die Chlor' lonutjarLOM sei,

wobei er mit Rücksicht auf die neueste Literatur das

YerbUtniss der Todesfälle in den Narcoaen 19r Aether
auf 1 : 1107 (II (inn Narcosen mit 2 Todesfällen in der

Nareose und S nach der Nareose). für Chloroform aul

1 : 2647 (33 083 Narcoaen mit 16 Todesfällen wilmnd
und 1 Todesfall nach der Nareose) beredmek
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ffinen unter den Enebebnogen des Lungcnüdem«
82 Ftutidon ri.\i !i di-r '', Stunde dauemdt n, mit bc-

irachilichtT ^alivaüoii und wiftiurholteiii Erbrechen ver-

laufenden Aetheruarkose, eingetretctieii Trxl >la!l, j' -ioi li

ohne ä«ctioo, tbeilt Ileusler (7) neben einem 2.. w<j der

Tod 1 St DMh der Narcose unter Collaps bei einem

heruntergekommeDen Kinde eintrat, aus Bodo mit. In

einem Fall ron starkem Collaps bei einem anderen ge-

schwidlten Kinde erholte sieh das Kind unt> r ' nsiiind.

küostlieber Atbmuag und cxcitirendcr Behandlung und
fiberstaod 6 l^ige spiter eine Chlorofonnnarcose ohne
StSrun?.

An die Stelle der Krstiek ung'«mcthode. welehe

Silex (12) Dach den Erfaliningen in der Schwcigger-

scben Klinik beiOnrortet, gegen welche in Frankreich

sich neuerdinga Lupine uus^pri -Lt. und an die Stelle der

auoh in Bonn gebräuehliclit n .liilliard'selip Mnske !iat

ij.'indau, über dessen AelLernarcoücn (irussiaann

und Vogel (19) aosfUhrlich beriebteo, die Methode der

! mgsamen Aetherisiruu^' unter Anwendung der

1S.SI) von Waase her in Kopenhagen angegebenen

Maske, in welcher wegen der viel geringeren Ver>

danstangsfläebe der Aether weit langsamer Terdampft,

jrrsctzt I?ei diesem Vrrfahreti. das I<nndau uim-r vtir-

gängiger Morphineinspritzung oder ohne ein solche iu

mehr ab 1500 gj-näkoiogischen «tperationeu, darunter

melir aln 2M) Laparotomien, benutzte, wird für eine

halbstündige Nareose « twa .'lO KM)«; \rther gebraucht

und tritt die Norcose in lü—2U Minuten ein. Duas die

MoTpfdoinjectionea dabd von besonderem Natsen sind,

war nicht zu constatiren. Die Inoonvenicnz der Aethe-

risatioii. dass concentrirtc Aotlierdämpfi- n'flfCtori'i''hen

ätilbtaod der Athmung herbeiführen, wird durch au-

ftngUehe Zuleitnng verdünnter Dimpfe vennieden;

später tolerirt di r zu Narcotisirende auch concentrirten

I>anipf recht gut. Um die Athmung vollkommen frei

zu halten, ist das Gesicht während der ganzen Narcose

auf die Seite zu drehen und, tritt trotzdem ZurQek-

sinken der Zunge ein, der dem Ksmarch'schen Hand-

griffe weit vorzuziehende Handgriff von Landau,
welcher in energischem Emporziehen des Kinns mit

hakenförmig gekrOmmten Fingern besteht, wobei der

I\i^pf I'iiruli'' d' s Kranken dureh Aiidriii'k-n dfs

Kopfes au die Brust des Narcotisirenden dzirt werden

kann, anzuwenden.

Kin Vortheil der Wansche r' sehen Maske besteht

in der Mi/gUchkeit, den Comcalreflex zu prüfen, der in-

des« hiufig im Stiebe lisst. Zu Asphjxie, deren Vor»
handensein hei den mit der .Ttilli ird'^ehen Maske
Aniisthcsirten trotz- des geringen KolllllJ^iiur>^rllalls

'ier Luft besteht, weil die Kuhlensäur-- ini Blut ver-

mehrt sein kann, kommt es heim Anästhesiren leichter,

weil in der Narcose in der gleichen Zeit dreimal so viel

Aether wie Cbloroibrm verbraucht und durch die Acther-
dämpfe somit auch weit mehr 0 verdrängt wird. Secretion
'\fr nn.ni'hinl- und Trachealschleimhaut kommt bei

• ii braui h der Wanschcr"sehen Maske nicht vor, wohl
aber vermehrte Speichelsecretion , die dazu nöthigt,

Aetherisirte fortwährend nach einer Seite gedreht und
nicht hoch zu legen, damit der Speichel ans dem Mund-
winkel ausfliessen kann. Krampfhafte Zwerehfelln spj-

ration im dritten Stadium der N.ireose ist stets Fi. Ige

von Asphv-xie und verschlimmert sich durch weitere

Zufuhr von Aether, der sie im zweiten Stadium beseitigt.

Uebeilniipt Ist bei allen Kiinpfen, Mlaage noch der
Cömeabfeiex besteht^ Aether fortsujpbea.

ticgen die Wanseher'schc Maske und ibre Modi*
fieation durch Grossmann (3), der die Purchgangs-
.ifTnung zwischen der Maske und dem den Aether ent-

l. iltrnden Caut.sehukbeutcl erweitert, in.iebt Dr^sri i'Ki)

geltend, dass, wenn nicht von aus>en atmosphärische

Luit aspirirt wird, die Anästhesii sich mit A-sphyzie

verbinden muss, weil bei sitzcuden Personen, die mit

der Maske ohne Narcoticum athmen, der Gummibeutel
selion nach einer halbin Minute so wenig SauerstotT

cnthiilt, dass ein Licht darin erlischt. Nrich 1 Minute
ist der t) schon auf ungeliihr die Hälftr d« normalen
Atmosphärendrudu herabgesetzt, nach 2 Minuten auf
6—7pCt., so dnssBeklemmung, Herzklopfen und Dyspnoe
eintreten, an der iiiclit die CO^-Anhäufung .schuld ist.

Starke Versi-hleihtt-rung der Athemluft cnt.steht, wenn
gleichzeitig Muskilan.strengungen erfolgen, indem in

Min. der (;ü,-(kbait auf das Doppolte (8,8 pCt.)

steigt und der Sauentoffgehalt auf 10,6 pC. herabgehi
l>. betont ferner, dass die Attirmdnniprnu nge in der

M.uke seiir variirt, so dass eini-in .Minimum von 4 pt.^t,,

Maxima von 31 34 p("t. gegenüberstelu n. die mehr als

das Fiiriffaehe der bi im Menschen IrhtaUon der KebU
koplschleimhaut herbi iführenden (6,4pCt.) tud fast das
Fünffache der ohne Husten nicht zu ertragenden Menge
betragen. Die CO,-.\usscheidung ist bei derWanscher-
selien niemals so huch. um Stauung der Ausscheidung
herbeizuführen, beträgt aber im Durchschnitt 3pCt^
bei der Julliard'sehen Maslw nur 1,8—1,7 pCt.

Zur Verni'idung di-r S.nuerstotTerrifueniii;; und der

Kohlensaurcauhäufung, zugleich aber auch zur besseren

Controllirung des Aetherverbrauehs und bebn6 stetiger

Rinfübrung von Luft und Aether in angemessenen Men-
gen hat MiehaeHs (15) einen ans einer graduirten

tilasllasche, die 200g Aether fa.s.st. dui eli welelini mittelst

eines (.\iutschukballes Luft gctrieb' n wird, und einer

mittelst eines Cautschukr.ihres mit der Flasche in Ver-

bindung stehenden trichterförmigen Maske aus ver-

nickeltem Metall ohne Abdichtung bestehenden Apparat
ang'T>'licn, der sieh SUCh bfi Versuchen im Kranken-
hause Friedrii'hshain bewahrte, indem dif X.ircose rasch,

in eiricm Fall schon in ; Min,, eintrat, ruhig TST-

licf und nur wenig Aethrr verbraucht wurde.

N.ich Korte's (12) Krfahrun>:en an "(K) Kranken
genügen bei .Xnwendiin^ der .1 n II i a rd ' sihen Maske
durchschnittlich 100.g Aether für eine halb- und 150 g
für eine einständige Narcose; die ToleraDZ tritt durch-

schnittlich in 7,5 (bei Chlorofonn in 5) Min. ein. Mit-

unter kommem clonisehe Muskelzuekungen vor, die

diir>'ii rhlorotVirm ver>fhwiiiili-i:. \'' irübiTj/'-hende .Mliu-

miüurie kam in 7 Fällen v>ir, fehlte bei 203 Aeth'^ri-

sirten. Die grössere Gefährlichkeit des Chloroforms er

hellt daraus, dass unter den 600 Aetberisirten nur bei

8 vorübergehende Athemstornngen auftraten, während
in 300 Chli.riifarmnarci.sen Tmal schwere .Vthemstörungeti

eintraten, die 3 mal die künstliche Respiration nijthig

machten, 3 mal bedrohliches Sinken der Herstbätigkeil

und Imal eine 40 Min. dauernde Sjnoope vorkam, bei

welcher die Maas'seben HenstSsse und Koehsahdnfaston

das Leben retteten.

Nach TIcusIer 7) besteht die Ilaujttg'-fahr '1er

Autherisation in dem .luftrct^n von Apnoe, deren Zu-

standekommen man am besten verhütet, wenn ouui die

Maske sofort entfonit, sobald die Athmung oberflächlich

wird. In •> Fällen von Apnoe ging diese 4 mal in 25

bis 40 Secunden vorüber, ohne dass künstliche Athmung

nStbig wurde. Selbstwenn bereits hochgradige SebwSebe

der Herzaction nach Aufboren der Athmung vorhanden

ist, kann diese spontan wieder eintreten. H. betont,

da.ss einzelne Personen besondere IdiosTncraste gegen

Aether besitzen, der Olottiaknmpf in einem FMle er-

aeugte, in welchem Chlorofonn gut vertragen wurde.
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Potatoren ertngen nach Karewski (10) uod Hahn
AethcrnarcoN.' >rlir giit und verden Idobter durdi Aetfaer

als durch <'hlc rüfi>rm bil;iul>t.

H.ilin und Scn^'ir ((V) warnen vur der A<lheri-

sation \i>n im holuMi Alter st<'hfndon l'aticntcn, H. unter

Hinweis auX die Ötarre des Thorax, wodurch es leicht

SU Bronchitis komae. ohne dass die Expectoration kräftig

vor sich pcht, S. mit Rücksiclit auf die (Jefahr der Rup-
tur scli rotisi'her Arterien durch dir ."Steigerung des Blut-

drucks, um so melir. als riaeli einer von ihfn gemaoliten

Heobachtuiig selbst in der Chloroformnarcose Gelürn-

blntung mit oaobfolgender Hemiplegie eintreten kann.

In Bezug auf die A otherhronchitis ist Vogel

(0) di-r Ansicht, das* sie elme riefilir xci. und dass

schwere febrile Lungeuerkraukungen nach der Aetheri-

aation manehmal nicht Folge des Aethen sind, aondem

SchluckpneoDiODien, wie sie auch nach Chloroform Tor-

kommen.

^chünhciiMcr (11) belürwurtct die Anwendung

des doreh Oefneren vom beigemengten Aldehyd befreiten

Acthcr puri.-isimus von Pictet, d.i di' Nrli.nwir-

kungcn d'-s Artlirrs, b>Nonders auch die Itei/.wirkurjg

auf die Bronchien, dun Verunreinigungen des Acthers

xuxuschrdben seien and der den Anforderungen der

Ph:irniacepoe entsprechende A' th< r zwar \ rin Kssicrsäure

und Fuselöl frei sei, aber constant Aldehyd enthalte.

Dan W nothweodig ist, auch den Acther vor seiner

Anwendung genau tu prüfen, betont Heus1er (7) in

Anknüpfung an '-inen in Bonn verjj'-kommenen Fall, in

welchem IV4 Stunden nach der unter massiger Actber-

nareose vollzogenen Sequestrotoraie, bei velcher es zu

starker vcnüscr Blutung kam, unter zunehmender Blässe

und ("..llaps der T 'd erfnigtc und die Untersuchung des

Aethcrs sauren Uückstand beim Verdunsten und Gelb-

firbung "btäm Sohfitteln mit Kaliumjodid ergab. Die

Seotion ergab in diesem Falle etwas fettige De|,'eneration

im r- ctiteii Ifer/en, sehr starke Hyperämie im richini

und ausgesprochene Anämie der Lungen und Abdomi-

nalorgaae (ausserdem Milztomor und Vergrösserung der

Thymus uod Thynoide«).

Von Spenzer (18) angestellte Versuche über die

bei Thieren (Kaninehen, Katsen) zu längerer ge-
fahrloser Xarer.se erforderliche Aethermenge
ergab, dass bei einem 'lehalte der inhalirteu Luft von
8,19- 3.r>2 Vol.-l'roeent A' tlier als vollständige Xar-

oose in 25 Minuten eintrat und Stunden lang ohne Be-
einträchtigung der Athmung oder Herxthätigkeit fort-

gesetzt werden konnte. Die<.e Menpi- entspricht der von
Snow und Dreser für den Metiicli' n gefonflenen Menge
von 3,.'i Vol.-I'roccnt. Luit mit 1..'» \i.i,-l'p..c, A.-thor

bewirkt selbst bei 2 stündiger Zuleitung nur hypno-
tisdien Zustand, 2,5 unvollständige Narcose mit leb-

haften Reflexen, mit 4.45 Narcose in 15 Minuten tnit

langsamerer Athmung und rascherem und schwM''lH rem
Hcrzsclil.i^'e. mit (1,0 ii, 10 Minui' n ."stillstand der Ath-

mung. die dureli künstliche Hcspiration .stets wieder in

Gang kommt, ohne diese aber nach 2—S Minuten spa.s-

modiscli wird und nach wenigen Minuten unter gleich-

zeitigem Eintritte von Herzstillstand aufhört Auch hier

ist durch anhaltende kflnstliche Athmung Lebensrettung
möglich.

Seiibach (19) hält eine tödtliche Naehwir-
kunir des Aethcrs durch Herzverfettung und .'>yn-

cope aiieh bei lin^e dauernden eliirurgischen Xareusen
für unwahrscheinlich, \V( il Kaniiiehen und Hunde nach
längere Zeit durchgciührten und viele Tage wiederholten

^IB ÜND TOXIOOLOOIB.

Inhalationen sich rasch wieder erholten, ein Todesfall

nach der Narcose nicht eintrat und irgendwie erhebliche
parencliymatSse Degeneration nicht eonstatirt wird. Sub-
cutane Aetherini' • tion gab dasselbe Resultat. Katzen
.scheinen emplindlicher zu sein, da in einem Versuche
ein nicht unbedeutender Grad fettiger Entartung der

Herzmusciilatur, Leber luid Nieren, in einem anderen
geringe Spuren fettiger Entartung tu constatiren wai«n.

10. Amylnitrit. PenUI.

I'! M ar i n e > eil, G., Vi'eani.sme de l'action vasculaire

du nilriti' d'aiM\l. Trav. du laboratoire de Therap. de
• fand. Areli. de I'harmacodyn. 1. p. 71. — 2)

Reich, I'aul, Quantitative Pentalbeistimmangen im
Blut pentalisirter Tbiero. 8. 19 Ss. WOrsburg.

Das» die Wirkung des Amylnilrils nicht

auschliosslieh peripherisch ist, beweist Mari«
nesco (1) durch Versuche am Kaninchenohr. Bei

Thicreu, denen einseitig der .Snij)athicus und der

Aoricnlaris maguus durchschnitten und in Folge davon

wiriaale Gofläenieiterung des betniMideii Ohres ent-

standen ist . bewirkt Amylnitritinhalation an diesem

Bla&swerdcD, während das Ohr der entgegengesetzten

Seite starke R3thung mit rhytbmiseh«ii OMUlatioom

darbietet. Werden beide Sympathie! und der Auricu*

laris magnus i-iner Seite durehschnitten. .so tritt auf

Amylnitrit au dem maximal gerüUieten t>hre der Seite

der AorimilarisdureliMhoefiduBg Blässe ein, während das

andere Ohr den höchsten Grad der Vaaodilatation er-

reicht. Läs>t man längere Zeit inhaliren, so treten in

Folge der Einwirkung auf das Nervensystem die Unter-

sehiede nicht so prägnant hecror. Die eonstrietiven

Fasern des grossen Obmerm stMnnwn vom Verte-

bralis her.

Reich (2) hat unter Kunkel den Nachweis
\on l'erital im lüu'r und im (i'-hirn pentalisirter

Kaninchen und Hunde studirt und gefunden, dass dieser

durch Leitung über glühendes Kupferoxyd und Auffan-

gen der gebildeten Kohleusäure in Natronkalk gelingt,

doch sind die gefundenen Mengen (in 100 g 0,01—0,0183)

gering. Blut zeigt dem Wasser gegenüber etwas

grosseres I.osungsvcrmi*gci> für Pental, das im Blute

nicht rein mechanisch beigemengt, sondere durdl me*
(dianische Affinität gebunden erMheint.

11. Granverbindongen.

1) Kossa, Julius V. (Budapest), Zur Therapie der

t'vanvergiflungen. Centralbl. f. med. Wiss. No. 17.

S' 289. — 2) Antal, J„ Kobaltnitrat, ein Gegengift

liei Cy auVergiftung. Phann. Ztg. 1 Bussl. p. 518,

NedcrL Tüd^hr. voor Phorm. p. 885. ~ 8) Masius.
Reeherches sur la pathog^nie des aeeidenta de llntosi-

cation cyanhvdrifiue. S<'anci s d' l'Acad. do Belg.

:;o. |).-c.' lHi)a. Sem. med. Xu. 7. p. 53. — 4)

lüchter, Max. Teher Cyanvergiftung. (Aus dem
Prager gerichtl. med. Institut.) Prag. med. Wochen-
sehr. No. 9. S. 105. — 5) Lang, S., Ueber die Um-
wandlung des Acetotutrils und seiner Homologen im
Thierkurper. (Pharmaeologisches Institut der Deutschen

rniversität Prag.) Areh. f. exp. Path IM .'U H. 3

u. 4. -'47. - Gj Pascheies, Versuche über die

Umwaiulluii^ dur Cvanverbindungen im Thieifcöiper.

(Aus dcmaolbon Institut.) Ebend. & 280.

Nach Kossa (1) beruht der ant idotarisoho

Effect des Kaliumpermanganats bei Cyan-
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kaliumvergiftuog (Ber. 189S. 1. 400) darauf, dass

aidi KslRimbydroeailHMiat, K«littme*rbonat and Hani-

stoff bildet, dertn BotstebeD die Bildung von cyan-

.saurem Kalium v<trausgeht, dcsspii wässerige Lii-iitig.

bei gelinder Wärme verduustet, neben Kaliuiucarbonat

vnd KkUnmblearbonat aneh Hanstoff bildet. Naeb

Antal (2) iüt jedoch Kobaltnitrat als Antidot vor-

7.uziehen, weil dridurrh nicht bloss das im Vagen vorhan-

dene, sondern auch das rcäorbirtcQi/t uuschüdlich gemacht

irird, indem weder das gebildete Kobalteyaidd, noch

auch das durch Contact dieser Verbindung mit Kalium-

cyanid resultirendo Cobaltokaliumcyanid. noch das aus

diesem sich bildende Cobalticyaokalium giftige Wirl(ung

bflsitiMi. Als weiteren Empfeblnngsgmnd fQhrt A. die

Unpiftipki it der Kobaltsalze in verdünnten Lnsungcn

ao. Hau kann daher 20—30 ccm einer '.^proc. Lü-

mmg iobeiitaii «iosptitun und gleichzeitig einige Gllaer

dieser Lösung trinken lassen.

Mas las (3) tritt der Ansicht von Geppert ent-

gegen, da&s die Blausäure direct auf die anatomiaehen

Substrate wirke und besiebt die Hemmung der Oxy-

dation durch Cyanwasserstoff auf dessen Wir-

kung auf die Medulla obKmgata, da die respiratorischen

VerbreanuDgen bei acuter Anämie des Bulbus nach

dem YerMuren tob Ksssmaal und Tenner sidi ge-

nau wie bei Bbntfbmbitnrieation veAaltei.

Im Anschlüsse an die Mitthcihmg von zwei Fällen

von Cyanvergiftung, in denen das Hlui dunkle

Farbe darbot, spriebt Biebter (4) die Ansieht ans,

dass nur in Fällen, wo der Tod durcli allgemeine innere

Krstickung erfolge, das Blut hellrothe Färbung habe,

während da, wo der Tod Folge der Lähmung des Cen-

tralnaTensysteras sei, die postmortale Sauerstoffielmuig

unbdiindert eintrete und das Hlut dunkel werde.

Ueber die Wirkung und Veränderung der

Nitrile Hegen neu« Temebe von Lang (5) vor,

welche die relative Unpfügkeit des Aoetonitrils gegen-

über dem Propio-, Butyro- und Capronitri! und die

Umwandlung sämmtücher Nitrile im Thierkörper dar-

thnn, und zwar so, dass CN abgespalten nnd nnter

Paarung mit SR in Thiocyarisäurc übergc^rt wird, die

irn Tlrirn erscheint und die Rotliflrliung veranlasst,

welche der Harn nach Eiscnchloridzusatz constant

neigt Beim Aoetonitril wkd das abgespaltene Metfayl

zu Ameisensäure, die im Drin erscheint; bei den übrigen

Nitrilcn erscheint die entsprechende Fettsäure nicht

im iiam, auch ßndet vermehrte Ausscheidung von

Ameisensinr» nieht statt Andi naeb EinfQhrung kleiner

Mengen Blausäure erscheint Thiocyansäure im Urin.

Die Khodanausscheidung beginnt Std. nach

Einfülming der Nitrile und hält nach der Grösse der

Dom eneUeden lange an. Die Paarung der abge-

spaltenen Cyangruppc mit der Sulfliydrylpjnppc ist

insbesondere bei der Blausäure mit Entgiftung ver-

bunden ond idieint antidotarisdi Tarweodbar n letn,

indem es Lang gelang, Kaninchen, die das Doppelte

der letalen Dosis erhielten, durch intravnös*' .Nnwen-

dung von Schwefelnatrium oder Natriumtluosuliät am
Ldwn n eriialten.

Von einem phytdologisehen Gegensatae der Blau-

.OGns mm ToxiooLoora. 898

säure und der Nitrili' kann hei ihrem gicielien Verhalten

im Thierkürper die Keile niclil mehr sein. Die L'eber-

fiihrung des Cyaas inKhodan ist nach Paschcles(6)
keine Leistung der Zellthätigkeit, sondern eine chemi.sche

Rraetion, indem auch ausserhalb des Kiirpers Mii>kel-

gewebe uud in noch stärkerem Maa.sse Lebergewebe
(auch coagtllbrte und längere Zeit auf Eis gehaltene

Leber) im Contact mit Cyannatrium dieses durch
Scbwelblanlagening in Rhodannatrium überfQhrt. Analog
wirkt Eieralbumin, in weil sehwächcrem M.uism' Dotter.

Alkalialbuminat bewirkt keine Uuberführung in Khodan,
wohl aber Acidalbumm, in hohem Grade aueb Qystin.

12. Nitrobenzol.

1) Bondi, Maximilian, Ein casuistisehor Beitrag
tm Lehre von der NitrobenzolTergiftung. (Ans der
Klinik v. lakseh). Prag. med. Woeli.-nselir. N'n, 11. l"i.

S. 12!». 143. - 2) Ehlieh u. . 11. Lindenthal,
Xitroheti/olvcrgiftung mit >ip>nartigen Blutverändc-

ruugcu. Wien. med. Presse. No. 45. S. 1787. — 8)
Orasselli, B. u. P. Giaroli, Un easo di awelena-
mento per essenza di mirbano. (Jazz, degli Osped.

p. 138. Ann. di Chim. Mir/,o. p. ITC. (Vergiftung
eines 2r.j. MaiiM' > mit 1 I.ikr.rglas voll Nitrobenzin,

trotz mehrmaliger Magenausspülung und Aether- und
Coffetniiuectioncn Verlust des Bewusstseins, hochgradige
<"yanoBe nnd Myose; ausgesprochener Bittcrmandel-
gcnieb der ganzen Körperoberfläche; unter fortgesetzter

excitirender Behandlung Besserung: Bewuastidn naeb
9 Std. wi> 'ierk>'hn nd; Genesung.)

Unter der < asuistik der Xitrobcnzolver-
giitung ist ein Prager Fall bemcrkenswerth, weil

XU den gewöhnliehen Symptomen der Intoxication kreis-

runde Neerosen von 6 cm Durehmesser an beiden Fersen-
'höckern hinzutreten, deren Drutun- Derubitus odiT

Folge herabgi-setzten lihildnuk.s zweifelhaft bleibt.

Von Interessi- i.>t in diesem von Hondi (l) bescbric-

bencu Falle, dass trotz wiederholten Erbrechens und
Hagenausspülung wiederholt später der Sopor recidi-

virte. In dem dunkelbraunen Blute konnte Methämo-
globin spcctrosi'iipiseh nielil naehgewiesen werden; auch
ergab sich an den Blutkörpen hen keine Verändening.

Nitrobenzolgeruch wurde nicht bloss an der Exspira-
tionsluft, sondern auch am frisch entleerten Harne für
kurze Zeit nachgewiesen, der H.nrn enlhielt Tr:iuV>en-

zucker und zeigte bedeutende Vermehrung d. r Aelher-

SChwefelsäure.

Ehlioh und Liadenthal (S> eonstatirteu in

einem Falte von NItrobenzinrergiftnng neben
Methämoglobin im Blute am G. Tage Ueberschwemmung
des Blutes mit kernhaltigen Erytlirocyten der ver-

schiedensten (iriisse, mit Leucocytose verbunden, die

auch nach dem am 17. Tage erfolgenden Tode in

massigem Grade in dem sonst normalem Blute bestand.
Inwieweit Veränderungen des Knochenmnrk-, wie sie

Neudtirfer bei analogem Verhalten der Kryibrocyten
in Fällen von Phosphorvrrgiftung , Leukämie u. a.

Leiden beobachtete, vorhanden waren, ist nicht an-

gegeben.

13. Carbolsäure. Chlorpheuole.

1) K Oering. Karl. I'cber Carbolsäurcvcrgiftung
neh-t - iiieni in hiesiger medicinischer Klinik bcobaeh-
tetrn Kall. 8. H2 .S>. Diss. (Jreifswald. (Selbstver-

giftung eines ISjähr. Burschen mit ca. 20 g dOproc.
roher Carbolsiure, wovon ein grosser Theil durch Er-
brechen entfernt wurde: Besserung nach Mairenspülung
und Aetherinjectioncn : Carbolsäure erst in dem naeh
12— ir. Stumh n gel,i>senen Harn nachweisbar: am 2.

Tage Pneumonie, die günstig verlief.) — 2) Friede

-

borg, Ueber Intoxicationen mit Lysol und Carbolsäure.
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Med. CcnlniUil. No. i». S. 1S5, (Im Magdeburger
Knmkeobau»' beobachtete lutoxicntioa durch Anwi-ii-

dung von I 1 27^pnM:. Carbolsäurelüsua|r, tax Scbcidcn-

ausspüliing bestimmt, im Clystier; BewtMsilo^iii^keit,

Zuckunpen: Clysma von ')<)() g Kalkwasser uini i .iiii-

phor, später auch 1,0 Natriumsulfat in Losving suln'iil.in

;

Rückkehr des Bewusstsoiiis nach 4' j Stuiid- n, Harn

noch am 3. Tage beim Stellen scbwarzwcrdend, eiweis»-

fni and die TnbrompbenolreaetioD nieht seigend.) —
3) Flariliii .ui, William (Blackpool), Carbolic acid poi-

soninj;. Hrit. med. .lourn. Ort. 20. p. 8(57. (Yerliütutij;

schwerer entfernter Ersclieinung'-n \>--\ Vnrgifiung einoü

jungen Mannes mit l im ra aus Versehen geuommenen
Schluck unreiner Carbolsäure durch ein Brechmittel ans
Scuf; Wcissfärbung des Gaumens und des Pharyni,
Schluckbcsrhwerden.) — 4) Mooney (Manchester), A
casc of rarhnlio acid poisoning. Ibid. d-t. 27. p. IMS.

(Selbstmordversuch mit 10 g Acid. carbol. liquefactuni

:

Rückkehr des Bewusstscins bei fr>rtdauernden Mag> u-

schmerzen, nach 6>/, Stunden plötxUchar Tod; ob durch
Magenperforation, ist hei fehlender Seetion nicht ta
constaliren.) — Weiser, Walter R. (Siinri|:rn ld).

Ä case of carbolic acid poi.soning: recovery. Med.

News. Sept 8. p. 371. (Vergiftung einer 21jährigen

Frau mit 20 g 95prcc. CarboUäure; Bewosstlosigkeit

mit Pupillenenreiterung; reiehliehes Erbrechen nach
Aponierpliiii : später Gebrauch von Strvcliiiitiiiiieetionen

und Magu. .sulf. uu'l Od intern. : Hückkeiir dt-, llewusst-

seins nach 4 Stunden: am folgenden Tage .Schwellung

und Schmerzhaftigkeit der r. Parotis, vielleicht durch
Eindringen der Slnre in den r. Duetos Stenoninnus;

Verschwinden einer b' -itehenden Cystitis n.ii b der Ver-

giftung.) — 6) l'ugliese. .Angeln iSiena). Lc elimi-

Dazioui del f- in lu ui aniniali a digiuiin e suo rap-

porto con la temperatura organica e col periodo d'ina-

nizione. Am. di Chim. Luglio. p. 1—7. — 7) Mar-
fori, Pio (Ferrara), Sulla formazione dell' ctcre fenil-

solforico neir organismo in rappvrto alla cura delP awc-
lenaniento per carb'ilü. .\ri li. di Farmaeol. Vol. II. F. 17.

p. 513. — 8) .Simaiio wsky, Is'. P. (Petersburg),

Ueber die Behandlung phthisischer und anderer Er-

krankungen der oberen Luftwege mit Ortho* und Parap
chlorpheDOl. Tber. Monatshft JulL S. 829. — 9)

Xarpow, Grigon-, Ueber die dcsinficircnde Wirkung
der drei isomeren Cblurphenole, ihre Salicylsäurecster

und ihr Verhalten im Qicaaismiu. (Vergl. Her. 1888.

I. 402.)

Pugliese (6) hat !jiiisii litli<-li der A usseheidung
der Carbolsäure bei hungernden Thieren ge-

funden, das.s in der R«gel ein .\ntheil des eingeführten

Phenols sich in freiem Zustande im Harn findet und
Bindung mit Glycuronsäurc niemals stattfindet. Die
Bindung von .^Schwefelsäure und Pliete.) nimint vi ii iiicr

gewissen Periode der Carenz bis zum 'J'nili' ab, wah-
rend die Oxydation des Phenols im letzten Stadium
der Inanition manobmal stark erhöht wird. Steigerod
wirkt auf letstere auch die SSunahme der Temperatur.
Je grösser die Menge des oxydirttu Phenols ist. um so

kleiner ist die des als solches im Ilarn eliininirteu.

Mitunter können grosse Mengen sieh mit Schwefelsäure

verbinden, wenn das Phenol langsam resorbirt wird.

Marfori (7) weist ]in Untersiicbungcn über die

antidotariseh« Wirksamkeit der Sulfate bei

Carbolsäurevergiftung nach, dass bei Hunden die

relative letale Dosis mit der Gr'l^se zunimmt (bei intra-

vunüscr Einführung ertragen grosse Hunde 0,3ä, kleine

nur 0,11—0,34 1%enol) und dass die Menge des aus-

geschiedenen l'lo'nolschwefelsaureäthcrs niemals der ein-

gerührten Carbolsäure entspricht, vielmehr nur ' 4— ''2

(am meisten bei kleinen Dosen und länger dauernder

Teigiftung) betrigt Wird schwefelsaures Ammonium

nachgespritzt, so können mehr aU let&le Dosen (bei

grossen Runden selbst 0,57 per Kilo) überstanden wer-

den, und die ausgeschiedene .\ctherschwefelsäure ist

gr-'sser als bei Vergiftungen e.hn'' Sulfateinfübrung. crit-

spricht jedoch in günstig vcrlauleucu Fallen nur der

Hälfte, in tSdtlichen nur einon Drittel des ebgefBhrten

Phenols. Die antidut.irisehe Wirksamkeit ist selbst bei

diesem Verfahren sicher, da die Iliilfte der Versuchstbiere

zu Grunde ging, während, wie M. im Einklänge mit den

frOber vom Ref. geäusserten Ansebanusgen ausfahrt, die

interne Darreichung von Sulfaten in grossen Dosen auf

die resorbirte Carbolsäure überhaupt nidit einwirkt und

auch bei Anwendung kleiner, sur Resorption gelangen-

der Sulfittmengen bei grossen Dosen Carbolsinte Eiisct

nicht zu erwarten ist.

Die in Bus^land neuerdings von Karpoff und

Tsehouriloff (Ber. 1898. I. S. 408) als «nffliebe Dea-

into^ientien i inpfohlenen Chlorophcnole, Ortho- und

l'araeliltirph' ii el. haben sieh, und zwar am meisten

die ParaVerbindung, .^imanowsky (ö) bei tuber-

eulSsen Geschwüren und knotigen Infiltrationen,

sowie bei einfachen und chronischen Schwellungen nml

Verdickungen der Schleimhaut der oberen Luft-

wege, tcrnor bei eitrigen Entzündungen des Ohrs

und der Highmorshdhle als iusserat beilsam er*

wiesen und stehen in Rezug auf Kehlkopfsltibermilose

in Bezug auf die Schnelligkeit der Wirkung über allen

bisher gebräuchlichen Mitteln. Abgesehen davon, dass

sie entschieden anästhesirende Wirkung auf die er-

krankten fiewebe ausüben, rufen .') -20pCt. und selbst

concentrirtere Glycerinlösangeu weder allgemeine noch

loeale StSrungen hervor. TobenaKte Xdilkopfr-

gcschwürc können dadurch schon im Lbhüb von 4 Mo>

naten geheilt werden.

[Schmidt, E.. Ein Fall von GteboMlureveigiftong.

Przegl. lekarski. No. 30.

Hei einem ."ijahrigen Kinde stellten sich nach

Genuss einer nieht quantitativ l estimmtan Menge con-

centrirter Carbolsäure äusserst schwere andauernde

lntoxicationss\ inpt'imo ein. Am 8. Tage zog sich

Patient nnt« r Husten und Würgen die Sehleinibaut des

ganzen Uesuphagus als .\bguss aus dem Munde herau'-.

Die microscopische Untersuchung zeigte, dxss es lil. ss

die oberflächlichen Schichten der Mucosa waren, deren

Zellen der Coagulntionsneoroae verfellen waren. Ton
da an rasche Genesung und 5 Wochen später waren

keine Erscheinungen von Stenose vorbauduu.

Spin (KrakaiO-

.Sfkowski, L., Ueber ('arholintoxication in Folge

Irrigation der Scheide. <i;i/.eta lekarska No. 42.

Bei einer auiimischen IVau wurde wegen chro-

nischer Endometritis die Excochleation der Uterushöhle

ausgeführt und die Scheide hierauf mehrmals tägUcb

mit 2proc. Carbollösung ausgespült Am 9. Tage
nach der Operation wurde Pat. unmittelbar nach einer

solchen Irrigation ohnmächtig und der herl>eigerufene

Arzt constatirle folgenden Befund: I'at. collahirt l)--

sinnungslos, Lippen cyanotisch, Respiration oberflächlich,

beschleunigt, zahlreiche weit hSrbare Rasselgeräusche.

Trismus. au> dem Munde fliesst reichlich eine schlej

mige Flüssigkeit, Pupillen verengt, rcagiren nur .sehr

sehwaeh. Her/st'j^s >ehwaeh unregelmiissig. L'lonische

und später sogar tonische Krämpfe der Extremitäten.

In der Scheide fiuaden sieh in einer Ausstülpung der
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rürkwiirtigen Wand noch oirea IfK) cciu der Carbol-

lösung. Der mit dem Cathct«r herausbefdrderte Urin

taftt ftU« Mwlmale einex Carbolharnes. Subcataoc
Injeefionen tob Aethcr, Coffein und Tct. strophanti,

Blutegeln hinter den Ohren, rhythmisches Hervorziehen

der Zunge u. s. w. könnt« mit Mühe die Patientin zu
sich bringen. Der Uria zeigte noch mehrere Tage
deatliche CarbolrMction. TneUckjr (Krakau).]

14. Anilin. .Vnllinfarben.

1) Smitb, Frederick J., A eise of .miline ituisoning.

Lancet Jan. 18, p. 89. (Vergiftung einer 42jähr.

Trinkerin doreh etva 8 Unien hauptsi^licb aus AuiUn
bestehender Zeieheotinte, in 12 Standen tSdtUeh rer-

laufen; Bewu'^stlosigki it. starke Cyanose der Lippen,
Rlilsse und leichte Cyauose der Haut, Stertor, PuLsvcr-

langsaiiiuiig, schwache Zuckungen der Fingermu-^keln,

Verengerung und gerioge Reaction der Pupille bei er-

haltenem C^ojnnetiTalwIlez; bei der Seetion fand sich

Hyperämie der Gehirns und der Lungen, eigenthüm-
liches blaugrünes Aussehen des visceralen Pericards,

Blut dunkel, nicht spcctroscopisch untersucht.) - 2)

Fischer-Züllich, W. (Zürich, Staefa), Das Anti-

rhcumatin Kamm (Methylenblau - OKtri« - Mli^lietun).

Kenorab. No. S. 280.

Ms ABtltheumatin-Kamm ist ein dem Diuretin

analoges Doppelsalz aus Methylenblau und Natrium-
salicylat in den Handel gebraehl^ daa sich nach Fischer-
Züliieh (8) als Speeifienm gegen acute und subaoute
rhenmatisehe Affeetionen nnd gegen Inflneasa

bewährt und besonders wegen der kleinen Dosen, die

zur Heilung geniigen, 1,0—1,5 in Kinzelgaben von 0,05
bis 0,15 mehrroaLs täglich, bcachtenswerth ist. Bei

Kranken soll sich der Harn darnach grün, bei Gesunden
blau fixben. Das Kttd irird in PUlenfotm ordinirt

15. Anilide (Antifebrin, Exalgin).

1) Maenamara, Large doses uf aiitifebrin. Brit.

med. Jooni. March 31. p. 681. (in Selbstversucben
bewirkten 9 Gaben ron 1,2 g in 8 Standen kdne Neben»
eracheinungen.) — 2) Hand, Alfred, Acetanilid as a

sargiral dressing. (Amer.) Med. News. March 10.

p. SfiO. — 'A) D u j ard i n - R eau me t z , .'^ur une note

de Mr. Bougon, conccmant le dcpsage de l'exalgine.

Bull, de l'Acad. de Uid. Paris. 3. Ser. X.XXI. Xo.

17. p. 418. (Seilen die höchste £inzelgabe auf 0,25.)— 4) Weber, Des dangers de IVxalgine. Sem, med.
No. 62. p. 40S fVcrgiftiing durch 16g Exalgin:

Sehvindel, Hinstürzen, absolute Analgesie, clonischc

epileptiliDnae Klimpfe, Coma, Cyanose, drohende
AinbyTie; Besserung nach .\dcrlass; 34stäodige Anurie
und St.'igige Obstipation.) — 5) Mettenheimer, C,
Exalgin im Veitstanz. Arch. f. Kindcrh. Bd. XVIL
H. 5 u. 6. S. 417. (Drei von E. .in.schi inend günstig
beeinflusste Fälle von Cholera; nach mehrwvchent-
liebem Gebrauche urämische Zufälle, welche Eisen er-

forderten.)

Nach Versuchen von Bodamer und Hand (2) im

German Hospital zu New-Tofk bewlhrt sieii Aeetani-
lid als antiseptisches Yerbandmittcl bei Ver-

letzungen, Operationswunden, Haut- und Scbleinihaut-

geschwüren, Verbrennungen 2. Grades, lik»ema, weichen

SdiaDkem n. a. w. als gemcblosea Ersatsmittel des Jo-

doforms, vor dem es den Vorzug hat, stärker austrock-

nend zu wirken und lOmal billiger zu sein. In 2 Fällen

von Schanker rief es Schmerzen und Auftreten von

Blisebea in der Naehbaiaehall hervor.

[Kosinski, A., lieber den therapeutischen Werth
des Antiaervinom. Medyejma No. 21.

Das Mittel erwies sieh als Febrifuguni bei Pneu-
nomie, Tuberculose in Dosen von 0,5 mehrmals täglich

und ab Antiibeumatieum bei Gelenkrbeumatisraua in

Dosen von 8—5 g tXglich wirksam.
Spira (Krakau).]

16. ParaphenetidindmTate.

1) Tbems, Ueber Laotophenin. Pharm.-Ztg. No.
47. S. 416. — 2) Lactophenin- Therap. Mtsh. Juli.

S. 863. — 3) Strauss, Hermann, lieber Lactophenin.

Aus der Riegel'schen Klinik in Gicssen. Ebend. .^ept.

Oct. S. 442. 509. — 4) Jarjuet, A., (Bassel), Leber
die Wirkung des Lactopheuins. Schweiz. Combi.
No. 9. S. 274. — 5) Jacksch, R. v. (Prag), Therap.
Mittbeilnng^n äber den T}*phiis abdominalis. Prag.

Wrhschr. N... 11. ~ 6) Gissler (l'forzh.im), Zur
Typhusthenipie. Aerztl. .Mittli. Baden. Xo. 10. — 7}

Landowski, lieber t'.n- schm':r.ihiiikTndf:i und schlaf-

bringenden Wirkungen des Lactopheuins. Mit||etb.

C. F. Beebrin^r und SShne in Waldhof bei Mann-
heim. 8. 2 tjs. — S) .'^'ternberg, Carl, Ueber die

Wirk.samkeit des Lactophenins. (Aus der Abth. v.

Scholz im Allg. Krankenb. zu Wien.) AUg. Wien,
med. Ztg. No. 29. 80. S. 888. — 9) Roth, H., Das
Laetopbenin nnd seine Wirkung beim acuten Gelenk-
rheumatismus. (.\us der Klin. von Neusser.) Wien,
klin. Woch. No. 37. S. 689. — 10) Bauer, Oscar

v.. Zur therapeutischen Verwendung des Malakins. (Aus
der Abth. von Dräsche im Allg. med. Krankenhause zu

Wien.) Wien. med. Blatt. No. 11. 12. — 11) Weiss,
Therapeutische Mittheilungen. Aus der Drasche'schen
Abtheilung. Wien. med. Wochcnschr. No. 29. S. 1802.
— 12) Harnisch. Carl, Ueber die Wirkung des Ma-
lakins, eines neuen Antipyreticums. 8. 23 Ss. Diss.

Würzbut;g. (Beobachtungen aus dem Juliusspital,

günstige an^netisehe£fiiMte nach 1,0, bei Phthisikem
sdion naeh 0,5, antalgisebe Aetion nur in sehr leichten

Fällen, aütirh'Utnatischc Wirkung auch bei schwerem
üelenkrheumatismus hervortretend.) — IS) Merkel,
Ferdinand, Ueber die therapeutische Wirkung des Ma-
lakins. HüDcb. med. Wochenschr. No. 17. S. 894.
(Günstige Erfahrungen im Nfimberger Krankenbanse bei

Rheumatismus acutus, bei fehlenden Nebenwirkungen,
ausser Schwi-^-en.) — 14) Hclbing, H. und F. W.
Passmore. Malakine. its physical, chemieal, and the-

rapcutical properties. 8. 8 DD. (Zusammenstellende
Arbeit.) — 15) Kuchar8ew9ki,H.,(WarBebau), Ueber
die therapeutische Wirkung des Phenocollum hydro-
chloricum. Petersb. med. Wochenschr. No. 35. S, 317.

(Beobachtungen über Phenocollanwcndung im Warsc]ia'i> r

evangelischen Krankenhause, welche die antipyretische

und antalgische Wirkuug bestätigen.) — 16) A Ide-
hoff, Zur Kenntniss des Dulcin. Therap. Mtsh. Febr.
S. 71. — 17) Kobert, B„ Deber Dulcin. Ccntrbl. f.

innre Med. No. 18. S. 868.

ESn neues Panidieiietidinpiipant, das nut einer

antipyretischen Wirkung auch eine stärkere sedatiTe

Action als das ihm chemisch nabeverwandte Pbenaoetin

verbindet, ist das Laetoplienin, das aadi Jakseh

(5), Gissler (6), Sternberg (8) und Stranss (8)

namenflicti bei Typhus als gefahrloses Krsatzmittel fur

abkühlende Bäder bei Hyperpyrexie empfehlenswertb

erseheint, fast tni von Nebenwirkungen, sogar bei

Tagesgabcn von 3

—

C> g und selbst, wenn es höchst

bedeutende Temperaturherabsetzung, nach Jaquet (4)

selbst um 5,5^ nach Strauss um 5,1 ^ bewirkt, die

Euphorie niebt beeintrSebfigt, daneben aber beruhigend

Digiiizca by Cjcjo^Ic



HvsBHAHH, Phabiuoolooii uhd ToxiooLoon.

irirkt und namentlich bei Typhus und Erysipelos die

Delirien vemindort und in hSheren Dosen Schlaf herbei-

führt. Am empfindlichsten gegen das Mittel scheinen

oacbJatiuet und Sirauss Pbthisiliur zu :iein, bei

denen übrigens ausser profuser Sehweisssecretion Neben-

effecte nicht oonstatirt wurden. Auch als Antineural-

^'ii'iiin lind J-tdativiun ist i's we<ren der geringen (ic-

fährlichlieit brauchbar, wetm es auch nach ^trauss

keine anderen Vonüge vor den übrigen Phenetidio*

priq»raten beaittt

Das der Pomel C»H4<J§5fco — CB (OH) CH,
riitspi-^chendc l.acti.phpnin untcrschi'idct sich \«n Phon-

aeelin chcinisrli darliirch. dass das in diesem cnthailciif

Acetvl durch i.Hotvl cn^etzt ist, ausserdem durch leich-

tere LösUcbkeit (in 500 Tb. Italien und 55 Tb. sie-

denden Wassers, in 8,5 Weingeist). Naeb Yersneben
von Sch m ie d el) I' rir setzt >-s aui'li h'i Thirr^'n die

künstlich gesteigertir Ki'rpertcmpi ralur titT.ih und wirkt

auf das Ccntralnervensystein st.irker als Phenai'i liri,

indem es bei Kaninchen Willkürbewegung und .Sensibi-

lität eomplet nnd die Refleiaction fast vollständig auf-

bebt, ohne Atlimung und Herz wabrnobmbar su beein-

flussen. Bei Fiebernden tritt nach Landowski (7)

die Antipyres«' schnn nach 0.6— (),S, die m dative und

bypnoti-scbü Wirkung nach 1,0 und mehr ein: nach

Strauss* Erfahrungen auf der Giessener Klinik sinkt

di« Temperatur beim £rvacbaenen naeh 1,0 etwa
S—8* auf die Dauer von 4—5 Stunden, minsat sie

langsam in dersel1>en /cit wieder an<;teigt, ohne dass

dabei Schüttelfröste eintreten. In einem Typhusfalle,

wo Phenncetin zu 1" .\bfall um 4" mit Collaps und
^anose erzeugte, bewirkte Laotopbenin, starke öchweiss-

absondening und gleich grossen Abfall ohne CoUaps.
Die antipyretische Wirkung erfol>:t auch hei Pneumonie,
Bronchitis acuta. Dipiitheritis und Scarlatiua. Nach
Jaquet genügen 0,5 zur Erzeugung von Schlaf nicht,

nach Gissler (6) tritt dieser nach 1,0 bei Insomnia
nervosa ein; auch schienen eclamptlsdie Anfalle dadurch
gemildert zu werden. Landowski rühmt die aniol-

gische Wirkung bei Migräne, Cephalaea, rheumatischen

Beschwerden nnd Inlluensft-Neiiralgien.

Besonderen Werth scheint f. a c t opln' n i n l)ei

acutem Gelenkrheumatismus zu besitzen, wo
das Mittel nach den Erfahrungen von Neusser und
Roth (9) Schmenen, Böthung und Schwellung inner-

halb mehrerer Tage, meist schon in 24—48 Stunden
beseitigt, die Temperatur dauernd herabsetzt und trotz

grosser Gaben (selbst .'»,0 prii die) kt>inerlci üble Neben-
wirkunj^eii hat. Nach Ki'tth bewährt sich das Mittel

auch in einzelnen Fällen von Chorea und mildert bei

Tabikem die heftigsten neuralgischen fMihmerzen. Nach
Sternberg (8) sind die antalgischen und autirheuma-
tiscbcn ElTccte am prägnantesten bei gro-^sen Dosen

(4,0 \n>i die) utid beseitiet häutig die .'^eliiiier/.en an

den •ielcnkcn vnr der Schwellung. tianz vorzügliche

Dienste leistet es nach Sternberg auch als schlaf-

nuMheodes Mittel; die zweimalige Anwendung von 8,0
in Einzelgaben voal,Owirkto selbst bei einem dutairenden
Manne mit Tuherenlosc und Atrophie des Oehinu hyp-
notisch und sedativ.

Dass übrigens auch Lactophetiin nicht von .Neben-

effecten völlig frei ist, beweisen 2 Fälle von Arznei*
eianthem, die Strauss beobachtete. Tu dem ersten
Falle entstand bei einem 1 4 jähr. Burschen (Typhus)
\'2 >tunden nach dorn Einnehmen von 1.0 auf dem
ganzen Körper inel. Gl•^il.•hI ' in theils maculöses, theils

diffuses Erythem, das Uteilweise .schon nach 1 Stunde,

völlig nach 4 Stunden verschwand, in dem 2. (Pneu-
monie) bei einem iTjähr. Bauernknecht braunrothe,

fast kupferfarbene Feckcn auf den Backen, in der

i^cblSfengegend nnd auf Hand* und Fussrfieken, die

nach 3 .Stunden verschwanden. Jucken war beide Male
niebt vorhanden, in dem 1. Falle etwas Mjdriasis:
beide l'at. waren auf der Hohe des Fiebers.

AufUcfegäbrungwirkt Lactopbenin nach Strauss
io dünnen Lösungen befördernd, in concentrirten (5proe.

alcoholischen) Lösungen hemmend.

Dass das Lactophenin im Organismus gespalten

wird, geht aus der Paramidophenolreaction des
Harns hervor, welche Jak seh und Strauss bei

den mit l.a •t.i])lienin behandelten Patienten con.stalirt^'n.

Eiseinliloridllisung bewirkt eine allmHIig eintretende

H' ihbraunfärbung, die beim Stehen intensiver wird.

Zur Cbaracterisirung des Lactophenins dienen nach
Thoms (1) die rubinrothe Färbung, welche mit Salz-

säure gekochtes Lact'ijihenin in wässeriger L"'sung mit

Chromsäures ilution giebt. femer die 1 it;lblarbung, die ge-

pulvi Tt' s I. u t -plienin mit Salpetersäure giebt, sowie die

Bildung rotbcr Kiystalle aus den beün Erwärmen des
dabei entstehenden Products mit wenig aleoholiseber

Kalilaiig' , endlich die starke Trübung, welche Brom-
lauge in wässeriger Lactopheninlosung giebt. N'.ich

•Strauss geht die Spaltung im Magen vor sich; di>e)i

dauert das Auftreten von Paraphenetidin in Magensaft-

gemisdien im Brutofen zu lange (84 Stunden), um er-

bebliche Abspaltung davon benuleiten.

Nach den Frfahningcn in der Dräsche's, 'lü \b-

theilung des Wiener Krankenhauses scheint das M a 1 a k i n

(Ber. 1898. L 405>, das sieh nach Bauer (10) auch ab
Antirheumaticum in Tageigaben von 6,0 bewÜirte.

jedMch der SalicvlsHurc an .'Xctivitüt nachsteht, wcpen

seiner langsamen Wirkung und milden Bcscbräokung

des Fiebers um Vs—1* das „prldestinirta* Anti*

pyreticum" für Phthisiker zu sein, f3r welches Weiss
(11) im T)ubMisin das be<1f, zie.rleicb vorzüglich hvpno-

tiscb wirkende Beseitiguugsmiltel der Nachtschwcis.se

erkennt Als Aao^um steht Kalakin dem Phenaeetin

nach und pasat bSchstens fOr berantergekommene In*

dividuen.

Als neuer Süssstoff ist unter dem Namen

Dulcin das Parapbenetolearbamid,

\ NH . CH4O . CjHi,

in den Handel gebracht, das den Zucker an Intensität

der Süsaigkeit 200—250 mal und daaSaediarin an Rein-

heit des süssen (icschmacks übcrtrifTt, jedoch bei (.'ar-

nivoren giftig wirkt, wälircnd Kaninchen das Mittel aud>

in grossen Dosen and Menschen 0.5— l,ü pro die vo-

ehenlang ohne Störung ertragen.

Als dircctcs Blutgift, wofür die von Aldehoff fl''

unter Mering angestellten Versuche an Hunden, bei

denen nach OrammdOSCn braunrothe Färbung des Harns,

Icterus, Erbrechen, verminderte Fresslust, Apathie und
Abmagerung eintreten, sprechen, ist nachKobert (17)

D. nicht anzusein ij. da es bei Fröschen und Katzen in

grösseren Gaben deutliche narcotischc Erscheinungen

hervorruft und bei direetem Contact mit Blut selbst bei

tagel&ngem äteben keine Zersetzung des Hämoglobins
berbeifOhrtt

17. Salicylsäure. SaloL

1) -Müller, Alb. (St. Beatenberg, Erfahrungen
über äusserliche Anwendung der Salicyktäure und eine

Combioation des Natr. salieyl. mit Greosot bei interner

Verordnung. Tber. Mtsh. März 141. Of»triuni-

salicylat mit Vinum Oreosuti gut ertragen, vl^rcnd Na-

triumsalieylat für sieh nidit genommen werden konnte.)
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— 2) Rf'ViT, Ernil (B(rn\ Kin Kall von Salirvlevaii-

th.Mii. Ar'ob. f. Denn. Bd. i's. H l. 1'.'.^.' - 31

J>chiiicy, F. (Beuthen), Kianthcm nach dem Ciobraucbe
von Bistuuthum salicylicuin. Therap. Mtsh. Apr.
S. 109. (MaculöMs Jjücantbeai bei einem Smonatigcn
Kinde nach Pulvern tob '^smnthsalicrlat und Tinct.
thebaica.) — 4) Zierasson, L'i-ber einige nciK'n n Heil-

mittel und Heilmethoden. .Müneh. med. Wehschr.
No. 50. S. 1004. — 5) .^ti.ekvis. .1. (Amsterdam),
Ueber die physiologi-scbc Wirkung der Salicylaäure Ter^
seMedenen Urspnings. Wien. med. Presse. No. 82.
S. 1209. — r.) Oeder, G. (Kützsehenbr-.fla). Saloiüber-
ziip für Dünndarmpillcn. B< rl. kliu. Woehen.sch. No. 15.

JS. S5S. — 7) Bi'urget : Lausanne). Da.s Salacetol und
seine Anwendung bei Behandlung sommerlicher und
eboleraartiger DiarrhSen. Sep.*Ab^. am dem Conre-
spondenzbl. f. Srhweii. Aerzfe. 1S!13. .Talir<r. 23. 8.

4 Ss. — S) Ricchctti. Fr,. .Sulla azione lisinlogica

del .salaretoln. Bull. Aecad. Med. di (ieimva. No. 13.— !•) Ko>ter, H. («iothenburg), Zur Kentitniss des
S,ilo|.iiens. Ther. Mtsh. Jan. S. 17. (Vergi. Berieht

1893. L 406.) — 10) Fujans, Alexander, Ueber die

ZerMtxung too Tribromsalol durch deu tbieriscbcn Or-
ganismua. Aldi. f. Hygiene. Bd. SO. H. 4. & 894.

Beyer (2) besdireibt einen Fall von auf der Brust
beginnendem tud sieb too da peripher weiter verbrei-

tendem, eonfloirendem BlSscbenanescblag nach
Saiteylsäure, der sich besonders durch die Hartnii< k;i:

kcit des Aus.schlages auszeiclinet, wclclier nach 4 W o-

eilt II und bei einem 2. Anfalle ly Tage) nach dem
Auftreten friache Eiloreacenaen xeigtc, nachdem längst
keine Salicylsiure mehr im Urin nachweisbar var. ms
2. Eruption nach Darreirhung vnn '.'7 g stand der
er>feii uud die 3. nach 32 g der zweiten .M-lir an Inten-
.sit.it nach. .\uch Salic\iconi]/re.ssen riefen bei den
Kranken leichte Blä-scbeDcruptiuneu hervor.

Ziemssen (4) beftinrortet in Fällen, wo Natrium-
aalicylat nicht genomnii-n wird, rectale Anwendung
von 2,0—3.0 in 15.0—20.0 Aijua oder externe Appli-
cation eiuer Salbe von 10,0 Salicylsäure, 10,0 0\.

Terb., 30,0 Lanolin und 50,0 Ol. Parafßni auf die
Gelenke.

Nach Stock vis (.j) und Moerel stimmt die syn-
thetisch aus Antbianilsäure dargestellte Salicylsäure
in ihren physiologischen Wirkungen qualitativ

und quantitativ mit dem gr-wöhnlii ht ii au.s Phenol be-

reiteten Aridum .salieylicuui iiber« in. r)n<;efren weicht
die Salicyl.säurc aus < iaultlieriaöl ab. insi.tern -ie r.i'-eln.r

xur Ausscheidung gelaugt, wobei die Üiurese erheblich

Termebrt und die Aether^ehwefelsäureausscbeidung etwas
vermindert ist, und in Folge davon auch au.scheincnd

weniger toxisch wirkt und keine Zitterkrämpfe erzeuijt,

wahrend die letale Dosis nicht abweicht. Auf die Wt/.-

thätigkett des Frosches wirkt Gaultlieria-Salicylsäure

ebenÜU geriu;^'' r. d;uss 'la.s Herz bei Durcbslrömungs-
venuchen sich leichter erholt. Dieser Untei»ehied der

GaaItheria-Sa1ie>'lsSttre ist ofTenbar atif Verunreinigung
mit (iaultheriaiil fM''thy]saIieyl>äuri} zu beziehen, da.

wenn .auch die sonstigen eheiiii>elieii Eigi nicliaften mit

denen der reinen Säure übeiemstiiunK ii. doch nach Ver-

suchen von Baumrecht die eleclriächu Leitungsfähig-

keit von der der beiden anderen Salicylsänren nicht

nnerheblieh differirt.

Als das Keratin durch Dauerhaftigkeit und grössere

Löslichkeit im Darme übertreffenden Uebcrzug für

DQnndarmpillen empfiehlt Oeder (6) das Salol

(0,9 fOr 80 Pillen).

Der durch Rollen der Pillen in geschmolzenem Salol

dargestellte Mantel ist für Wasser und FarbstofflSsung
uiidiirr|i|;i',si^' und bli ibt im Magen b- i /w isl rindigem

Aulenthalle unverändert, löst sich nicht in Wasser,

Ipro«. Bonnlönog und Galle, digefen in Aetber, ab-

JiAmMwMit Sw SMHMMM IMIcla. tSH. Sa. L

solutem Aleohol, Benzin, bei — 1 stündigem Ciuitact

auch in l!.iutnM|, (»|. Kieini \ind Lr!i. r' lirau, in 1(1 Stun-

den auch in < ilye. l iuexiraot von Schweinepancre.is, Ueber
40** warme Speisen schmelzen den Deberzug, der bd
gesundem Magen und Dam constant complet im Darme
gelöst wird.

An Stelle des Salols empfiehlt Bourget (7) den

als Salaeetol beaeiebneten Salioylsftura^Acetol-

ester, CJi^<^^^^'^^*^ als in Wasser unlSs-

liebe Yerbindung, die den Magen unaersetat passürt nnd

durch das Alkali des Dannsaftcs in Acetnl und Salicyl-

säure, von der sie 75 pCt. entliält, gespalten wird.

Schon naeh Vs Stunde findet sich Salicylsäure im Harn,

und in 24 Stunden ist dia Ausseheidung vollendet. Bei

Dam-ichung in Ricinus'^! ptm lieint die Salicylsäure reich-

licher (von 2 g in 24 Stunden 0,723 gegen 0,437 bei

Applicatira in Pnhrerfonn) Im Harn. Besonders gün-

stigen Effect bat S. bei Sommerdiarrhoen, Ruhr oder

Cholera nes'ras, wo es zu 2— 3 g in ,110 g Ol. Rieiui.

bei Kindern von 1 Jahr zu 0,5, Morgens nüchtern ge-

nommen irird; auch bei ebronisebem und acutem Rheu-

matismus ist es bis zu 2- 3 g pro dir werthvoll. Dii-

Seliwefrlverbiiidungeu im Harn werden durch S. rasch

vermindert uud erreichen erst am 3. oder 4. Tage die

nonnale H5he wieder.

Nach Riechetti (S) bat Salaeetol Wirkung
auf Eutym» nicht, retardirt und aistirt dagegen die

Aetion organisirter Fermente. Bei Rhenmaifsmus acutus

setzt PS zu 2,0 die Temperatur in ' \ Stunde um wenige

Decigradc herab und bewirkt Milderung der Schmerzen
auf die Dauer von 2—8 Stunden.

Nach Fujans (10) findet Spaltung des Tri-
bromsalüls im Organismus bei Füttcrungsvcr-

suchen bei Ratten und Kaninchen statt. Die Ausschei-

dung der Spaltungsproducte beginnt nach 4 Stunden,

naeh 4 Tagen ist ireder Salicylsäure noch Tribrom-
phcnol im Hani nachweisbar. .Auch in kleinen Mengen
verursacht Tribromsalol bei Kaninchen Abnahme der

an Alkali gelnindenen Sel.v^ri. l^äure, dagegen Zunahme
der Aetherschwefelsäuren. in den Fäces ist weder un-

zersetztes Tribromsalol noeh ein Spaltungsproduet zu
constatiren. Zur Dazoiantisipsis erseheint Tribrom-

phenol wegen seiner geringen (littigkeit :Kaninchen von
2000 g tüleriren 15 g) nicht ungeeignet. Die Spaltung

des Tr. erfolgt nur in alkalischer Flüssigkeit; i'ancrea-

tin ist ohne Einflnss daiwif.

18. Kresol.

\: Liebreich, Oscar, Die D.irsti llung der Kresole

(Trikrcsol) als Dcsinfectionsniittel für chirurgische und
hygienische Zwecke. Ther. Mish. Jan. S. 25. — 2)

Charteris, M. (Gl.osgow), Experimental researcb on
tricrcsol. Lancet. March 31. p. 801. — 3) Arnd
(Bern), Ueber Kresdisapon.it«'. SeLweiz. C.irre^pd/.bl.

No. 1. y. — 4; Jeyes Fluid. Th • Standard Goal

Tar DisintVetant. llilhing'.s l'hari i.in 1. Report. ApriL
(Mittbeilungen über das als Crcolin bekanntgewordene
Produci) — 5) Mai SS (Brieg), Zum innerlichen ße-
brauehe des Kn nlins. Herl. klin. Wehschr. No. 30.

S. 705. — r.j Maass (Freiburg i. B.), Ueber die thera-

peutische Verwendbarkeit des Lysols in der inneren Me-
dioin. (Vortrag im Freiburger üntl. Vereine.) £bend.
No. 19. S. 456. — 7) Derselbe, Experimentelle
Untersuchungen zur Kennlniss der Wirkungen des Lysols

in physiologischer uml pathulogisch-anatomiscber Be-

ziehung. Arcb. 1 klin. Med. Bd. 52. H. ö u. 6.
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S. 433. — 8) Derselbe, Studien über die tbarapeu*
tische Verwendbarkeit des Lysols in der internen H«*
dicin. Ebend. S. 44fi. — 9) Ri uss. W., Zur Kennt-
uhs der Lysole dt s H iii'lrl v Mi;iriri. Ztg. No. 60. —
10) Friedeberg i^Magilcburg), Ueber Intoxicationen

durch Lvüol und Carbolsäure. Centralbl. f. innere Med.
No. 9. S. 185. (VugUtang eines 1 jährigen Kindes
durch Yenebltiekeii Ton ea. 10 ^ I^rsolum purum,
durch Soinindenz, Cy.inose, Beisrhl' nnii^uiii,' <\rr Hcrz-

action und Athmung. I)y.>pnoe lai weni;; erln.-ltlieber

localcr Vcrätzuiit; rharacterisirt nach Magenausspiilung,

vobei das Erbrechen Lysolgeruch und die Tribrom-
phenolreactien zeigte, gänstig Terlaufend, Rfickkebr des
Bewu-i-ts.ins in 7 Stunden.) — 11) Kaempffer, L.,

Zwei Falle von Lysolvcrgiftunt,'. Dtsoh. med. W»«elieii-

schr. No. 34. s! (>>:i — 12 Platten, li.uis (Wil-

liclmshavcn), Vorgiitung durch Carbolioeuin. Yiertcl-

jahrs.schr. f. ger. Med. H. S. S. 351. — 13) Pfuhl
(Hannover), Bemerkaogen m dem Nachtrag des Stabs-
arzle.s Dr. Scheurlen za seiner Veröffentlichung:
„Wtitere Uiitersucliungcn über Saprol." Arehiv für

Hygieuc. Bd. 20. H. 4. S. 892. (Polemisch).

Liebreich (1) ist der Ans'-lit. dass die als Tri-

kresol bezeichnete Miaobaog der drci.KrcsoIo ein besseres

Desinfectionjimttel ab die mit Lösungsmitteln (Harz-

seifs, krasolinsaiiFem Natrium) venetaten hSberen De«

stillationsprodurtc des Theers darstellen, da sie sich zu

2,0—2,5 ia Wasser löst und somit der Darstellung

*/4— I procentiger Trikresollösong, die xur iusscren me-

dicinischen und chinirgi.schen Anwendung genügt, nichts

im Wece steht, riilii-^lich sind die Kresole nur bei

tiegenwart von Koblcnwasscn>toffcu. Mau kann auch

Lrsol dadurch ersetzen, dass man TriieroMli 50,0, Sap.

kalini 35,0. Aq. d< .st. 1 ö,0 verordnet, voTon 80 com auf

1 1 Wasser verbraucht werden.

Charteris (2) bi zeii hnet das aus der unreinen
Carbjisäiirc dargestellte (remenge toq Ortho-, Meta-
uiid i'arakresol, .sog. Trikresol, als dreimal veniger
giftig für höhere Thierc (.Meerschveinehen) als Carlwl-
säure, währ>'nd es auf StaphyleooeGOS pjTOg, aoreos
dreimal starker wirkt.

.\rnd (8) empfiehlt das Kresolsaponat von
Burkhard, besonders in Vorm eines Prripar.itrs iir.t

conslauieiu Kresolgehalte, wie ein solches mit 5U pCt.
vou Traub in Hern unter dem Namen Krcsapol in

den Handel gebracht ist, das vor noch atiürkerem (66 pro«.)
und den Kresol Raschig, livsol und Solreol den Vor-
zog besitzt, auch mit kalkhaltigem AVas.'-er keine Lösung
TXL geben. Die Wirkung des Krcsapols auf Chob ra- und
Antliraxbacillci). sowie auf Staphyloeoccus pyog. aur.

steht der des Lysols und Solveols nicht nach und ist

bei Bae. pyocyancus dieser überlegen. ÜnvwdQnnt be-
wirkt CS brennenden Schmerz undMumilie:itioii der ILiut;

dureh Iproc. liösung reinigen sich stark iulicirte Wun-
den sehr rasch.

Nach Reu SS (9) sind die Lysole von Eisen

-

bflttcl und vonSehülkc und Mayr im Wesentlichen
u!i ii'b. d'M'b hui ri.is di's 'T>ti;rnannten einen um 5p('t.

hi'beren tiehalt von Ueinkresulen (49,20 gegen 44,.")S),

ist ausserdem von Kreosolverunreinigungcn frei, die in

dem SehUlke-Mayr 'sehen Producte 4,4 pCt. betragen,
ISflt sieh in Wasser in allen Verhältnissen und zeigt
neutrale bis schwaehsaare Beaetion.

Als A ntiscp t ic um des D arm tractus empfiehlt

Maiss (5) bei putriden Durcbfälien Creoliu von

Pearson zu 1 TheelBffel in 1 Glase Wasser, irShrend

Maass (fi) das Ly.sol zu gleichen Zwecken in Dosen

on 0,05—0^ 2- bis 3 mal täglich in überzuckerten

Pillen benutzt vissen vill, da sonatige Anneifonnen,

s. B. Mixturen mit Pfeffermünzwasser, Lysolselters-

Wasser wegen schlechten Geschmackes unzwcckmiis.sig

sind. Zu Ciurgclwasscr empfiehlt Maass 0,5 proc,

in NasenausspOlungen und bei Gononhoe Iproe. Lysol-

lösungen. Das Mittel bewährte sieh besonder! audi

beim Rrechdurehfallc der Säuglinge.

ninsiebtlieh der toxischen Wirkung des
Lysols eonstatirte Maass (7), da.vs dii' toxische Dosis

bei Kaninchen 2,5 pro Kilo betriigt und ausgewachsene
Kaninchen wodienlang lojeetion von S g tolniren. Die
Oifligki it ist demiiiieh S mal geringer als die des Phe-
iioU und 2 mal sehwüeiier als die des Creolins. Beim
Frifselie weiden i'"reiiuenz und Ausgieliigkeit der llcrz-

aotion durch Lysol herabgesetzt und cloniscbe Krämftfe
und staricer Rigor mortis berroigerufiDn; auch aebeint
ihm lähmende Wirkung auf die peripber^n Nerreoeodi-
gungeii znzukoniiiicn. Für die Verwendung in der inne-

ren Mcdiciii pl idirt nach Maa-s S) der Umstand, d^iss es

nicht wie andere Steinkoblentheerproducte den >U'{[-

wechscl nachtheilig beeinflusst, indem dadurch das Ver-

hältniss der Aetherschwefelsäure zur Ges&mmtschwefel-
säure des Harns sich nicht ändert und die Ausschei-

dung der (iesatnmt.sehwefelsäurc sieh zu verringern

scheint. Lysol beschrätikt die Indicanausscheidung im
Harne. Unverdünntes Lysol wirkt am Kaninebeuohre

mumificirend, verdünntes bvperämiairend. Bei Vergif-

tungen ist nur geringe Verfettung in der Leber, nicht

in den Nieren und im Herzmuskel zu ennslatiren. Ei-

weiss, Nierenepitbelien, Cyliuder, Blutlcörperchen oder
Zneker treten im Harn naeh Ljrsol meht auL

Dass .aueb Lysol zu acuter Dermatitis und
Eezem (wahrscheinlich bei besonders prädisponirtcn

Personen) fühn ii kann, zeigen zwei von Kaempffer (11)

beobachtete Fälie, in denen die Application von 1 proe.

Lrsol-PiiDaiitz auf bereits gut granulhf«nde Wunden
von geringem Umfange an den l-iü^^ern (3— 5 qem)
loeale Hautentzündung hervorrief, die sieh in dem einen

Falle nur bis zum Ellbogen ausdehnte, in dem anderen

den ganzen Körper eigrifi und hier Fieber und Schlaflosig-

keit nenrorriet

In einem von Platten (18) beschriebenen Falle

von Vergiftung duzdi Carbolineum (statt Bier ge-

nossen), in irelebem der Tod eines 52jährigen Potators

naeh 10 stündigem tiefen Coma mit Myosis erfolgte,

fand sich in der vorderen Lunge Hepatisation eines an-

sehnlichen Stückes durch zellig fibrinöses Exsudat, das

auch in den Bandaonen der Lobuli vorhanden war.

Aetzung in Larynx und Traebea war niebt vorhanden;
ebenso fehl'^ ti Hriemorrh.'it'ien :ri den Nieren. Die hell-

rosagraue Furlnnig des Dünndnrms wurde bei kurzem
Contact mit der Luft duukelbronccgrau. Das fragliche

Carbolineum enthielt in 100 Theilen 85 Phenole, 6,5

Koblenvasserstoffe, 1 Pyxidinbasen and 8 Waaser.

19. Creosot. Gnajacol.

Zawadzki, Joseph, (Warschau), Ein Fall von
acuter Vergiftung mit Heildosen des Creosots. CcntrbL
für innere Med. No. 18. — 2) Wyss, Oscar, (Zürich).

Ueber 'Juaiacolvergiftung. Dtseli. med. Woeh. No. l.'l.

14. .S. 'J9G. 321. :!) iireif, Georg, Betrachtungen
über die BehandUn/ I r Lungentuberculose mit Crco-

sotcarbonat Ebend. ^o. 58. S. 97S|. — 3 a) Brla-

sen et, Dncreesotal, nouveau m^dieament contre la tuber-
nilose. 8. Paris. - 4) Wilcox, Beynold W., A ncw
methöd of administering creosote. Amer. Med. News.
Mareli lü. p. 299. — 5) Amat, Ch., La creosot« et

le gaVaeol dans le traitemcut de la tuberculose. Gas.
med. de Paris. No. 19. p. 880. — Q Raymond,
James Uarrey« (Cbieago), Oujyaco) as a topieal appli-
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cation In Üw trca(nn>nt of acute toiibillitis. New York
m.d. Kcc. March. 24. p. 864. — 7) Thoms, H.,

(BerliuX Uebcr kiystalUsirtes tiuiy'Mol. Apoth. Zcituog.

No. 49. — 8) Mmrforf, Fio (Ferra«), Sul guajacolo
rfnlctifo cristalÜMto. Aimali <lüm. Nov. p. •>?!».

— !t) Da Costa, CUnic.i! inuarks on tlic i-\tcnial usc

nf piajacol in rodurin^' high tcmpfratup-s in typhoid

fever and oUicr febrile diseases. American med. iicws.

Jan. S7. — 10) Thaeyer, Will Sydn^, Not« oo the
Talue of gaiyacol applied cxtemallv .-m an antipvn (ic.

Ibid. March 81. p. 242. — 11) Friede wald und II.

Heyden, On ffuajacol applied externally as an anti-

pyrelic. New York med. .lourn. No. 14. — 1*2) Dana,
Ndtes iin the extriri il n>e of gunjacol and crcosote.

New YOTk Becord. lunc 23. p. 803. — 13) Thomp-
son, (litman W., Guaiacol, its mode of rcducinR tcm-
peniturc. Ibid. p. 804. — 14) Carter. -Vlfred H.,

(Hinniughain), Autipyretic effect.s of the c\teiri;il appU-
oation of guajacol. Hrit. med. Journ. July 7. p. o. —
15} StoUdDberg, lieber die äiinere Anwendung vra
Gnsuseol bei fiebmiaften Erknnlrani^n. Berliner klbi.

Woch. No. b. — 16) Brill, F. (Maßdebur;:). Beitrag
/iir iiussoren Anwendung des Guajacols. ( entrbl. f. inn.

Med. No. 47. S. lO'JS. — 17) Ila-ser.feld, Ueber die

antim-reti«che WirkuDg des auf die Haut, gepinselten
Ouajacob. Peatii. med. diir. Presse. No. 40. — 18)
Bosc, F. J., Traitement et gut'rison possiblc de la

granulio par Ics badigeünna>;e.s de (ij.-iiacol. Nouv.
M..iilpell. med. No. 51. p. 1(JL'2. -- i:>) «iuinard und
O. Stourbc, Sur Ics badi^eynnage.s de gaiacoi et son
absorptiun cutanee. Ibid. Lyon med. No. 10. p. 839.— 20) Stourbe, 0., Des modilieations apport^es .i

l*absorption du gaiacol par !e mt'Iange de ces m«'-di-

caments aveo un exeipicut. Ibid. No. 2.S. p. .'ifin. — 21)
Derselbe, Note sur Ics modifications afiporteös a l'ab-

aorption du gaiacol par son melange avcc certains

eidpieDts. BuU. de Tberap. Juill. 80. p. 89. — 22}
Gninard, L. und litistaye Geier, A propos de Tae-
tion hy] . lihermisante dos badig^connap ^ de gaiacol et

des niodifications apporte. s dans Tabsorptiitn cutanea
de ce Corps par son nKMan^^e avcc la glyccrine. Ibid.

Aug. 15. p. 436. — 23} Linossier, G. u. Lannois,
De Tabsorption entan^e du gaiacol. Lron. m6i. No. 18.— 'i4' (rilbert, Note Mir l"ai'tion atitipyreli(|ue du
gaVaeol et du cre.sol syntii' tii|ue ap]ilii|ui'.s en Ibera-

peutique. ('(.uipt rend. de la .'^oe. de Hiol. .\vr. 14. —
25) Coupard, Note sur quelaues effets du gaiacol

synthctique. Gaz. des Ildp. No. 1. p. 6. — 26) Vedel,
V. u. P. Ballard, Sour un noiiveau produit di'riv«' du
gaiacol, la pbospbite de gaiacol (pbospho-gaiacoi). Moot-
pelL m6i. No. 88. p. 749.

Da-s die Vcrord n u u n des Creosots in Sul>stAnz,

seltist mit l-MÜ!ssigkeiteii, /. 15. Mileh. «remisrlit, (iefahren

mit sich bringt, bcwei.st die Beobachtung Zawadzki's
(1), wonach bei einer Frau nach 8 Dosen von 6 Tropfisn

in 24 Stunden .Sehnicr/.en im Munde und Halse, Schling-

beschwerden. Mair' iisehtnenicn, Krbreehen, Diarrhoe und
quälender IllJ^len:ei2:, ;iui--iTordeiitlielie .'-eliw.iclie,

Cyanose, IIei.serkeit, Lähmung des weichen (iaumens

und der Stimmbänder, .später auch Albuminurie sich ein-

stellten und der Tod unter Collaps9}'mptomen nach 5 Ta-
jjpn eintrat. Die Section zeigte zahlreiche Blutuntcr-

Iauf;i!i^'eu in Magen und Duodenum und einige Oeso-

sopbagus- und Pyloruserosiooen, Lebertrübung, acute

NiereneDtailnduBg und HyperSinie des Gehirns.

Wyss v'2) gi'bi einea sehr intere.ss.anten Beitrag

zur Casuistik der Iruajaeolvergiftung, der ein

9jihr. MidchOD betrifft, das statt Natriumsalicylat-

lÄiang etwa 5 ccm Gu^gacol erhielt und 15 Minuten
spSter einen ''2— *;'4 Stunden dauernden Anfall von
hochgradiger Benuninn'idieit und Apathie mit dunkel-

blaurotbem, gedunsenem iiusichie, Aufhebung des Cor-

ne^Mleifla, ReaetionslofligkeitderPapille, Abseliwäebnng

der llaut^iensibitat. hoher Pulsfrcipienz und häufigeo
Brcchbcwcgungen mit Ausfliessen von Speichel aus dem
Maode bekam. Obscbon starkes spontanes Krbreehen
«folgte und naeh IVs Standen Magenausspülung und
Camphorinjection stattfand, wonach an Stelle des Livor

Blasse des (icsichte trat, dauerte der schlafsüchtige Zu-
stand und dxs Erbrechen galliger Massen fort und es

entwickelte sich ausser entzündlicher Schwellung der
Zunge, die unter Eisbehandlang inrQekging, aneb Ter-
prössening der Leber und Milz, starke .Abnahme der
Temperatur und Kcchymo.senbildung an .\rmen und
Beinen; am 2. Tape kam es zu Alburninurie, am 3. zu

Icterus. Zun.ihme de.s Coma, Dyspnoe, Delirien und Tod.
Die Section constatirtc ausser Icterus, Glossitis super-

ficialis und Pharyngitis auch Gastritis acuta follicularis

mit kleinen Excnriationen, Enteritis des Dünndarms,
grossen .Mibttnni r, Herzi-rweiterung, Nephritis acuta
haemorrhagiea mit Haemnturio und Haemo^lobinuric,

endlich Echymosen in Pleura, Endocard, 1'erie.ard und
Peritoneum. Im Urin des letitea Tages fanden sich

Albumin, Cylinder, Oallensluren, Hämoglobin, ein ge-

löster, dunkler FarlvstofT, der nicht fiallenfarbst-ifT war
und mit l'ierins.iure sehr reichliches Sediment gab. und
ein, wahrscheinlich für die Ciuajacolvergiftung charao-

teristiscbes, eigentbümlicbes Sediment mit Pbenolreao-
-Konen, das jedoch die Tribromphenolreaetion der Garbol-
säure und die Fe^Ctfi-Rcaction des Guajacols nicht dar-

bot. Im Blute ergaben sich am 2. und 3. Vergiftungs-

tagc deutliche Veriinderungen (Vaeuolcnbildung in den
Erj-throcyten. Poikilocytose, Macrocrtose, bedeutende
Zunahme der weissen Blatkorperchen). In Herzmuskel
und Leber konnten an gehärteten Präparaten micro-
scopisch keine Veränderungen nachgewie.scn werden, da-

gegen wurden in den Nieren cigenthiinili>-]ie Ihecrariigo

Embolien, in den Capillaren und kleinsten .\rterien der

Marksubstanz und zwischen den gewundenen Ilarncanäl-

oben, suweilen auch in der Nachbarschaft der Bowmaa*-
sehen Capsel, ansserdem im Lumen der BameuilebMi
Fibriiicylinder, Cylindroide und Hlutköljwrqrllnder Im
Lumen der Harncan ilohen constatirt.

Zum Ersätze von Creosot und Guajacol wird das

Ton jeder AefaswlrkuBg freie, 90 pCt enthaltene Creo«
sotol oder Creosotcarbonat bei TubercalOft«

von Greif ('^) und Wilcox (4) sehr empfohlen.

Nach Greif kann das Mittel selbst zu 30—40 g
pro die oht)e störende Nebemrtrknngen und ohne Tem-
peraturschwankungen gegeben werden und regt in fast

allen Fällen den Appetit an. Bei sehr emptindlichcn

Patienten lieginnt man mit 3 mal täglich 5 lYopfeti in

Emulsion mit Eigelb oder iti einem Portweinglasc Tokayer
oder gewässerten Rothwein, und steigert alle Tage um
5 Tropfen. Auch in Lebsrthtan (15,0 : 160,0) kann es

verabreicht werden. WIIcot giebt Creosotol in Kapseln
zu 4.0— S.O pro die bei Erwachsenen und zu 1')— 20

Tropfen pro die bei Kindern in Gallertkapselo. Diarrhöen

werden oadureb niebt gebessert.

Raymond (G) empfiehlt I—2maligc Bepinsclung
mit Gu.ijacol bei A ngina tonsill aris als rasch

coupircndes und Eiterung stets verhinderndes, allerdings

etwas schmerzhaftes Verfahren, doch schwindet der

Schmerz in der Kegel in wenigen Minuten. Vorberige

Application tdo Cocain mbütM die Scbmersen nicht

IMe antipjretitche Wirkung der Guajacol-

bepinselungcn, von denen französische Autoren, wie

Bosc (18) geradezu einen Licileffect des resorbirteu

Giu^oeols auf Tuberkel annehmen, wbd dnreb eine groisa

Zahl amerikanischer, englischer und deutscher Aerzte

bestätigt; doch ist nach den Resultaten von Stolzen-

bürg und Senator (15), Brill und Unverricht (IG),

Thaeyer (10) ond Carter (14) der praetiseh«Werth sehr

27*
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iiberschäUt, da kleine Dosen (1— l,5ccm) unvKksani

bleiben und bei bSheren (1^—S,0) UBangenebme Neben-
wirkungpn. wie sehr profu-;'- l^chwei^.so, Schütielfrost

beim W'icderausticg, der rapide erfolgt und raaucbmal

fiber die frübere Temperatur binausgeht, und toU-

ständiger CoUapt vorkommen. Jedenfalls ist die längere

Benutzung die.sor antip\ r^tisrlien Methode •wegen der

dadurch bewirkten Schwache auszuscbliesscn. Von Inter-

esse ist der gOnstige antalgiaebe Effect, den Brill

bei rlieumalisciieii Leiden von Bepinselung der selimcrz-

liaften Piirticii mit 0,2.')— 1,0 und Hedecken mit <Jutta-

percliapapier liatte, wubci keine schädliciien Ncben-

effeete eintraten.

Nad Carter eompUcirt ancb beftiges Brennen

die <^uaiae«iltherapic häufiner .ils die Tr-^ solapplicalion,

tud tritt starke Vcrmcbrung der Diurcse mit relativer

and absoluter Atmalnne der Fixa daniaeh ein. ObKAon

das Auftreten der eebwarzen PSrbung im Ham di« Ab-

leitung der Wirkung von dem resorhirten Ouajacol

nahelegt und der antipyretische ESect nach den Ver-

sueben von Linossier und Lanneis (38) aueb bei

subcutaner Application eintritt, und zwar durchaus pro-

portional der eingeführten Guajacoln>en(,'e. hält d'U-h

Guinard auf Grund seiner in Gemeinschaft mit Stourbe

(19) und Geley (22) ausgeführten Yersudie daran fest,

dass der periphere Reiz mit im Spiele sei, weil tr
.
tz

der ln-deuteiiden Absehwäehun'/ diT Resorption durrh

Mischen mit Gljxerin der auUpircüsche Ellect nicht

verringert trird und weil nadt einseitiger Duiebsehnd-

dung des Ischiadicus von der betrofTenen Kitremit&t

aus keine Antipyreüc erhalten wird. Nach Guinard

und Stourbe irirkt Mandelöl viel weniger schwächend

auf die Absorptioo des Gu^jacols als Glyeerin und balt

sein EfTeet nicht lange an, SO da.ss nach 14 .*^tiinden

ebenso viel im Harne erscheint als nach Einreibung

von reinem Guj^jacol. Daas bei der Aufoahme die Re-

sorption durdi die Haut gesiebt, folgein Linossier

und Lnnnois "lit l?'-eht ilarniis, dass die Menge des

Gu;\jacols im Uarn zunimmt, wenn die Verdunstung

dureb Bedecken mit impermeablem Zeug verbindert

wird, und dass sie keine Verminderung erfährt, wenn

der Patient nicht guajaeollialtige Aussenluft athmet.

Die Elimination durch den Uarn tritt bereits ',4 Stunde

naeb der externen Applieation ein, errnebt ibr Maximum

in ' .—4 .Stunden und 1
' tjach 24 Stunden nahezu

vollendet; sie kann nach Ap{ilieatii)n von 2 4 p bis

56,5 pCt. betragen; nach Bepiuselung mit lüg wurden

8,7 g wiedeigelunden, naeb 1 g nur 0,198. Die Menge

erscheint abhängig von der Grösse der Applications-

stelle, so dnss nach Vertheilung \ou 2 g auf ISO cein

in 3 .'^luiiden 0,6, auf äOO g in 2 Stunden 2,2 g wieder-

gefunden wurden, und von deren Sits (vom Thorax wird

mehr als von den Extremitäten rc^r.rhirt). Nach In-

halation wird i)mal weniger als nach cutauer Anwen-

dung mit Amaehloas der Yerdunstuog absorbirt; auch

bei Application ven 10 g in einer Entfernung von 1 cm
von dt-r U nit bei pehindertrr Verdun^tiinj; ist die Ab-

sorption nicht unbedeutend, indem in S Stunden 0,5

im Ham erscbienen. Naeb Thompson (13) steigt die

dureb externe Application von Guqjacol gesunkene

Temperatur bei Tbieren, wenn man sie in ein böber

temperirtes Zimmer bringt, und sinkt wieder, wenn sie

wii''i-'r in ni''driper t'-mporirte Rä-.ime gebracht werden.

Die Accomüdatiohsfabigkcit der l'rüsche an Temperatur-

wecbsel der Umgebung wird dureb Gui^aeol nieht ge-

stört. Werden bei Thiercn alle Weichtheil • einer Ex-

tremität ausser dem ]>eliiadicus unterbunden, so tritt

keine Temperaturherabselzung nach einseitiger Appli-

cation auf, wesbalb das obige Experiment Guinard's

mit Durchschneidnug des Ischiadicus sich nur durch

Eniwirkung auf die resorbirenden Gelasse erklären

lässt.

Naobdem B<bal und Oboaj die KrjrstalUsations-

rähigkeit des Guajacols entdeckt haben, ist krystal-

lisirtes (iuajacol von verschiedenen Seiten in den

HaDdei gebracht, doch ist nach Thoms (7) der Rcin-

beitagrad Tarsebieden und vor Allem das kiTStalUsirte

Guajacol von F. v. Heyden durch Schönheit der grossen

und farblosen Krystallc und L'crint^'cn Geruch aus-

gezeichnet. Fast glcichwerthig crscbviut das Guajacol

ebim. pur. der Fabriken von Tbann und MQblbausea.

Versuche von Marf>Ti fS) zeigen, da^s dxs krystal-

lisirte synthetische Gui-yacol (.Brenzkatechinmonome-

thyläther) sich toxicologisch und physiologisch wie Guaja-

col aus Creosot verbilt, den es therapeutiscb Tom-
ziehen ist, weil dieses meist .selir uoreb ist und mitunter

nur .lO pCt. »iunjafol enthiilt.

Bei Hunden fand sieh n.n h interner .Aplieation von
2 g s\ iithetisehem (iuajacol 1,4 wieder, /um grösstcn

Theile als Gu^acolylschwefclsUurcather und ein kleiner

Tbeil unsersetst M. empfiehlt Gus^acol zu 0,15 mehr-
mals täglich zur Desinfection des Darms und zur Be-

seitigung von Darmparasiien, namentlich in mit Gelatine

fibenogenen Pillen.

Coupard (25) weist auf die an aesthesirendc
und scerc t ion SV erm eh ren de Wirkung des krr-
slallisirton (iuajaeols bei Application auf
Nasen- und Mundschleimhaut hin. Durch schwache
Bepinseinng wird die Nasenschleimhaut so gefühllos,

dass man (ialvanocaustik anwenden kann und dass die

Kranken selbst den Luftstrom nicht fühlen. Heftiire

Sehnierzcn können dadnreh in niehn'ren T iu' u l.rM-ii i;t

werden. Das Secret der Nasal- und Pharjugeaischleim-

baut wird dabei verllQssigi

Vedel und Ballard (26) empfehlen zu therapeu-

tischen Versuchen bei Tuberculosc das durch Einwirkung
von Fhosphorbielilorid auf Gui^acoUiatrium in alooboli-

scher Löatmg entstehende Guajaoolpbospbat von

der Formel P(^(".,H4<^' "»y, in welchem ".»2.25 pCt.

Uuiyacol und 7,75 pCt. direct absorbirbarer Phosphor

enthalten sind. Die Vei1>indung, die ein weiches, kri -

stallinisches, feurig, aber nicht caustisch .schmeckendes,

leicht in Aleohol, Aether und Chloroforoi. auch iti

Wasser, .Vccton, Benzin, Tolen und fetten Oeleu, wenig

in Terpentinöl und Glyoerin lösliches, bei 77,5 <*

sebmenendes Pulver bildet, bat zu 5—6 g intern und
zu fi—8 g in Gel gehlst subcutan bei Hunden keine

toxische Action und bewirkt bei diesen erst zu 16 g
Coma und Tod.

flfewelke, 0., Die Bedeutung des Creosot in

der Hchaudlung der Lungentnberculose. Kronika le-

karsk.a. N'o. 1.

Ii e welke (1) war bei seinen Versuchen mit Creo-

sot nicht sebr zufirieden. Er ist geneigt, die dem Oreo*
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80t zugeschriebenen Verdi<'n.sle für übirtrit- bin zu be-

trachten; CS wirkt nur symptomatisch (Husten lindernd

und Appetit cnregend), goviss vorübergebead (bei länge*

rer Beobaditong) and die im guten Glauben Teneieh*

BWen Heilungen müssen nur als znnillige mit dem Ein-

Ünne des Creosots in j;ar ki iuem ur^äeblielicn /,u-

BamDenbangc stehcndi; Kreipnisse betraehtet werden,

wie das mancbmal bei symptomatisch und sogar bei

gar sieht bdiandeltea Phthfailceni Yorkoromt

Lutis (Krakau).]

20. Xaphthol.

1) Uaatz, Max (Magdeburg), Nierenentzündung in

Folge von NaphtholwonibuDg. Centralbl. f. inn. Med.
No. 87.

Die Gefahr des Auftreteos von Nephritis nach
Naphtholeinreibnngen illnatriren zwei Falle ans
dem Majrdebiir^'cr Krankvnbause, in welchem Aufrecht
und IJaat/. in 3 W'neiiiri, naeh <> bezw. S Eitiroibungcn

von ca. 25 g 2proc. /S-Naplitholsalbe bi i 2 Brü'irra

von 6—S .labren Albuminurie und Oedeme, in dem
eioea, günstig rerlaufenen, Falle auch Krguss in die

Pleura, in dem zweiten, tödtlich verlaufenen, wo die

Bivrcissmcnge 3 p. M. betrug, auch Cylindrurie und
Haematurie bei Lebzeiten und parenchymatöse Nephritis

bei der Öection constatiren.

21. Pyridin and PyridintNisen.

Brunton, Lauder T. und F. W. Tanicliffe,
On the phvsical action of p^Tidine. Joam. of physiol.

Vol. 17. H. 3 und 4. p. 292.

Nach Brun ton und Tunicliffe ist die giftige
Action des l'yridins nur schwach und äussert sich

durch Verlust des Bcwusstscins, der Wiilkürbewegung

und Sensibilität der Haut und Schleimhäute. Auf die

qaerge.Htreiften Muskeln i.st P. ohne Eiofluss, setzt in

schwachem Maa-ssc die motorischen Nen-enendigungen
und in sehr hohem (trade die periplier-ii seiisiMrn

Nerven vor Eintritt der Nareose herab und lähmt die

Centren der Sensibilität im Rückenmark. Die motori-

schen spinalen Ceatren werden bei Warmblütern etwas
err«^ Durch Herabsetxong des Athemeenirams wird
die .'\thmung verlangsamt und irregulär. Der Blut-

druck wini durch grosse Dosen herabgesetzt; die W irkung

ist vom %'asomotorischen Centrum und voui Vagus unab-

hängig; kleine Dosen steigern die Tbätigkeit des licrz-

muskels. Erregung des eeDtralw Emm des dureh'
schniitenen Tschiadicus bewirkt bei pyridiairteo Thieren
Fallen des ülutdrueks.

22. Antipyrin. Tolypyrin.

1) Benzlcr (Hannover). Ueber Arzneicxanthcm,

besonders nach Antijmin. Militärärztl. Zeitschr. H. 6.

S. 241. 8) Brocq, L., Eruption eryth^mato-pigment/e

fixe due <\ l'antipyrijie, Annal. de dermatol. Nu. 3.

p. 30S. — 3) Du l asir l, Kr}lhtme prodiiite par

r.mtipj rine. Ibid. p. 312. - 4) Moellcr, .1. (tirazu

Zur kenntuiss des Antipyrincxanthems. Therapeut.

Monatsheft. Nov. S.565. — 5) Braach, Martin (Berlin).

Zum Capitel der Antipyrineiantheme. Ebenda. Nov.

S. .W5. Dec. S. fi22. — fi) Anderson. T. Mc Call,

Large do.ses of antipyrim'. Brit. m<d. ,Ioum. Dec. 1.

p. 1227. ((jutc Krfolgr steigender Dosen von 0,3 bis

0,5 beginnend und t.'iglich um 0.04 zunehmend, beson-

ders bei Chorea.) — 7) Dornblüth, Otto (Freiburg L
S«'hlesien). Uebcr Tolvpvrin und Tolvsal. Deutsche med.
Woehselir. No. 7. S. iCT. — 8) Hoihr i Freiburg i. ."^.),

Ueber die Wirkung des Tolysals. Münch, med. Wochschr.

No. 89. S. 654.

Nach Dornblüth (7) i-l Tolypyrin dem Anti-
pyrin als schmerzlinderndes Mittel Itei Nniralgic und
EntsündungHscbmcrzea (Angina, Parulis), bei nervi»scr

Insomnie, Kopfdroek naeh epileptischen Anlallen, Enu-
resis nocturna, nu'^h als Mittel gegen Ilemi-

eraiiie v-dlig g 1 ie Ii we rt hi g, während Tolysal zu

0J> l,*lg .^mal täglich bei acutem Gelenkrheumatis-

mus und besonders bei verschleppten, mitüelcnksehnterzen
und gelegentlichen Fiebersteigerungea einhergehenden
Fällen vorzüglich wirkt. Auf die Menstniation wirkt es

nicht wie S.ilipyrin abkürzend und verringernd. Bothe
(S) bringt aiisg' dehnle erfM!;,'reie]ie Versuelie ülter die

anodyne Wirkung des Tolysals bei Kopfsehmerzen
und Migräne und rühmt die sehlafbcfürdernde Aeti.m

bei Neurasthenie mit heftiger Cephalalgie, doch sind

1.0—1,5 erforderlich. Das Mittel ist wegen schlechten
Geschmacks am br-t. n in Oblaten, nöthigenfalls auch
in heisser ijuppe uder Baierischcm Bier zu geben.

Von neueren Fallen von Arznciexantbem ist

ein von Benzler (1) in einer Studie Über Annei-
ausschläge und andere Nebensymptumo lior Arznei-

gebrauch, wovon er auch l'rtiearia nach I.i lierthran,

schwere Angstzust.ande nach Phenacetin und conträre

Antifebrinwirkung beobachtete, beschriebener wegen der
Constanten Beschränktheit des als Er}'thema exsudativum
sich characterisircndcn Ausschlages auf eine Hautpartie

von etwa 1,4 cm am rechten Handrücken, wo später

Abschnppiing und mL'iirwiiehige dunkle Pigmentiruiig

statthatte, und wegen des von dem Kranken stets nach
Einnahme von Antipyrin beobachteten animatisehen

Geruches (nach Thymiao) bemerkenswertb. Auch Broeq
(2) betont die Constanz des Auftretens des Anti-
pyrint'xanthems an den gleichi n K ! rpei st - llen
bei demselben Kranken bei 4 Patienten, w-ihei das stfLs

als cireumscriptes Erythem mit nachfolgender Pigmen-

tation sich darstellende Exanthem Imal am r. Hand-
rücken, Imal am Handrücken und am Halse, Imal am
H.andrücken. V

i rderarm und verschiedenen Stellen des

Rumpfes, und am Scrotum und am Gaumen, und in

einem vierten Falle am Präputium. Hodensack und an den
Handgelenken entsand. In allen Fällen, in denen übrigens

das Erythem s. Th. sehr grosse Fleoke, s. Tb. von 8 cm
Durchmesser annahm, kam es zu Pigmentatim.
Du Castel (3) sah ebenfalls Wiederkehr des Exan-

thems ari dcnsrlben Stellen (Glans, 1. Augenlid), ji'fii" h

ohne nachfolgunde Piguientirnng. Auf die gleich-
bleibende Localisation des Antipyrinezan»
thems an den Genitalien (Dersum glandis, untere

oder obere Seite des Penis, Scrotalhaut), neben und an
anderen circunts ripti n Iv rp' r-tellrii weisen auch die

Sclbstbcob.ichtuiigen v -n Moeller (4) und Brasch (5)

hin. Bei Moeller trat durch Reibung duelocrStolloD
des Erythems Bläscbenbildung ein.

23. t'liinuliiidi rivate.

1) Ouinard, Sur le diaphth^l. Lyon med. No. 1.

p. 21. — la) Derselbe, Le diai.lithol comme nnti-

septiijue. Ibid. No. 4. p. 13!). - 21 Battistini.
Ferdinand (Turin). Einige experimentell elinischc L nter-

suchungen über die physiologisclie Wirkung und den
therapeutischen W'erth des salzsauren Orexio. Ther.
Monatsh. Dec. S. 614. — 8) Loretin (.Todoxyehinolin-

sulfonsäure). Therap. Mtsh. Febr. 72. (Vgl. Ber.

18'J3. 1.497.) — 4) Claus, A-lolf iFreiburg i. Br .),

Zur Kenntnis» des Loretins. I>t-eh, Wehschr. N.>. 3S.

.S. 737. — 5) Blum, F. und A. Bärwald ^Frankfurt

a. M.), Ueber Loretin und Loretinsalze. .Aus dem städti-

schen Krankenbause in Frankfurt a. M. Münch, med.
Wochenscbr. No. Sfi. S. 704. — ß) Claus, Zur Kenntniss
d. s Loretins und .seiner Salze. Eb. nda^s. No. 43. S. Hb\. —
7) Blum, Zur Kenntniss des Loretius und seiner Salic.

Ebendns. No. 48. S. 952.
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Uober den Namen Diaphthol (entspracbend dem
als Diaphthcrin bczeichneteo ONvobinasi iitol) ist Ojy-
chinolin mo las Iii f««ii säun-, (iic hol Zersetzung freies

Oxycbiuoliu liefert, iu den Handel gebracht. Diese ist

oiich Giiinard (1) an sieb von keiner besonders krafU»

gen Wirkung auf Bactericn, dagegen tödtct das Natrium-

diaphtholat in35— .'»0" den Bacillus pyog. foetidus und

Stapb}iöcoccu8 pyogenes, und in Verdünnung von 1 : 1000

vemiebtet Diaphtbol Milzbrandbaeillen. Bei seiner sehr

geringen Toxicität (Ilntide von l^kg toleriren 3 g ohne

andere Erscheinungen al?« schwache Temperat urahnahme)

und seinem Ucbergange in den dadurch sich gelb ffirbeo-

d«n Hanl, der sieb «twoso irie die CadftTer tmd Organ«

(Leber) damit vergifteter Thierc mehrere < hen lang

frisch erhält, ist die Möglichkeit einer Verwendung zur

internen Antisepsis, besonders fOr die Hornvege, gegeben.

Zur externen Antiseptik ist Diaphthol nicht brauchbar,

da es im Cimtaef mit Kisen intensiv grüne Farbe an-

nimmt Kaninchen werden durch 8 g intraveoüs ge-

tSdtel Von der Magen- nnd Darmscbleimbant wird

Diapbthol gut ertragen.

Rattistini (2) erkirirt Salzsäuren Orexin für

ein starkes Prof oplasmagift, das schon in 2proc.

Lösung die Bewegiiehkeit der Flimmcrzcllen des Fn.sehes

rasch abschwächt, in 5proc. Lösung die Contractilität

des Frosebmnskels aufhebt und in Iproc. das Froseb-

berz zum Stillstands bringt. Hei Kaninchen kommt als

Vergiftungserscheinung mitunter Haemnglobinuric und
periodische Athniung vor. Intravenös bewirkt Orexin

iu kleinen Mengen Pulsbeschlcunigung und nach voraus-

gehenden Schwankungen Steigerung des Blutdrucks,

sowie Irregularität der Athmung mit Neigung zu perio-

dischem Rhythmus, in grossen Haben Sinken des Blut-

dru'ks hei regelmässigen) l'ulse und stark verlang-

samter Athnuing, die vor der Ilcrzaction stillsteht. Die
Vergiftungsdose ist 0,15 pr. Irg. Als Medicament erwies

sieh Orexin als £apepticam» das am besten in Dosen
Ton 0,16—0,3 zwei Stunden vor der Hablzeit sirh

bewährt, während Dosen iil" r 0,35 manchmal ans Nau-
sea und Anorexie, Schwindel, Erbrechen, Schüttelfrost,

Lenden- und Brustschmerz bestehende, ' ^ Stunde an-

haltende Nebenerscheinungen bewirkten. Bei Versuchen
mit Magenausspfilungen und kQuafliehw Digestion konnte
weder Beschleunigung noi^h Verlangsamung der Yer-
daanng nachgewiesen werden.

Blum vnd Baerwnld (5) rfibmen die anti-

septische und adstringircndc Wirkung des

Wismutloretin s bei oberflächlichen fleschwürs-

flächen (Ulcus cruris, Ulcus moUe, Eczema chronicum),

aneb bei finseben Wunden und wunden FSsmu, wo das

Uiltel weit seltener uU andere Pulver auüjpstxeut n
werden braucht.

Claus (4) weist zum Beweise für die Ungiftig-
keit und den tberapeutiseben Werth des Lore-
tins auf weitere Beobachtungen in der Frciburgcr

chirurgischen Klinik hin, wo auch bei Verbrauch von
5500—4üO g zu Verb imieii hei Osteomyelitis, Abseessen,

complicirteu Fracturen keine Spur schädlicher Wirkung
sich herausstellte. Zum gleichen Ergebnisse gelangten

auch Klauasner und Schnaudigei, indem woeben-
lang interne Dosen bis zu 10 g täglich bei Hunden
keinerlei St>'ningen hervorriefen, und di Behandlung
künstlich gesetzter Wundllächcii und wochenlang fort-

gesetzte Inoculation Ton Loretin und Lorctinnatron-

• lösung weder su Aenderung dos Wohlbetindens noch
zum Auftreten tou Jod oder Cbinolin im Urin IQhrte.

Bei EinJubren in den Tractus wird das ganze Loretin

mit den FSces eliminirt. Als wesentliebsle VorzOge des
Loretins bei Verbänden betootSobnaudigc I die\'>IIig<'

(ieruelil'.isigkeil uii'l die N'ichL<ipa1tiuig des Loretins an

der Applicaliimsstelle, wo es dem Hhit» runi und dem
Uewcbe Alkali unter Bildung antiseptiscb wirkender
Loretinsalzc entzieht, und hebt henror, dass grosse

eiternde und leicht resorbirende Wundhöhlen mit be-

liebig grosser Menge LorelinnatronlGsung durchspült
weni' ii kürinen und dass Kczeine und Dermatitis durch
das die Granulation fiirdernde und desodorisirend wir-

kende Mittel nicht resultiren. S. emplichlt auch Lore-

tinnatrium bei GoDorrhoe, wo ipcsc Lösung kräftig

nntiscptisch wirkt und, da es Eiweiss gegenfiber fast

indifferent ist, auch in die Tiefe der Schleimhaut zu den
Gonoeoccen dringt und namentlich durch das Fehlen
von Schmi rzen und irritirender Wirkung TOT dem Subli-

mat Vortheil darbietet.

In Bezug auf das Wesen der antiseptischen

Wirkung des Loretins (Bcr. 1893. 1. S97) tritt

Claus (6) der Ansieht Blum*s (6), dass diese in Jod-

abspaltung beruht, entgegen, weil .selbst bei Anwendung

in beträchtlichen Mi iigci. das Auftreten von Jod. auch der

geringsten .Spuren, niemals direct oder indircct ^durcb

Jodnebenersdieinnngen) naobweisbar ist

Nach C. verändert sieh festes Loretin in trockenem
Zustande durch Krhitzcn bis ICü" nicht, ebensowenig
unter dem Einflüsse der ."Sonnenstrahlen und bei Ein-

wirkung von Schwefcisäurehjdrat in der Wärme; auch
ist wässrige Lösung in gut geschlossenen und vor Lieht

geschützten (leliissen wochenlang unzersctzt haltbar,

wirkt aber trotz allem vorzüglieh desodorisirend als

antiseptisches W;ischwasser. Unter dem Kmlluss.- rb r

Sonnenstrahlen und beim Erhitzen zum Kochen giebt

d.is iu Lösung belindliebe Loretin langsam fn-ies Jod

ab. Dasselbe Verhalten zeigen nach C. die gelösten

Salze, von denen die leicht löslichen Alkalisalze sehr

leicht zcrsctzlielie T.V-utigen geben, während Blum
ihnen weit festere Itindung des Jods nndicirt und dem
in der Form von L r ' ui^aze von Schinziuger beim
Wundverbande als sehr wirksam gerühmten Loretin-

caleium die Jodabspaltung abspricht Von den Wis-
muthsal/.' n zri;,'t das nach neutrale Lnn tinsalz. in

welchem d.as drciwcrthige Wismuthhydnucyrl durch 3 Mol.

Loretin gesättigt ist, bei Behandeln mit W.rssrr 'üe Be-

actionen des £men Loretios, während das basische Sali

mit 1 Hol. Loretin kein Jod abqialtet, nichtsdestoweniger

aber, wie ai:i !i I! 1 u ni *s Experimente mit Bactericn und
Versuche im Frankfurter Kraitkenliause n;icliweisen, ein

wirksames Desinliciens ist. B. giebt an, dass auch

festes Loretin beim Au&treuen auf erstarrte Agaragar-

Jlatten bei KSipartemperatur in wenigen Stunden fnit»

od abspalte^ waa das neutrai« Caleiumsalz nickt tbue.

24. Iclnliyol.

1) Ccconi, .Angelo (Padua), Appunti suH' azione

fisiologica e terapeutica dell' ittiolo. Estratto della

Uazs. degli Osp. No. 71. 8. 15. pp. Milano. — 2)

Villetti, Roborto, LMchthyol dans le traitement des
urethritcs et des cystites. 8. 8. pp. Rome. — 3) Hers,
Leopold, die Anwendung des Ichthyols bei Wunddruck
der Küsse. Aer/tl. Centn An/.. Mai If). 20. — 4) Das
IchthyoL 300 bewährte Receptformeln. Zweite ver-

besserte Aufl. 12. 92 Ss. Hamburg. - h) Sinclair,
A. D., A nots on tho use of iehthyoL Boston Joum.
No. 6. p. 141. (Empfiehlt L mit SS Glyeerin bei

clirouischcn Entzündungen der Beckenorgane.) — Q
Tomorr, J. K., Ichthyol in eczema. Lancet. Dec. S2.

p. 1478.

Ceconi (1) hat dch tou der durob lohtbjrol
in diluirter Losung leaultirenden GefSssverengung
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an der Zunge und nm Mesenterium des Frosches, am
Kanincheuobre und an livpi-räinischcn Hau

f
pari itn beim

Menschen, sowie vi>a der Zunahme des Blutdrucks boi

subcutaner und intravenöser Injection überzeugt. Bei

Application stärkerer Lösungen (1—2 pCt.) folgt die

Verengerung an der Frosehzunge, Krweitening u. Extni-

TasatiOD. Zu thempeutischrn Versuchen beim
Menschen fand C. bei Subcut;ininjecJion 3 proc, bei

Irrigationen und Spülungen des Magens 1' 2 — 2 proc.

Lösungen am zweckmäasigtten; 5 proc Lösiug wirkte

subcutan bedeutend brritirand. Sebr guten Erfolg gab
L bei chronischen und acuten Catarrhcn des Magens und
des Darmes, auch in Inhalationen (.') proe. Lüsuni^) bei

Bronchitis und Lungcncniphysein, wo sieh der Auswurf
in wenigen Tagen verringert und Erleichterung eintritt;

ferner bei Neuralgien, a. B. bei Ischias (subcutan im
Verlaufe des Nerven), gegen die Kopfschmerzen beim
Typhös, bei Gastralgie (intern), inconstant bei den
la:i -iriirenden Schmerzen der Tal ^ tik- r. Auch bei

llyperchlorhydrie war der Effect von Ma^nnausspülung
mit Ichtbyollösung gut. Die besten ElTectc gab I. bei

acutem Geleakrbennatismua und beim Erj-sipel. Die
StiekstoAuiaMdieidong im E»m find C. unter Gebrauch
Ton L stets Termindert

Villetti (2) riihmt Ichthyol bei Urethritis
gonorrhoica wegen seiner deletcren Action auf die

Gonococcen und seine gl-ieli/eitig hervortretenden anti-

phlogistischt n und sehmer/Jindcniden Effecte, wobei er

anfai]gs 2prHC., später 5proc. Lösung 5—0 mal tiiglich

(spättt weniger bäu%) it^iciren lässt. Die Ilcilungs-

daner beträgt 14—25 Tage, bei einfacher primitiver

Urchritis fi—8 Tage. Sehr wirksam sind aucn Blasen-

sjHilungen bei Cystitis, wo in der acuten Form nach
Ablauf der febrilen Periode '

^ proc. Lösung 2nial täg-

lich bis zu 11., später 1 mal täglich, in chronischer

Iproe. Lösting 1 mal täglich benutxt vhrd. Die Dauer
der Behandlung beträgt 25—35 Tage.

Herz (3) empfiehlt Ichthyol (20 proc. Losung
eingepinselt) bei Wunddruck der Füsse und Inter-
trigo, Tomory (€) bei Boaem.

b) Pflanienstoffe and deren Derivate.

1. FungL

1) Lamartierc, E. G. de, Lcs cbampignons eo-

mestibles et vtoäieux. Union med. No. vS. SL —
2) Liets, Alesander, Ueber die Yerttieilung des Phos-
j)hors in einzelnen Pilzen unter Berüeksichliu'un^' der

t rage uaeh dem Lüeithingehalte derselbtn. S. 30 Ss.

Diss. .lurjeff. iSICi. — Ü) Parona, Emilie, Tre casi di

Tcneficio per funghi. (iirrn. deila Soc. d' Igiene. No. 1.

p. 85. — 4) Husernauri. Th., Zur Verhütung von Ver-

giftungen durch Pilse. Pharm. Ccntraihalle. No. 47.

S. 675. (Abdruck aus Penaoldt-Slintziug's Handb. der

spec. Therapie.) — 5) Jaeoltj, Leb r Sphacclütoxin.

Vhdlg. des naturw. med. Vereins in Sirassburg. Vcr-

einsbeil. der DtSCh. med. Wochen.sehr. No. 5. S. 37. —
6) Nordmann, Achilles (Basel), 2ar Casuistik der
Ergotingangrän. Sep. Abdr. a» dSB Combi Sdivds.
Aerste. & 6 Ss.

Liets (2) bat den Phosphorsäuregehalt und

L e e i t h i n 1,'chalt (aus dem P!!0'.phorsäur'"gehaU der

vereinigten Petroläther-,Actber-iuid Alcoholcxtracte durch

Multiplication mit 11,M berechnet) in essbaren
Pilzen bestimmt und im Allgemeinen höhere Lccithin-

wcrthe bei den auf dem Boden waehsend^ n Speisepilzen,

geringem bei den an Bäumen waclisendcn gefunden.

Di« auf bei HO* getraekaetes Hstorial besCgUdwn

Zableo sind:

Gesammtc Lecithin

P: "
,

Morchcila esculcnta . . . 3,US 1,04t

Cantharellus cibarius . . . 1,41 1,835

Lactahus TcUereus .... 1,78 0,786

, mfus (ans Dorpat) 2,58 1,899

„ rufUS (von Riga) . 1,53 1,904

„ deliciosus . . . 1,07 1,388

Russula rubra 1,90 0,57y

Psalliota campestris (wild) . 4,25 0,936
(cultiT.) 1,94 0,482

vaporaria . . . 1,37 0,877
Boletus i-diilis 1,54 0..')89

Armiilai i i hulbigera . . . o,2:i o,i03

Tuber album 1,6U 0,3S1

Boletus seaber 0,77 0,491

Lycoperdon caelatum ... 1,08 0,410

g cer\-inum . . . 1,13 0,164

Polyporus betulinus . . . 0,30 0,102

Boletus oflicinalis .... 0,072 nur Spuren

Polyponis fomentarios . . 0,49 0,104

, igniaiiua . . . 0,11 0,080
Seeale oomutum .... 8,88 1,742
Eiidia aurieula 0,9G 0.1 Ofi

Amauila muscaria .... 1,83 1,403

In Cetraria islandiea fanden sich nur Spuren tou
Lecithin. Der Stielcstoffgchalt fand sieh bei Morehella

esculcnta auf 1,23 pCt., bei Cantta. cib. aitf 1,383, bei

I.y< operdon coelatum auf 1,24 und bd Bdetos igniarius

auf 1,370 p("t.

Zur Casuistik der Vergiftung mit Amanita
phalloides (var. citrina) bringt Parona (3) drei Fälle,

von denen der eine rieh buondeis durch den pro-

trsidrten Verlauf awefehnete, indem erst am 8S. Tage
naeli srhr starker IHuhorChC die eoinplcte Wiederher-

stellung eintrat, nachdem am 14. Tage sieh ein mor-
billi'Si's. am I!üek> ti rontluirendes Exanlhefn, das (einige

am Rücken belindliche ccchyraotisehe Stellen ausge-

nommen) bei Fingerdruck blass wurde, eingestellt hatte.

In den ersten Tagen war Myosis und SpeichcUluss

während des cboleriformcn Stadiums vorhanden, vom
4, Tage an Icterus der Conjuneliva und Haut, spater

Episiaxis, Cyanose und Mydriasis. In allen 3 1-ällen

begannen die choleriformen Symptome erst nach 10 bis

18 Stunden. Von Interesse ist die Angabc, dass die

Kranken dieselben Pilse frther In Wasser gekocbt nach
Ahgiessen der Brühe häufig ohne Schaden gm^ssen
hatten, während sie jene diesmal in Stücke geschnitten

mit Fleisch in der Pfimne geba<ften waren.

.lacobj (5) bat aus Mutlerkorn eine von ihm

Sphacelotoxin genannte Verbindung erhalten, die

nach Versuchen auf der gcburtähilflichen Klinik von

Freund in Dosen bis 0,1 g gleiche Wirimng wie Seeale

comutum hat. Durch ihre Haltbarkeit (selbst über

1 Jahr) unterscheidet sie sich von der Kobert'schen

Sphacelinsäure, deren Wirkungsqualität sie besitzt Da
weder die NatrooTerbindung des Spbaeelotoiins aodi

eine alk ihol. Glycerinlösunp des Sphaecloloxins örtliche

Ucizuugscrscheiuuugen verursachen, kann Sphacelotoxin

subcutan verwendet werden.

Das .'Sphacelotoxin bildes ein hellgelbes Pulver, das

sich in gleichen Tbeiien in Aetber, auch in Chloroform,

Aledbol, Essigither, Benzol, Tetnübtorkobt^stoff und
Eisessig 15st, dagegen in Wasser, Petroläther und ver-

dünnten Säunn unlöslich ist. Aus Bt-nzo! kann es in

Spha. rokrystallen, aus Kis.-ssig iii tnii i.is'-i'pisrli. Nadeln
erhalten werden. Coneentr. Sehwefelsäurc löst es mit
gelber Farbe, die nach Zusatz von Kaliumnitrat hicha-

färben, nach Zusatz von Kaliumbichromat vorübeigehend
violett, dann scbmutsigbraun, schliesslich grOa wM. In

kaust. AUtaliea löst es sich unter Bildung von Alkali-
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Verbindung;! Ii mit intennv gelber Farbe: aus Hcn Lösun-

gen wird US durch Säuren, aueb COg, in ^nj|h<'ii i'locken

gerrillt. Ks f^ntspricht der Formel Cj, Ilji»»,,. Al-

k;i!i^ - Ii' /'i--i:l/t sioli lin<'Iil uiili-r l{i>tliwtTden,

besonders beiiu Kiwiuincn. .Sphacclntoxin wird darijo-

stellt, indem mau mit Petroläther cnlft-ttetes Mutter-

kwnpulver mit Aetber extmbirt und den Rüciistand

nacb Tenitinsten des Aethers mit Petrolatber vereetit

und d'-n gclbttr.iiiiion NicdtTschlag in Aetlicr, Cliloro-

form oder Benzol löst und mit Petroläther fractiunirt

aittfiUlt, sehliesalich im Tacaum trodraet.

Kinf als Kri^otingangräii w.ilnsi li. iiilirh aufzu-

fassende acute ll.iulnecrose der Kreuzbcingcgiüd in

Form umschrichencr trockener Gangrän, die untrr dou

fttwfibniicbea Demarcatiousvovgänsen zur Gcscbwün-
und Nnrbenbildung führte, hat Nordmann (6) bei

einer 24j;ihri(;ori Primipara, der erwcp n heftiger Plutun-

gen in der Naehgeburlsperiodc 1 g Ergolinnm thiidunx

von Denzel injicirt hatte, am 3. Tage nach der <h Imrt be-

obachtet. Das genannte Mntlerkornpräparat enthält an-

geblieh Iceine Sphaeelinsütire (?). Der Fall gleicht genau
einem von Marcus (Rir. is'.i2. II. ßS«.} besehriebe-

nen und auf Glycosuric bezogenen.

2. Lichenes.

1) Lilienthal, Rudolf, Bin Beitrag sur Chemie
d'^s ParhstofTes der gemeinen Waiidflcclite (Physcia pa-

ni lina Körhrrl. «'>. ')t Ss. Diss. Jurjew. --- 2) Kobert,
]{., Ist die Wandn. clit*- giftig und was enthält sie?

Zlsehr. des Ocstcrr. Ap"ih. -Vereins. No. 1.

Nach den von Lilicuthal (l) unter Dragen-
dorff angestellten Untersuchungen über den von ihm
als Chrysophysciii bezeichneten gelln n Farbstoff
von Parmelia parietina ist dieser Vredcr mit der

synthetischen ClirAsopliansäure Methyldioxyanthrachi-

non), noch mit der Rhabarbercbi^'sophanBaure identisch

und weieht sowohl in Bezug auf den Sehmehpunkt als

hinsichtlich der Löslichkeitsverhältnissc und der Kr> stall-

form ab. Die Elcmentaraoalvse ergab ri7,79 p('t. und

4,87 pCt. n (gegen 70,87 pCt. und 3.;)4 pCt. H d-r

Chr}-sopbansäure}, wonach sich der Farbstoff von einem
hydrirten Anthraeen abzuleiten scheint Vulpinsäure

konnte T.. in auf .'^ti-lnen wachsender Parmelia parietina

nicht auflinden. CbrAüopbyscin fand K ob ort (2) zu

2,0 bei kleiDen Hunden rSllig wirkungslos.

3. Filiccs.

1) Grawitz, K., l'eber die Bedeutung des Auf-

tretens Von Icti-rus nach dem fiebrauche von Extraetum

filieis maris aethereum. Berl. klin. Wchsrhr. No.

H. 1172. — 2; Katayama, Kuniyosi und Yanamatsu
Okamoto, Studien Ober die Filix- Amaurose und
Ambivopie. (Aus dem ger. med. Institute lu Tokio.)

Vrtljhschr. f. ger. Med. F. 8. Bd. 8. Suppl. S. 148. —
3) Faletti, It., La eure de la cysticercdse avi-o la

foug'-re male. Mereredi med. No 35. p. 417. —
4) Urant, John II. (Buffalo), Toxic ciTects aftcr use of

oil of male fem (etbereal) for tapeworm. Boston med.
Jottin. No. 14. p. 887. (Vergiftungserseheinungen nach
einer Emulsi>i!i fiisrlien ätherischen Farnkrautextracts

bei einem baudwurmkranken, mit Taenia saginata be-

hafteten Soldaten, fast 8 Stunden nach der Kinnahme
von 5,8 g; Ohnmacht, Protrusion der Bulbi; Taubheit
mf beiden Obren, Athemnetii, Todesangst; Besserung
nach Whisky, doch dauerti- '^ filhl von Constriction der

Brust und Brennen im Mafien imi^^i- .Stunden (Trübung
des Sehvermögens und Schwäche 2 Tag«- auhaltrnd.) —

-

.'») Böhm, lt.. untir Mitwirkung von A. Düllken,
Ueber einen wirksamen Bestandtheil aus Rhizoma PannOO.
Arcb. f. cip. J'atbol. Bd. Sä. U. 1. S. 1.

XKHB UND ToXtOOLOOre.

Als sehr häufiges Inteiaiionssjrmptem nach
F'arnkrautcxtraet bezeichnet Grawitz (I) naeh

den Erfahrungen in der (icrliardt'schen Klinik Icterus,

für den sich catarrbalisehc Schvcllung der Duodenal-

Mbleimbaut nur bei einer kleinen Minderzahl der Er-

krankten als l'rsarbe ergicbl. Als solche lässt die v^n

G. in 10 Fällen 24—36 Stunden nach erfolgter Ab-

treibung gefundene, auf Zugnindegcben von Blutkörper-

chen beruhende Abnahme des Trockengdwlte» des Blutes

in Verbindung mit dem Nachweise, dass das Blutserum

kein (oder doch nur höchst ausnahmsweise) gel«)stes

Haemoglobin enthält, einen Einfluss auf das Leber-

gewebe er.scheinen. Diese Annahnie gewinnt noch grössere

Sicherheit dadurch, dass in einem Kalle im Anschlüsse

an eine Bandwurmcur Lebercirrbose auftrat, vofür aller-

dings 8 mal das Vorhandensein von Alcoholismus, in

S Fällen auch frühere Syphilis U ; i i li^p^nirendeKo«

Diente narbweisüeh waren, in dem Ljednch beide prä-

disponirendcn Momente nicht in Betracht kommen.

Jedenfalls ist bei Aleoholikem und SjrpbUitischen die

Darreichung von Filix mas zu widerrathcn, das Qbrigens

in den Berliner Fällen stets mit Ricinusöl gegeben wurde.

Katayama und Okamoto (2) weisen auf eine

grössere Anzahl von Amblyopie und Amaurose
nach Filixextract-tiebrauch bei Anehylost^rna-

kranken hin, die neuerdings in Japan vorgekommen und

in japanischen ärztlichen Zeitschriften publieirt sind.

Es erhellt daraus, dass die Qbrigens auch schon in

Europa nach grcssen Dosen (vgl. Ber. 1881. 1. 400.

1892. I. bOO) beobachtete Erblindung auch zu Staude

kommen kann, wenn relativ nicht sehr hohe Mengen,

z. B. 8,0 und 5,0 mehrere Tage hinter einander gegeben

werden. In einem Falle seheint sogar der einmalige

(iebraucb von 3,0 Amaurose herbeigeführt zu haben, in

einem anderen 8 mal 5,0 in 8 Tagen. In soleben

Fällen kann die meist mit Papillenstarre einhergehende

Pilixamaurose d.is einzige Vergiftungssymptom bilden,

üiöglicberwcise macht der auämischc und schwäch-

liehe Zustand die Ancbylostomakranken besonders piä-

disponirt. Von Intens.se i>t, dass die .VfTection bei

Hunden (nicht bei Kaninchen und auch nicht bei

kräftigen alten Hunden) sich experimentell erzeugen

lisat, wenn ouui ^Bemu FlUzeztraet in Bwm von 0,05

bis 0.21 pr. Kibi 3—11 Tage lang verabreicht. Auch

hier kommt es mitunter zu Amaurose, ohne dass andere

Tntoxieationssymptome sich zeigen. Bemerkenswerth ist,

dass bei einem erblindeten Hunde, dessen Sehvermögen

sich wieder ll'•r;,'^•^t• llt hatte, weitere Vergiftung die

Amaurose nicht wieder hcnorrief, die übrigens bei etwa

1/3 der yersuchsthiere eintrat

Palet ti (3) .sah Cysticeri n- in Haut und
Muskeln unter dem längeren Gebrauche von Extractum
Filieis aefhereum sich stait verkleinem, während die

fiehirncrscheinuiigeii bei Cysticercosis cerebri unt> r diT

Cur nicht verschwanden. Tagesgaben von 0,4—0,6

wurden 80—40 Tage lang ohne iwle Folgen ertragen.

B ÜMii (5) hat ans dem Rbizoma Pannae neben
der ;iut Tijii io nicht toxisch wirkenden l'ann.i-saure einen

mit dii'ser isomeren Ki.rper, d< i) er als a e t i v e Pa n n a-

8ä,ure bezeichnet, isolirt. Diese tiidtet Frösche schon

ZU 1 mg in 30—70 Min. unter allgemeiner Paralyse und

kennzeichnet sich als eminentes Muskelgift, das auch
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<\ic Ilorzthiitigkcit verlangsamt und nach kun^dauerndcr
Peristaltik der Hcrzlieweguug diastolischen Herzstillstand

bald nadi Ausbildung der »UgemeiDCo LäbmuDg her-
beiführt. Bei Kanioenen führen 0,037 intravenös starke
Vi rhiiiL'-i.irnuiig des Ilcrzschlngs, Dyspnoe. CyaiiM^c und
i'upilleuverengung herbei. Ais Baudwunuinittcl erwies

sieh der Stoff unvirksam.

4. Conifcrae.

1) Kalt, A. (Aarau), Thuja occidentalis als Emmen-
agi'jpirn und Abortivuin, Sohwuizi r Corrhpdzbl. No. 8.

.S. 242. ((ii.Tit'IitlicliiT I'Vill von Alitri'itningsvcrsu.'h mit

angeblich 1—2 Tassen einer Abkochung von 2 Hand-
voll frischer Zweige von Thuja occid., in der Schweiz
als Sevibaum beseichnet, wonach anfangs Erbrechen und
Diarrhoe, später, in der 22. Schwangcrsch.iflswoche

Nephritis mit Mliuininurii' und C\ liiidruri", .'""rliweiiung

der Beine und des tii-sichts, hartnäckige!« Krhrechen,
Anurie und eklamptischen Anlallen eintrat, die .sich am
14. T. auerstaeigtco und am 20. sich wiederholten, Daeb<
dem am 17. Cdtostruninbgang und vom 1. Abstossang von
Hlasenepithelfetzen stattfand; vom 20. Tage an Abnahme
des Etweiss im Harn, das anfangs G -9 pM. betrug; am
29. Tage Frühgeburt; im Pu^ rpt rium Thrombosiriing

beider Sapbeoae; Geoesung. Vom 15.—20 Tage auf-

föllige Sehvarxfilrbang des Harns; in derPlaccnta aus-
gedehnte Iiifarete; Freisprechung, da die Absieht der
Fruehtabtri'ibung nicht n.ich/nweiscn war.) — 2) Sasse,
T-, TerpentiiKijie als blniilstillcndes Mittel. Nederl.

T\jdschr. No. 15. p. 539 (Terpentinöl xur Tampooade
nach ZabnextraetioBen, aufgepinselt bei srorimtiscfaen

Zahnfleischblutungen und inteni in F]muls. liei Nieren«
blutung.) — 3) Brasserl, Kurze Mittlieilung zweier
Desudorantien. Therap. Mtsb. Aug. .S. 4-*.'j. [Terpentin-

öl zu 10 Trpf. und 3—5 mal tägl. zur Beseitigung des
aminouiakal. (icruchs des Bettteugcs bei Enuresis). —
4) Oelmia, La terpine, son aetioo physiologique et

son mode d'eraptoi. Gas. des HAp. No. 115. p. 1096
(Empfehlung des Liqueur .i la tcrfiiijc i t i la ci -a v.in

Mariani). — 5) Du bring, Louis. A. (Philadelphia),

Compound tineture of coal tar. Americ. Joum. May.

p. 640. (Empliehlt als Tinetura Carbonii eomposita eioe

durch 8—-14 tag. Digestion v. Steinkohlentheer m. 6 Th.
Tinct. Quillajac (1 : 4) und Filtriren bereitete Tinctur,

die mit 10—20 Th. Wasser verdünnt als Lotio bei

Eczem, Paoriisia, Pnititos und anderm Hantaffeetkmen
dient).

5. Liliaceae.

1) Ehrhardt, Emil, Cheiuische UntersuehuDg der

wesentlichen Bestandtheile de« Leucogum vemum und
dei Nareissus poeticu.<i. 8. 64 Ss. Dbs. Juijew. 1893.— S) Lilienthal. Theodor, Ein Beitrag zur Kenntnis»

des bisins und ihm iihnlieher Kohlenhydrate. 8. 70 Ss.

Disa. Juijew. 1893 (Chcmisebe .Studien über den als

Irisin beseiebneten Beaerve^toff der Iris Pseudaemiia,

die dessen Yenehiedeobeit von Tritiein und Sinistrin

enroiwn).

Ehrhardt (1) isolirte unter Dragen dorff ans den
Zwiebeln vonLeueojum Vernum zwei Alkaloide, die

er Leueojin und Leueojitin genannt bat, von denen
nur das letztere toxisdie Wirkung auf Frösdie (Schwäche.

Aufsperren des Maules) Knssert. Ausserdem entbiilt

Leueojum vcrnuni ein dem Intilin in Uezui; auf

Scbwerlöslichkeit und Drchungsvcrmügen nahest4,-heudes

Koblefaj^dret. Aus den Zwiebeln vom Nareissus
pocticus isolirte E. ein in Essi^ther, Amylalcohol

und Aethylalcohol. leicht lösliches, in Chloroform und
W a.sser wenig lösliches, bitter schmeckendes .Mkaioid

von der Formel C1BU17NO4, das bei Katzen intra-

ven9s sn 0^ ^plidirt, starken Speieh«Ulius» Breebbe-

wegiingen und heftige, oft hiimurrliaun-ehe Magendarni-
entzüuduug mit lüdtliehMii Ausg.inj^c hervorruft. Das
als Narcissin bezeichnete Alkaloid, dessen SaJxe sich
dureb Fluoresciren der Lösungen eharakterisiren, geht
in den Harn über und wird nach den .111 enlblutetrii

Thieren gemachten rntcr-»uehuijgen auch in der Leber
festgehalten und auch .»uf der Mag- nschleimbaut ausge*

schieden. Im Blute findet es sich noch nach 6 Stunden
nnd zwar fast anssehliesslich im Serum. Bei der Section
werden endücardiale Eitravasate crnstatirt. Neben dem
Narcissin koniiut ein stark .itiiori-her. hygn>seopischer,
in Wasser in ji-<lrm Yerhiiltnisse iösliehor, in absolutem
Alcohol wenig, in Chloroform, .\etber uod Benzin un«
lösliclier Bitt^rstofl vor, der zu 0,5 intravenSs bei Hunden
heftiges Erbrechen hervorruft, das als Folge der nach
längerer Zeit auftretenden Anhiiufung in der .Magen-

ilarmw.md anzusehen ist. itu \Viirinek;istcn nach der
Infusion vermclirte Danni>ewcjrung erst sehr sp.at ein-

tritt. Nach weiteren Versuchen kann in den Zwiebeln
von Nareissus auch ein vom Narcissin verschiedenes
Alkaloid, das sieh sehr leicht in .\lcohol lost, und nach
Art eines Herzgiftes zu wirken scheint, vorhanden sein;

ob dies in den jungen Zwiebeln das Narcissin ersetzt,

Ist weiter sa onterraehen.

6. Orchideae.

Blaschko (B.rlin), Tcber die Ursadw der Ver-
L'iftitti^r mil Vanilleeis. Vicrle|jabrschr. f. ger. lledicin.

II 1.' 3G2. (UinweU auf die Färbung von TaniUe
mit Aciüouöl.)

7. Solaneae.

1) Ilowarth, William J., Rapid supenention of

Symptoms of poisoning following tbe application of a
belladonna plasfer. Laneet Jan. 27. p. 404. (Kydriasis,

Delirien und Hallucinationen '
4 Stundi' nach Applica-

tion eines 24 i^uadr.it/.(i|l gM>sen l{ellaii'.iiuai>lla.sters

in der vorher mit .Senfid behamlelten Lendengegend.)
— 2) Seelye, H. U. (Ammerst, Massachusetts), Atropia
poisoning from eating turkey. New York med. Ree.
.lan. 6. p. 14. (Trockenheit im Munde und Schlünde,
."Schwindel, Mydriasis und .\ccMmodationsl.ähmung bei

15 Insassen eines M.ädcbriipi'n>ionats nach tienuss von
Put«nbraten: ein Auszug des Bratens wirkte local my>
driati.sch; atropinbaltiges Futter nieht naehgewieaen.)— 3) Mchnert, Julius, Ueber die A tropin aussehei-

dung durch die Magenschleimhaut. 8. 21» .'^s. Diss.

Würzburg. ISlt,'^. 4, L. vivnn. AllV.il, Ueber den
therapeutischen Ant.igonisnius zwischen Morphin und
Atropin. 8. 82 Ss. Sic^'burg. (Bunner Di^s.) — .'))

Derselbe, Ueber den fiinilusa des Atropins auf die

Athemgrösse. Berl, klin. Wochschr. No. 89. S. 691.
(.\uszug aus der Dissedatinn. :

- C,\ Sil ex, P. (Berlin),

Atropin in der Augenheilkunde. Tln rap. Mtsh. Jan.

S. 10. — 7) Streit (Teufenthai), Ein Fall von Ver-

giftung durch Samen von Datura Ötramonium (Stech-

apfel). Schweiz. Conespondenzbl. No. 8. S. 40.

(Schwere Vergiftung eines Knaben, mit Delirien und
Mydriasis bei heftigen cloni-^ehen und tonisibeu

Krämpfen mit LV'bi.'rwiegen der L'xt<-iiS'iren und ;iusge-

sprocheoem Opistbotonos, die trotz Brechmittel und
Laians noeh naeb IS Std. anhielten und bei Dami-
ehung von 3 mal 0,01 Morphin sieh nur langsam ver-

lieren; Puls ISO, voll und stark; Speielicisccretinn

nicht aufgehoben.) — S) Friedemann. IL, Ein Fall

von Vergiftung mit Stechapfelsamcn. Ztsclir. f. Kinder-

hcilk. Bd. 38. IL 2 u. 3. S. 854. — 9) Henyey,
Ladislaus v., Ueber Duboisinum. Aus der Vorarlberger

Landesirrenanst.iU Valduna. Wien. med. Presse. No. 7.

8. y. S. 2.jO. 287. 328. - 10) Maraudon de Mon-
tyel, £., De Factiou denutritive do la duboisiuc.

Bull, de Thdrap. Fevr. 85. p. 145. — II) Grand

-
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ferry, G., Di' la «liiboisini', son artion physiolugiquo,

son emploi cn iicurop;itln>logio et t-ii psyeliiatric. h.

Paris. — 12) Buoiiarotti, Knrico, Dell' azione della

pscadottuquiamina. Ann. «Ii Chim. Agosto. p. 81. —
18) Spratling, William Philip, Some obsorvations on
the arlion and value of hjoscyaminc in nermns and
mental diseases. A personal experiment with the drug.

Kr w York Kecord. .fan. 27. p. 99. — 14) l'eters
(Bont!;. Ucber die Wirkung des Scopolamins bei Augen-
erkrankuDgcn. Dtsch. Wehschr. Wo. 11. S. 268. —
15) Gutmann, (J., Beitrag sur Kenntniss der Wir-
kungen des .^11 prilaminiini liy(lr*il)roiniriim. Vortr. in

der Herl, ophthalmnl. (icsellscbalt vom lf>. Januar.

Ther. Htdi. Miirz. 126. — 1^ Bokenham, T. J.,

On the use of certain dnig* on reoent introduction in

ophthalracilogy. Brit. med. Jonm. Sept. 15. p. 597.

(Empliehlt Dyoscinl-.yrlr iliromid in Fällt ti. \vi> Slrigerung

des intraoculiiren Dnirks durch Alroian zu lu fürehten

ist und Hnmatropin nieht lange genug dauernden

Effect benrorbriogt, und Tropacocain zu 2 mg als An-
aeatbeticnm be! EntfiBmang Ton Fremdkörpern, Extra«-

tiOQ von Cilien und Applieatinti vmii ('aiistii'.i an den
Aügenlideni.) — 17) llpizoH'.i«- lilindm-ss in litirses.

Austral.isian .luly. 7. — IS) Hiisemaiin, Th.,

Zur Tabaksniuaurose. IJtsch. Wehsi'hr. No. 4;$. —
19) Cathell, William T., A study of tlie ill rffects of

tobacco on the throat and nosc. I'bilad. Rep. Febr. 10.

p. 191. (Ohne Bedeutung.) ~ 20) Miebaclis, Adolph
(Berlin), Kur/e MittiieiUmgi M über Extraetum .lurubi bai-.

Therap. Mtsh. Aug. S. :IS.-^. — 21) Brandl, .1.,

Chemisrh phannacologische l'[itcr>uihaiigen über die

Hanacamirzel. Ztscbr. f. Biel. Bd. Sl. S. 2d8.

Mehncrt (.*]) erhielt bei .seinen unter Kunkel
angestellten Versuchen über die Ausscbeidung des
Atropias durch die Hagensehleimhant (bei

Kaninchen nach ?ubcutanapp!iea1ion von 0,01 Atrn-

pinsulfat) constant negative i{esultat>". indoni bei An-
wendung versehirdijiier Exlrai-timisiiii tlinili-ii weder die

physiologische noch die Vilali'sehe Keaetion gelang.

Levison (4) betont nach neueren unter Binz
ausgcfiilirti'ii Versuchen über den t Ii iTape\i t isehen
Antag'i II is mu9 von Atropin u:id Murphin. da-s

die sciiuti früher von Binz und licubaeh getundene

Vermehrung der Athemgrüüse und des Blutdrucks mor-
phinisirter (krampffreier) Thierc durch Atropin nur kleinen

Atropindosen zukommt, d.iher prägnanter bei direcliT

Kinfühning in das (iehirn finreh die Carotis und bei

subcutaner Verwendung, i i

1* i'ier bei inttSVCnöser

Injectioo, vo leicbt die Lähmung der LungenTagaaeadi-
gungen ra der Herabsetsong des Atiimongscentrams
hinzutritt. Bei gleiebzeiliger Zufuhr von Morphin und
Atropin überwiegt der lierabset/endc Einlluss lii s Mor-

phins auf die Athemgrl'ssr. duch ist sie weiiij.'er stark

als bei Morphin allein, wenn nicht sehr viel Atropin

gegeben wurde, ond balt niebt so lange an, und die

Hebong der Athemgrössc gelingt nach einiger Zeit

durch kleine Atropinmengen. Bei schneller infravenöser

Einspritzung tritt hei Tbieren. denen der Vagus durch-

schnitten wurde, leicht kramp fli.ifte Atlimung und damit
Abnahme der Athemgrösse ein, bei subcutaner Injeetien

tritt durch directc Erregung des Athmungscentrums
rasche Hebung deutlich zu Tage. Auch der durch
Morphin ii< rabgeset/.te Blutdnu^ vild dUTOb kleioe

Mengen Atropin gesteigert.

Silex (6) weist In einer Arbeit über den OebraiKHi
von Atropin bei Augenaffectionen auf die ver-

schiedene Keceptivitiit hin, so dass einzelne Patienten

allgemeine Nebenerscheinungen schon nach daem eia*

xigen Tropfen einer Iproc Lösang bekommen, aadera
dunh 10 Tropfen niebt affieirt werden. Um das Her-
abfliessen durch die Thränenwt gc zn verhüten, empfiehlt

S. Pingerdruck auf die Ucgend der Thräncndrüse oder

Anwendoog voa Atiopiaaallw. Tritt bei kleiaao Kindem

riirulie mit ii.ai'lif'ilgendein I^chlafe ein, so führt frische

Luft, Kiitfernurtg l<vt.-.eluiürender Kleider und Be-

spreugung von Brust uud Gesieht mit kaltem Wasser
am TOstcn zum Ziele. Atropinconjunetiritis ist nidit

ausschliesslich auf baetcrielle Verunreinigungen oder zu

viel .\tropin zu beziehen, sondern kommt bei prädispo-

nirt.-ii l% rNrtrien aueh .schon nach 1 Tr^ipfen sterilisirter

L'isutig vnr; hier sind kalte Umschlage oder adstrin-

giiendc Collyrien (' 4— Iproc. Zink- oder ^lilberliisuug)

am Platze. S. empfiehlt Atropin besonders bei Kera-

titis mit stärkerer Reizung (Ijichtscheu, Thränen, Iris-

sehwellung), bei mit !riNS<hwellung eomplicirter ('on-

junetivitis, bei Seleritis complicat.a mid bei Iritis, wo
er 2- 3 Tage lang tgl. 6—10 Tr jii .1 einer Lösung
Ton 0,1 Atropinsulfnt und 0,2 Cocaiuhydrochlorat ia

10,0 Aq. dest. applicirt und die Mydriasis noeh Woehen
lang mit genügenden Atropinmengen festhält. Aueh bei

totaler hinten r Synechie wirkt Atropin durch Kuhif^-

stollung des Ciüarmuskels schmerzlindernd. Bei np,-.

rationcn ist Atropin entbehrlich, doch werden Nach-
fltanrfleelraB hri Mydriasis besser reaorbirt, ond bd gut
auseeführt'T Trideetiimic ist |ein (ilaueomanfall nicht m
fürcijten, während allerdings (ilaueom die Anwendung
ganz verbietet. Zu rntersuchungsz.wvekfn liiint Hom-
atropinlösung (1 pCt.) oder ganz schwache Atropin-
lüsung (1:6000). Bei Entfernung tob FremdkCfpera
ist Atropin ganz iib> i flüssig.

V. Henjroy (9; rühmt die vonügliobea sedatiren
Effecte des Dubotsiaum sulfurieum, tu 0,8 bis

1 mg subcutan mit 8—Stägigcn Infcn alb n injicirt, bi'i

(ieisteskranken, besonders bei Melanrli ilik-^rn mit

cxeessiver T'riicordialangst, lici Wutlipai 'xysmeii der

I'aralytiker und postepilepUschen delirauten Zuständen
der Epileptiker. Auf Mastnrbation blieb es ohne Ein-

fluss. In verschiedenen Fällen trat danach Schlaf tind

Vcrlangsamung des Pulses ein. Als Nebenwirkungen
wurden Dur^t, (iahneii, Mydriasis (liei ''4 der Kranken),

mitunter bei dt nisclbcn Patienten das eine Mal ein-

tretend, das andere Mal fehlend, uud Sehstörungea

(Verschleierung der Objeete, Funkenseben, Flimmern,
Mouches Tolantes), ganz vereinzelt Quaddeln auf dem
Rücken constalirt, fenur Abgescblagenbeit, Mattigkeit,

i^chlailbeit in der Haltung, Verlangsamung des Ganges,
Hcnommenheit des Kopfes, Gefühl der Trunkenheit,

i>cbwindel, Schwanken und Zittern. Ataxie nad Zu-
aabme der Inteaaität der SinaestSosehungen wurden
nie beobachtet; aueh blieb das Kniephänomca normal.

Die stärke der Ncbeneffcete stand nicht in gradem
Verhältnisse zur Hi.hc der Dosis. In einem Falle kam
es nach 0,8 mg zu CoUaps mit Öchweisaen, oberfläch-

licher Athmung, enormer Pnlsbesdileunigung (136),

Zittern und Zucken der (^esichtsmusculatur, doch ging

der Zustand in '
2 •'^tuiidc vorüber. Bei einem Morphi-

nisten riif das Miii.l die für Atropinismus charaktc-

ristiselien Uallucinaliunen des (iesichts her\'or. Die
Wirkung blieb bei 1 mg niemals aus; der sedatiTe

Effect dauerte häufig fiber 10 Stunden, mitunter sogar
2—3 Tage.

Nach MarandOB d« Moatyel (119 bat die Appli-
cation des Duboisins bei Geisteskranken Un-
an n el) m lichkei te I) . namentlich Gewöhnung, gastro-

int'^slinali' ."Störungen, Schwächung der llerzthätigkeit und
Abnahme des Körpergewichts, zur Folge. Die Gewöhnung
lässt sieh durch Unterbrechung der Dosen, die StSrnag
der Verdauung dadurch beseitigen, dass man das
Mittel unmittelbar nach den Mahlzeiten injicirt. Die
.\biiiag'>nniL'. d' ieri man selbst durch die stets erforder-

liche kräftigste Diät in manchen Fällen nieht Herr wird,

ist aieht von gastrischen Str>rungen abhängig, tritt am
aiwg»apiroob«nsten bei Melaaoholiscbea berror, bei de««a
sie mitunter sogar persistirt, und fördert dringend, bei
schein henintergckommcnen Pers^n-'n das Mittel nicht

zu verwenden und ia allen Fällen auf die Ernährung
der Knmkea in aehtea «ad daa DoboiaiB aimaala lu
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lange Zeit zu admini^lrirLii. liv'i Herzkranken iüt

Dabouin n TCfmeiden.

Nach Merck entli.ilt Duboisia myoporoidcs

neben llyoscyrimin nml Hyoscin norli ein dritti's, bei

132—IM" schtneUcodes Alkaloid, Pseudoby oscya-
iniii genaniit, das nBeh Uiniflchen ünteranehangen tod

Buonarotti (12) ebenfalls zu den Mydri a t i
-

i p h. rt

und wie Atropin auf die Speichelsecretion bt srhränkcnd

wirkt, dagegen von diesem sich dadurch unterscheidet,

dftM M aaeb io groasea Doaen subeotan keine Pala«

bi sc hlcunigung, sondern Verlangsamung bewirkt. Xi.bcn-

erscbcinungen bewirkt es nicht oder doch nur ausser-

ordentlich selten ; nur bei einer Chlorotischen kam es nach

Inatfllatioii einer L9sang von 1:1000 su Sehiriiidel und
Ucbcisein. Auf bysd^riM-pileptischc Anfiilb? ist es olinc

Kinfluss. Die Jllydriasi.s tritt in '/a Stunde ein, ist mit

AoeoamdattoiitttöruDgcn Terbimden nnd sebv&adct in

84 Standen. Die EinviriranK auI die Atbraung ist in»

eoostant

Spratiing (18) viderrätb die Anwendang Ton
Hfosojramin in greiseren Dosen als Hypnetleara
bei Geisteskranken. In einem Sclbstvor^uohc mit

4 mg Hyoscyaminsulfat hypodcrnintiscli kam es nicht

zum .Schlaf, wohl aber zu anfangs heitern, später

schreckhaften Uallucinationen und Deliriea mit Ana*
sthesie und Paralyse und mehrtägigen Sebstörungen,
Kopfweh und Trockenheit der .Schleimhäute als Nach-
effecte. In einem J'alle v n acuter Manie mit Delirien,

wo alle 12 Stumicn S m^j; if}<isc\ ,uniiis\ilf;it gegeben
wurde, trat am IG. Taue !! rz[iar,ilyHe ein.

Aus der Casuistik licr Vi TL'ifi un^^ durch iiiydriatisch

wirkende ."^olnnceii i>i eine \i<n K r i c d c m a n ti (S i be-

schriebene Intoxicatiiiii eines Üj.ihrigen Madeheu mit
Stecbapfelfrfichtcn von besonderem Interesse, weil

trotz der grossen Menge von Samen (kurz nach der
Vergiftung wurden nach einem Brechmittel 30 und am
2. Tage nach Kicinasi)! 237 Samen und aus.scrdcm noch
Theile der Samenkapsel entleert) (iencsung erfolgte:

Chloralhydrat beseitigte die Janitation; Piloeaipin

wirkte aa 0,005 am 1. Tage weder schwei&serregcnd

noeb verengend anf die Papille, schien dagegen den (nach
anfänglicher Beschleunigunff) verlangsamten und im tru-

lären Puls voller und rascher zu gestalten; Mydriasis

verschwand am 3 Tage. Röthung des (iesieihte nnd
Eiantbem wnide nicht constatirt.

TTusemann (18) macht auf da> neuerdings in

Neudsüdwales im Gebiete des Darling River beobachtete

Yoilmnmen epitootiseber Blindheit wen Pferden,

das auf das Fressen einer australischen Tabaksart,

Nicotiaoa suaveolens, zurückzuführen ist, welche

sich seit vorigen Jaliren in der angegebenen Gegend

verbreitet hat Die Aifoetion verlauft ohne entifindliehe

Erscheinungen und bcsrhränkt .sich in dm wenif^cr

schlimmeren Fällen auf liemcralopic; bei Entfernung

der Thiers in andere Gegenden bleibt sie stabil. Nach

den von Kendall und Cameron in Melbourne ange-

stellten Untersuchungen handelt es sich um atrophi^che

Degeneration der Sehnerven ; am Auge ist nur mangelnde

Reaction der Pupillen zn bemerken.

Von der Heilwirkung des als Extraetttm Jtt-

rubebae bekannten Eztracta von SolantiBi pani-
culatum bei Cholelithiasis, wo es in SQdamerika rinen

vorzüplichen Huf ;,'eni.>-t, konnte sich Michaelis (20)

bei mit Gallenstcincoliken behafteten Personen unter

Darreiehung von 8—8 g niebt fibenengen, dagegen
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trat nach kur/.cm tiebrauelic Steigerung des Appetits
constant ein. Auf die Sohnenen bei Leberki«lM ira^cte

das Mittel nicht.

Brandl (21) hat aus der Wurzel der als Manaca
bekannten brasilianischen Heilpllanze (Her. 1898. L
417) zwei AUiatoide, Manaein undManaceYn, isolirt,

die gleichartige, eipcnthünilicbe, erregende Wirkung auf

die peripheren Nervenendigungen, wodurch sie beim

Fh>scbe staiken Tirenor eneugen, naeh Art des (hianidins

und auf die Speichel-, Thräncn- und Danndrüsen naeh

Art des Musearias besitzen. Atropin hebt die DrGscn-

wirkong^ nicht aber die dareh die beiden Mittel hervor-

genüsne Steigerung dar Peristaltik auf. Curare ver-

hütet dxs Zittern beim Frosche. Bei Kaltblütern {<>\gi auf

das Zittern Lähmung der Willkurbeweguug und der

Reflexaetion, scblieasHeh diastollseber Herzstillstand.

Bei Warmblütern erzeugen beide StolTe cpilepti-

forme Krämpfe, die thcils vom Gehirn, vorw.dtend aber

vom Rückenmark ausgehen und mit Temperatursinken

verbunden sind, steigern in kleinen Dosen den Blut-

dniek und lähmen in prossen das vasomotorische Cen-

tnim. Bei Kalt- und Waruiblütern tritt sehr ra.sch

Muskclstorre ein; bei der Sectiou tindet sich starke

Hypeiimie des Magendarmeanals. Das ManaoeTn wirkt

5—10 mal schwächer giftig- a 1 is M . i in, dis Bunde

sehon zu 0,05—0,06 pr. kg in 1 ätuadc tödtet

8. Scropliulariiicio.

1) Stoitschcw, Nicola, Die Wirkung des Digita-

linum verum, verglichen mit derjenigen de.s Digitalisin-

fuscs. Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 52. S. 475. (Aus
der medicinLschen Klinik zu Basel.) — 2) K lingenberg,
Ueber die klinische Bedeutung des Digitalioum verum.
Aus der 5^tra.ssburjjer med. Klinik. Arcb. f. c\p. Path.

Bd. '.'<'.'>. H. 4l'.'). ;'>.'>;!. (Auszug aus der unter

gleichem Titel erschienene Diss. des Verf. Strassburg

1893.) — 3) Van Anbei, J., Recherchcs sur Taetion

phjsi' l'ip tue et therapeutique de ladigitoinne. Travaoz
th^rnp. exp. de Liege. I. pag. 887.

Die Erfahrungen über die Erauelibarkeit des Digi-
talinnm verum bei Ilcrzaffectionen gelien sehr

ans «bander; denn während Stwtscheoi (1) in der

Basler Klinik bei Tngcsgaben von 16—'SO mg in

Alcohol gelöst (in ei!ii>,''n F.-Ulen ]>is zu 40 mg), die

Wochen lang ohne Kintntt cumulaiiser Wirkung ge-

geben werden konnten, das Mittel dem Digitalisinliis

nach Maassgabe seiner Einwirkung auf Pulsz:ihl und
Pttlsrfa^mus flberlegen oder doch gleiohwerthig erachtet,

constatirte Klingenberg (2) in Versuchen in der

Strassburger Klinik, d.iss aas auch von ihm von Ncben-
elTectcn frei gefundene Mittel in Tagcsgaben von

0,01--0.0].'> und in Einzcldosen von 0.002 in alco-

holischer Lösung gegeben , nur in leichteren compen-
sirtcn Fällen den Puls etwas beeinflusste, aber in allen

schwereren uncompensirten Pillen von Klappenfehlern

dem Fingerhutaufguss nicht annähernd gleich kam. Nach
Stoitschew sollen wiederholte kleine Dosen besser als

in lingeren ZwischeniAumen gegebene Dosen wirken.

Van .\ubel (3) plädirt für die Anwendung des
Digitoxins, das sich gut in Chloroform lüst und in

dieser Lösung sich gut mit Wa.<)ser mi.scbt (8 mg: 10 com
Chkurofoim, in 200,0 g Aq.), ohne dass eine Friei-

pitation im Magen zu befBrebten ist Ein Zusatz von
Alcohol ist zweckniäs-ig, auch lassen sich alcohfdi^che

Lösungen mit Wasser mengen (1,5— 2 mg: lU ccm
50* Aleohol, SOG g Wassel). Man vermddet dureh
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solche Tcrdflniite Losung Nansea und Erbrechen, soweit

solches V'iu (Ilt ri'izL'iifli'ii Wirktiiig dvs Dipitoxiiis auf

die M.i;;i lisi iilcitnliaiit herrührt, diu-h ist die irriliri iide

Artion di> Dii^itoxiiis iiiihedniti iid , da dio Snbcutan-
iitjection wedi-r bei Hunden noch beim Menscbca Abscc-
dirung veranlasst und bei intern vergifteten Thieren
sich keine Gastritis findet. Ucbrigens sclieint auch
das Glycosid nicht ganz die ihm btij,'('U'i;(c Toxicität

II liaht-n, da Corin erst nach Einführung; nui über
4 lup im Laufe einiger .'Stunden neben l)etr.iehtlicher

Abnahme der I'ulszahl (.')Ü .'^chl.) gastrische Symptome
darbot, die aber bei 2i atd. Diät wieder schwanden.
Auch bei Hunden sind hei subcutaner Anwendung sehr
}i<i!ie I)osen nothwendir;. um truUliehe Irjloxif.itiirn her-

beizuführen. Zur intravenösen Einspritzung würde sich

eine Lösung von 1,&0 mg in (AloroforiD auf 150 com
Wasser verwenden lassen, wovon man 18,5 ocm entspr.

0,125 mg Digitoxin anwendet.

9. Labiatae.

1) Sonsino, Prosperö. Thymol as an anthclminlie.

liancct. Dec. 1. p. 1273. (Tiiymol nur gegen Aneiiy-

lostoma, nicht gegen Spul- und Bandwürmer oder Tri-

chocepbaluü brauchbar.) — 2) TraebicJtjr, Budolf
(Krakan), ErCduroDgen über Teoerin. Wien. klio.Wodiea-
sehr. No. 48.

Ueber die Wirkung der Tcucrininjectionen
bei ehirarglseher Tuberouloae ist Trzebicky
(S) zu dem lusnltate gelangt, dass allerdings, insbeson-
deri' bei kalten Ab'-e' ssi'ti und tuberculösen I.ynijihoinen.

dadurch niaiiehtml Heilung erzielt wird, in der Ri'gel

alicr Heeidivc e.ntrvlon. Die heftigen Schmerzen und
dos heftige Fieber, das mit starkem Durst, Kopfschmer-
zen und hochgradigem SehwScfaegefBhl einhergeht, nach
der Injection machen die wiederholte Anwendung un-

thunlicb. Bei tubercu lösen Hautgeschwiiren und tuber-

culösen firaiiulatioii'.n in frisrhin Narben kemimen hiiu-

fi^'i-r H'^cidive als vülligc iiciiung vor; bei tubcrcuiöscn
l'r-ee-scn in Knochen hat T. sussor verstSikter Kiter*

abüoudcrung keinen Effect

10. Loganiat-cac.

1) Buch tu, lt.. Einige BeMbaelitut-gen über die

Nervenendwirkung des Curarin. Areh. f. exp' rinieiitello

Pathol. Bd. 35. S. 16. — 2) Santesson, C. G., Einige

Bemerkungen über die Nervenendwirkungen von Bniein

und Stiychnin. (Leipz. pharmacol. Institut.) Ebcndas.
S. 67. — 3) Drcser, H. (Bonn), Ueber dio Beein-

flussung des Lichtsinns durch Stn chnin. Eb> ridas. I3d. 32.

H. 2 u. 3. S. 251. — 4) Adams, IVrcy T.. A case of

strychnine poisoning. Brit. .loum. Febr. 10. p. 800.

(Tod eines 20jäbr. Hannes durch 0,9—1,2 Strjcbnin in

Form von Liquor Str)chniac, welches trots Stehens im
Lichte uiizersctzt erschien, nüchtern genommen; Eintritt

der Erscheinungen in 15—20 Minuten, Tod trotz Chloro-

fornunhalationen ; l>ei der Scction wurde starker Rigor

mortis nach 24 Stunden, UeberfüUung des rechten Her-
zens und der Lnngengcfässe mit dunklem Blute bei

Leere des Jinkcn Herzens. Aniimie des Gehirns, hämor-
rhagischer Infaret in der linken Niere.) — .'j) Massen,
G. Blake u. K. < . Worsley, Case of strjchnine poi-

soning. Ibidem. Uct. 13. p. 808. (Günstig verlaufene
Selbstvergiftung mit Battlcjr« Vermin killer, wobei mög-
licherweise 0,035—0,04 Strychnin p:cnnminen wurden;
Aponiorphin wirkte niclit emetiseh. verringe rte aber die

Schwere der Krämpfe, die unti r ' .stiindiu^er Anwendung
von Chlorofiirm noch geringer und seltener wtirdeu und
im 5 Stunden cc.s.sirten ; durch die Magenpumpe konnte
nur wenig Mageninhalt entleert werden.) — 6) Ott,
Lambert (Philadelphia), A case of strychnine-poisuning.

Med. News. Sepi8. p.869.— Barker.T.IUdgway,

Wben is the administration of tiie sulfate of strjrcbnine

coiitra-iiidicatt-d during gestation? IMiilad. Reporter.

Oet, 13. p. 502. (Gefahren der in Amerika üblichen

Anwendung von Strychuinsulfat alsTonii iim bei Sehwan-

gercn, indem 2 mal täglich 3 mg Ursache zu friihzi iti^'en

Uti'ruscontraetionen und Abortus gewesen zu sein sehcmt.)

— 8) Mutert, Adolf, Beitrag zur Wirkung des Strych-

ninchlormethylat. Aus dem Laboratorium der pbaima-
cognostischen Sammlung in Kii l. S. .•^s. Kiel. —
9) Free, Janes {Billings. Montana), Pink root poisoning.

l'hilad. Reporter. May 5. p, 688. (Tod eines 2>;2jähr.

Knaben nach dem Einnehmen eines Aufgusses von Senna

und Spipelia gegen Würmer; nach 4 Stunden hydro-

cephalischer Schrei und Bewusstlosigkeit, Cheyne-Sto-

kes'sche Athmung, Stertor, ausserordentlich heftige clo-

nische Krämpfe des Rumpfes und der Extremitäten,

Zuckungen des Gesichtes und der Augenmuskeln.)

Böhm (1) hat bei Versuchen über di-- Wirkung
des Curarins constatirt, dass auch bei Steigerung der

Dosis auf das 20000 fiuhe der sor Lähmung der Nerven-

endigungen erforderlichen Menge lähmende Aetion auf

die Muskeln nicht eintritt. Die Nervenendigungen werden

bei Kanineben zuerst an den kurzen Muskeln (Ohr-

muschel, Zehen, Nacken), dann an den Yordeibeinea,

hierauf an den Hinterbeinen und zuletzt am Diaphragma

gelähmt. Xach den am ausgeschnittenen Gastrocneraius

angestellten Keizversucheu erregt der gereizte Nerv den

Muskel in stetig bis Null abnehmender Stärke nnd er-

langt durch längere Ruhe die Fähigkeit, den Muskel zu

erregen, wieder. Die Rei/.barkcit des für Einzelschläge

schon gelähmten Nerven ergicbt neben der gesteigerten

E^fidbarkeit sueoesriYe Abnahme der BRegbirfceit der

nervösen Apparate, und beide vereinigen sieh scblicss-

lirh zu der maximalen Curarinwirktmg.

Santesson (2) hat in Sttidien ülur Vergiftung
mit Stryohnin und Brucin bei ü ia i lempo-
raria und R. esculenta gefunden, dass beide Gifte

auf Esculenten viel stärker wiiken nnd dass das Brucin

auf Ksculentcn stärker, dagegen auf Temporarien schwächer

als Strj-cbnin wirkt. Hnnnn ruft das Maximum sein-T

Wirkung aut die Xervenendnpp.irate etwa 25 mal schneller

und intensiver bei Esculenten als bei Temporaiien her-

vor und bringt bei ersteren mässigen Effiset noch Tie!

leichter Ii' rvor. Die miiximrih' Endwirkiing des Strv'ch-

nins tritt dagegen bei E.seulenten nur 12 mal, die schwache

Wirkung nur 6—4' jt"-''! intensiver zu Tage als bei Tem-

porarien. Brucin erhöbt die Refiexexerregbarkcit weit

schirileher als Stryehnin und bringt deshalb nur bei

Temporarien (nie in grusscn Dosen), nie bei Esculenten

Tetanus: Stryehnin hat eine so starke Spinalwirkung,

da.ss bei kleinen und niittK ren (iabeii bei beideri Fruseli-

arten Tetanus auftritt, der nur bei grossen Dosen durch

die NenrenendwiifcoBg nnterdraekt wird.

Dreser (8) bat bei SelbstversadieD mit dem

Hfifner'scben Spcctrophotometer in Bezug auf die Be-

einflussung des T.irht->inn^ durch Stryehnin

(subcutan in die Schläfengegend applicirt) gefunden,

dass dieses die Untersebeidungsempflndlidikeit för die

verschiedenen Helli^'kvi{<grade der reinen Haupffarben

Roth, Gelb, Grün und Blau mehr oder weniger erbeb-

lich, besonders für die schwachen Lichtreizo verschärft

Die Wirkung ist nach 20—80 Mio. dentiieb und hält

Aber 24 Stiuiden an.

Ott (6) warnt vor dem frühzeitigen Auilioren bei

der Behandlung der Strrchninvergiftung mit

Aether oder (^lorofonn, da bei einer glücklich unter

Digiiizca by Goo^l
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CUlorofurnibt h;iiidlung (niil gleichzeitiger Aiiwernlung

VOD Morphin und Atropin) veriiiufenen Vergiftung eines

2jaäbrigeD llädcbeos mit 120 Tabletten von je 1 mg
StayelininsulAit noch nach 8Vt Stunden ein Mbwerer
Tetenusanfall und vorübergehende Asphyxie eintrat.

Falck und Mutert (ö) bestätigen die paralysirende

Wirkung des Metbyletrychnins bei Tauben, bei

denen das Gift 4S—49 mal schwächer als Ftrychnin ist;

hoi sehr kleinen Dosen tritt Erbreehcii ein, das bei

i^iryehiiin niemals V'irkummt. Bei Mäusi ri errc^a-n kli-iNe

Dosen lähmungsartige ifchwäehe, grossere aucii /itter-

bCtregOOgen des Kopfes und der Vorderbeine, auch aus-

|;epräg(e Krämpfe, jedoch keinen Tetanus. Die Wirkung
ist auf Mäuse 8' j—4 mal schwächer als bei Tauben,
während Stryeliiiin bei Mäusen dopin l; so icilli^r und
Brucin ungefähr 2';^ mal schwächer ab bei Tauben
wirkt.

11. ApoeyiK'ar.

1) Amore, Luigi d\ .Süll' a/.ione biMli^giea dell'

apociuina. Progresso med. Apr. Ann. diChim. Luglio.

p. 64. (ApoG}'nin als Herztooicum und wahres Diure-

ticum.) — 2) Petteruti, Gennaro w. Ettore Somma
(Neapel), Sugli effctli cardiofinetici o diuretici dell'

Apocinum cannabinuni. i'ülieliiiiro. p. 285. 335. —
3) Schulze, Max, Ucber die Wirkung des Vellosin.

Ein Beitrag zur Kenntnis« der in der Iliude von Gmso>
apennum laere •. Telloaii Torkommenden Alkaloide. 8.

S2 Ss. DiM. Berlin.

Naah Patternti und Somma (2) bewährt sidi

Apocynum cannabinum tIs Hcrztiinicum nur

in Form der Tinctur in Tagesgaben von Gü— iM) Tropfen,

während Abkodiung der Wurzel, und zwar sehen von

1,0, emetocatbartisch wirkt und nur, wenn diese Aetion

sii'h erst nach längerer Zeit cinsti Ut, diuretiseh uod

cardiotoniscb, mitunter aber auch den Herzschlag be«

schleunigt und AihTthnie heiheifBbrt.

Auf die Nieren wirkt Tinctiira Apncyni nielit irri-

tirend, erzeugt auch bei 4üthgiger Darreichung keine

Albuminurie und macht bei geringen Mengen von Ki-

weiss im Harn diesen soor eiweissfirsL Bei den im
Neapolitaner Hospital der ünheitbaren gemachten
klinisclicn ViTsueben ergab sieh nach sphygtnogra])l)isolii'n

\ ersuchen stets lliiherwerden der primären Blutwelle

durch Verstärkung der Systob' umi Verlangsnmung der

Pulssabi, mit der bei starken Dosen und länger /ort-

gesetzter Cor Intermittenz dureh diastolische Stillstände

(Vaguswirkung) einherging. Vereinzelt kamen auch un-

gleiche Höhen der systolischen Welle vor. .Steigenmg

des Blutducks Hess sich nicht in allen Fäll< n nach-

weisen. In einem Falle wurde Vermehrung der Uam-
stoAnenge nachgewiesen. In der Hehrzahl der Oonpen-
8ation--'-i'"'nii(eeti trat die günstige Wirkung (."^chwinden

der 0' 'letuc und Dyspnoe und Besserung des AUgemein-
lK-(iii<b.ns; am '2. oder .'J. Tage. a\isnahnisvrei-i' -piiter

(in einem Falle sogar erst am 12. Tage) ein. Uitunter

wirkt das Mittel noch günstig nadi Teigebliefaer Digita-

lisanwendung

Nach Scbultze (3) hat im Berliner pbarmacolo-
gisehen Institafe ein aus der Rinde von Oassospermia
Velosii dargestelltes Alkaloid, Vellosin. da- nvA di ni

(ias.sospermin von Itoc b e f o n t ai n e und De Frei las

(Her. 1877. I. 4;5Ü) nicht identix h ist und dem Brucin

chemisch nahe zu stehen scheint, physiologisch unter-

sucht und als ein krampferregendes und durch Atbmungs-
lälmiung tödtcndcs ziemlich .starkes Gift erkannt, dessen

letale Dosis für Frösche bei 0.05 und Kaninchen bei

0,15 pr. kg liegt. Bei Kr^'schen bewirkt es fast nur

reflectoriscbe tetanische Zuckungen, später Lähmung,
bei KaoiDCfaen bis zum Tode anhaltende donische.

seltener tonische Krämpfe, die xurwalteiid von der
Medulla spinalis .ausgehen. Auf -Muskeln und periphere

Nerven wirkt es nicht ein; das Athmuogscentrum wird
zuerst gereizt, dann gelähmt. Die Pnlsft«quenz setzt

V. nni etw i .lO jiCt. durch Uiliicung der .Aceleratoren

lierab. am Vagus, <lie automali.->choii tianglien und den
Ib r/tmiskel wirkt es nicht ein. Der Blutdruck wird

dadurch theils infolge von Verstärkung der Systolen,

theils infolge von Gefässoontraetion donh Reizung des
vaaomotoriscben Centrums gesteigeri

12. .'\scl«'jiiaducoai'.

1) Sucliannek (Zürich), l'eber (ivninenia silvc.slrc.

Thcrap. Mish. Aug. S. 4(«. - 2: Rabow, S., Be-
merkung zu der vorstehenden Mitthoiluog des Uenm
Dr. S. über G. silv. Ebendas. S. 406.

Nach Versuchen, die .'•uchannek (I) und I'eine-
mann über die Einwirkung von (irmnema sil-

vestre (vgl. Ber. 1893. 1. 419) auf die Geschmaeks*
empfindung, wobei die trocknen Blätter und ein

»laraus bereitetes Fluid-Ettract, SOWic 2 proc. alkalisir(<:

Gymneminsäurel.j>ung benutzt wurden, liebt Kauen von

H 4 Bbidern und Bepinseln mit GymnemaliVsiing con-

stant die Kmptindung für .Süss (Zucker, Sacbann,
Glycerin) auf und schwächt die Empfindung für Bitter,

ohne sie jedoch aufzuheben, sodass Chinin und Alo8
noch stets mareant unangenehm bitter sohmecken.
Nied- rschliige mit den genannten Süssstoffeu giebt allta-

lische Gymnemasäure nicht, sodass der Effect als

temporäre Lähmung der staaempfindenden Geaehmaeks«
fasern erscheint

13. Rubiaceae.

1) Planchen, Louis, Tableau des earaetcres des
principales ecorccs de quin^iuinas aniericains. Neiuv. Ment-

jiell. im d. No. 1. 1>. 74. - U.) .Noorden, v. u. N. Zuntz,
L'elier die Kinwirkung des Chinins auf den ."Stoffwechsel

des Hcnscbea (nach Selbstversuchen von Dr. Irisawa).
Vhdlg. der Bert, phrsiol. Gesellseh. a. 96. Jan. S. 208.

3) Venediger. Edmund, l'eber den Fiiidiiss des

Chinins auf die Stickst^tflausscheiduiig beim Menschen.
8. 30 J^s. Diss. Halle. IS'.tß. — 4) Williams, Francis

U., The teniperature a« a guide in tbe administration

of quinine in malaria. Boston med. aad suig. Joum.
\o. 20. p. 471*. - - 5)Lemanski i'Tunis), Do l'emploi,

daus les colouies, de lait condcnse et de sulfate de

quinine cumme traitemeut prevenlif. Bull. gen. de.

Thcrap. p. .')49. — (j) Binz, C, Unsere jetzige Kennt-
niss von der Malariafieberheilung durch Chinin. Centrb).

f. d. med. Wissenseh. No. 2. S. 17. (Notizen aus
Mannaberg's Malariaparasiten über die Giftwirkung

des Chinins auf diese und die davon abhängige Heil-

wirkung des Chinins bei MalariaafTectionen.) — 7)

Valenti, Contribuzione clinica alle studio dell' azione

tossica dclla chinina nei malarici. Riv. din. No. 7.

(Fall von Haemoglobinurie bei einem Hj. Malaria-

kranken, constant auf 0,"2.') Chinin, hyilrochloricurn,

auch nach Chinadeeoct auftr tcnd.) S) .'^kraup.

Id. II. u. F. Konek v. .\orwall, IVber neue Ver-
bindungen der Chioaalkaloide mit AetbyUodid. Wien.
Akad. Ber. CIL 9. u. 10. S. 771. — 9) Wunseh.
.•^ur !a benzoilquinine. Compt. rend. T. C.XVII. Xo. 7.

p. 407. — 10) Grimaux, E., Laborde u. Bourru,
Sur les bomologties de la quinine. Ibid. T. CXVllI.

No. 24. p. 1303. — 11) Dieselben, Sur l'action

physiologique et th^rapeutique des homologues de la
quinine: cupreine, quinethvline, quinopro|n']ine. BuU.
de I'Acad. Paris. T. .^2.' p. 2.i. — 12) Waters,
Ernest K. i llieM i, s.\ mpli irnl (sodiiim eaffeine

sulfonatc) as a diurclic. Bril. Journ. June 9. p. 1241.

(Durchaus negative IBcfolge bei Hendeiden und HTdrops
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in 3 Fällen.) - 13) H.-n.ing, II. u. F. W. I'a.ssmore,
Tlie prM|jcrUrs ;iii<J luJvaiitages of syniphorol, tho ncw
(liun tic. s. 8. pp. London. (Zunahme der Harnmenge
nni JTO tiTO ccm heim (iesuiiden bei 4 Dosen von
1 g im Tage.) — 14) Hcyl, Richard, Klinische Bob-
achtungen über das cofrtinsulfii.saurc Natrium als Diu-

reticu?n. S, .'),S .^s. Di.ss. H. rl. — 1.")) Ovorlarh,
Martin (<lrciz). Mit^riiniri, •• ine Wirkung und Hedeutung.
Wien. med. Blatt. No. ;51. S. 437. — 17) Migrainin.

Ther. Mouatsh. Apr. S. 190. — 18) Bauerilti«ill
(tuirlitz), lieber Migninin. (Dr. OTcrIach). Med. Ctrl.

Ztg. Nil. 3'). — 1"J) Ewald, Das Miprünin Overlach.

Ik'rl. klin. WochcuM-hr. No. 21. — 20) liernhcim
(Lichtenau), Mi'jranin angewendet bei verschiedenen

Affcctionen. Utücb. med. Wocbenscbr. No. 22. — 21}
Weiss, Jut., Ueber den fherapentisehen Werth des
Mipr.üiin. Wien. med. BI. No. 40. S. 5rH. — 2-2)

Mo oller, J. ((iraz), Ucbcr Ipecacunnha. Pharm. VoaL
No. 16. (Phamaeognostisob.)

Ucber die Beeinflussung der Stickstoffaus-

Bcbeidnng dnreb Chinin liegen fast gleichzeitige

Selbstversuche von Irisawa (2) und Venediger (8)

vor, welche beide im StickstolTgleichgewichte ausp-fiihrt

vurdcu und trotz der Verschiedenheit der benutzten

Dosen das Resultat ergeben haben, dass nieht nnmit«

tclbar, aber in 'Im den Versuchen folgenden Tagen

beträchtliche HerabM tzung der N-Aussciicidung statt-

findet, die nicht durch spätere Öteigerung über die

Nonn eompen^ wird.

Kin rntersi'iiied in dm niMiltalen ist nur insofern

vorhanden, als bei Irisawa, der an 4 Tagen 0,5—0.7

bis 1,1— 1,4 Cbininum muriaticura in Dosen von 0,1

bis 0,S vertbeilt, nabm; diedbininausscbeidung am 1. Tage
vm 0,5 Sber den früheren Wertti sti^, irtOirend bei
Venediger, der Dosen von 2.0 und 2,5 in 2 Gaben
nahm, der N-Wcrth am 1. Tage gleichblieb. In L's

Versuchen lietruj^ die ersparte N-Menge in den 4 Cbinin-
tagen und den S folgenden 10 g und die Uanimenge
var nieht vennefart, «ihiend bei Y. am I. Tage
deutend veniu brte Dioreae (beinahe das Doppelte der

Norm) sl.iuiand, gleichzeitig aber narcotische Neben-
ctVecte. Augcnflinimern und Ohrensausen, auch Uebel-

kcit eintraten. Bei Irisawa machte die Phosphorsäure
die Ausscbeidungssebwankungen des N in flacherer Gurre
mit; die Ilarnsäureausscheidung wurde an den Chinin-

tagen nicht beeintlusst, fiel aber nach dem .Vufle'ren

der Versuche in den ersten Tn^^en von 0,7— 0,95 auf

0,50—0,58. Die Z.ihl der Leucocften sank in der
(3iininperiode von 6700 aof 4690.

Daas Chinin dhreeten Einflnsn auf den Eiwdasver-

brauch der Zellen ausübt, lehren die von Irisawa

unter Zuntz, nach der Methode von Magnus-Levy
ausgeführten Selbstversuche über die Einwirkung des

Chinins auf den respiratoriseben Gasveebsel,
di'-, I IscIm'i mannigfache Schwankutifren in Folge in-

dividueller Besonderheiten bietend, äauerstoffverbrauch

und Koblensänreausseheidung als nieht beeinflnsst er-

weisen, während Steigening dar AthemgrSsse statt-

findet

Williams (4) empfiehlt dieDock'scbe Metbode
der Chinindarreiehung (1,0—1,9 in LSsung, wSh-
rend des abnehmenden Fiebers, d um am 7.. 14. und
21. T,it;e wiederholt) bei Malaria als die spar-

saia b . M lierste und vor Nebenerscheinungen am besten
scbiii/'.nde.

I.cmanski (5) rühmt nach Erfahrungen bei Kiseu-

bahnarbeitwn in Malariadistrictftn von Tuiis die pro-

phylactischc Darreichung von 0,25—0,5 Chi-
ninsnlfat in Caffee mit Rum.

Nad) Grimaux. Laborde und Bourru (\0) be-

steht in der homologen Reihe des Cupreitis und
des Chinins, d,*vs nach den I ntersuchungcn y^ni Ar-
naudund Urimaux Metbylcuprein, CäsUjiNO.OCU, ist,

demsiehChinithy I i n (Arcthylcuprei'n), C»H,|N0,OC2Us
und Chinopropy lin (PropylcupreTn), CiaHjiNt^OCjlI:

als höhere Glieder derselben Hcihe anschliessen, ein

Zusammenhang zwiscli ii '1- r Zu^ riii'e ii-.etzung und der

physiologischen und therapeutischen Action, so zwar,

dass die Activität vom Cuprein bis zum Chinopropylin

wächst. Cuprei'n ist nur halb so giftig wie Chinin,

Chinopropylin 4 mal giftiger als Chinin; auch fibertrifft

der antilbeimis -he Effect des Chinaethylins und Chino-

propylins bei j^esunden Thicren die des Chinins und
('upreVns bedeutend. Cuprein besitzt nur geringe anti-

periodische Wirkung und ooupirt au 1,0 Fieberauiällo

nicht zum ersten ifiile; seine temperatnrfaerabsetsende

Wirkung ist nur halb so stark wie die di s Cliiniiis.

Chinaetliylin-?^ulf.it ist ein treffliches Antiperindicum,

das zu 0,."»- 0.75 die Anfälle coupirt und auch pemi-
ciöse Anialle, gegen weiche Chinin sieh ohnmächtig er-

wies, rasch eoupui, ohne in diesen Galwo Sebwnidel

oder Ohrensausen zu bewirken. CTiinopropylin 'nls

Sulfat) wirkt iu noch kleineren Dosen (O.e.) bei Malana-

fieber coupirend und hat eine sehr st.irke antipjTetische

Action im Typbus, ist aber stark toxisch und erzeugt

ausgeprägte Nebenerscheinungen (0hrensau9en,Scbwindel,

Nausea, allgemeines l'nwohlsoin), so dass es als Medi-

cament sich nicht empfiehlt, während Chinacthylin als

solches selbst Vi'i/üi;r vor dem ('hmin als Antityptcum

und Antipyreticum besitzt. Inwieweit diese aus dem
Cuprein der (%{na cuprea darzustellende Basis in ge-

nügenden Mengen zu bcsehaffen ist, um dem Güaia
C^ncurrenz zu machen, steht lieilieh daUn.

Die von Heins dem coffeTnsulfosauren Na-
trium (Symphorol) als Diureticum aus physio-

logischen Gründen viudieirte IVberlegenheit anderen

Mitteln gegenüber, hat sich am Krankenbette nicht be-

stätigt. Nach den von Ueyl (14) ausführlich mitge-

thdlten Erlfiihrangen in der SenatorVben Abtheilung

der Charit.' kommen nicht allein Fälle v r. in :i- n

unter der Kiuwirkung des Mitft-ls die l!iLii j.-.r :it

steigt. Sondern ger.idezu alminimt. Auch d,i, wo diese

diurctischcn Effecte zu Tage traten, waren diese nicht sehr

bedeutend (in maximo die doppelte Hammenge) und
machten .sich keineswegs, wie beim Gesunden, unmittel-

bar nach 4,0, sondern erst in 8—4 Tagen oder noch

sp.iter nach Verabreieluiii>; v-ui 0— 12 i; gi Uend. .\uch

bei Tagesgaben von 4 g wurde der diure tische ElTect

nicht beschleunigt oder erhobt. Uestehende Albumin-

urie wurde durch Sympliorol nicht vt rscblimmert« da-

gegen erzeugte dieses audi bd Tagesgaben von 8,0 mit-

unter Brechnei>:uiig. Flimmern vor den Augen und kalten

Schweiss. Erhöhung des arteriellen Druckes war

sphygmographisdl noiht ZU constatircn, ebenso wenig

PulkbescbieunigaBg. In einseinen Fällen von Compen-
sationsstSmngen wirkte Digitalis weit günstiger.

Overlach (Ifi) empfiehlt als aonverines Mittel

bei Higräne ein als Migränin bezeichnetes Gemenge

von Antypyrin, Coffein und Citronensäure, von welchem

1,1 (!) (cutsprechend 0,1 Coffein) 2—3 mal taglich in

Oblate oder in Wasser gelSst, gegeben werden. In der

Regel reicht ein Pulver ans; das 2. ist naeb S Standen

2U verabreichen.

Dass die Miscbung in vielen Fällen von iiemi-

eranie coupirend wirkt, bestätigen Baoernstein (17),

Kwald (r.i) und P.crnheim tiich denen es auch

in anderen Formen von Kopfschmerz, uamcntlicb in

allen Stadien der Aleobolveigiftung, bei Tabaks-, Mer-
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phhim- und Cblorslkopfveh, aoirie beim Kopfselimen
der Ncurastlicniker und im dcfolge von Influenza, ferner

bei Iscliiiis und auch bei Neuralgien (t>ccipitalncuralgic,

Prosopalgie) sich bewährt. Bernheim gab es aucli

mit Erfolg gegen scbmenbafie Erectionon bei Gonorrhoe,

doeh ertragen Fhmeik das Mittel aiueheueod besser als

Mäootf.

14. Hydrophyllaccao.

Surliannek, (Zürich), Eriodietyon (;liitiii<>.suni

Yerb» saut«, ein Gescbmackscorriceaa. Tiier. UonaUh.
Nov. S. 571.

Die schon 1886 in Forin eines äyrups von Uarts

rar YerdeekttDf des Chinin gesehmaeks em-

pfohlenen Blätter von Eriodietyon glutinosum
vermöi^en nach Suchannck die Etnpfiii<lung für in

\\ a^cr lüüLicbe Bittentoffu, z. B. Cluniuäultat temporär

anbuheben. Die Wirkung versagt in Besug auf leiebt

lösliche Chininsalzc (Chiuirium bisulf. soluUnn, Chinin,

muriaticum), Cascara sagrada und Aloe ganz. Die Em-

pfindung für Süss vird nicht altchrt

15. Synanthereae.

1) Mnrrell. Wiliium, The action of S.neri..

Jaoobaea in ihe Ireatment of (anetional amenorrhoea.
Brit Jonrn. March. 31. p. 679. — S) Abram, 6.

Stewart, Gase of Urticaria produced by santonin. Lanret.

May. 12. p. 11 8ß. (TypiM-he l'rticaria, jedesmal n;ieh

dem Kinnehmen von Santonin bei einem Kimle.) - 3)

Coronciii. Giusto (Floren/;, Sulpassaggio dcUa saoto-

nina e dclla santoninos!>ima nel latte di donna. Ann.
di Chim. Nov. p. 284. — 4) Kramer, Leopold, Ueber
die Santoninkrämpfe beim Kaninchen. Ein Beitrag zur
(lem^se der KrampfTormen. Aus dem c\p. pathol. Inst,

der dtsch. Univ. Prag. ZlAchr. f. Heilkunde. Bd. XIV.
S. 808. — 5) Lazsaro, Carmelo (Palermo), Ricerebe

aperimentali sal prineipio attivo della Carlina aeaulis.

Arch. die FarmaoolofHa e Terap. No. 8. p. 988. — ß)

Mendeläohn, Martin, Ueber Inula pravi-oii^ns. (n<^rl.

pbarmacol. Inst) Dtsch. med. Wocbenschr. No. '60.

S. 610.

Murren (1) rOhmt das als Yolksmittel bei Men-
?i(ruationsstörun<,'''n 'iLen'Htle Kraut von .'^•üfrio

.lacobai-a bei .Vmrn'irrlMi' inf'ilt'e von ürkiihung
(nicht bei .\niiraie) in Form t in- r Tiii'^Mir \ ] :

10':, die

er in Dosen von 1,0—2,0 allraälig steigend anwendet
Auch ein als Scnecin bezeichnetes braunes H.arz erwies

sich zu 0,12 mehrmals täglich wirksam. Das Mittel

wirkt nicht nur beschleunigend auf den Eintritt der
Catamenien, sondern steigert auch <liv .Menpe der Men-
slruation und beseitigt in vielen Fällen die b<>cleitendo

Colik und Cephalaea.

UnteiBUfiluiagwn (8) Coronedi's über deaUeber-
gang von Santonin und Santonozjm in die
Milch stülender Frauen hatten negatives Resultat

Krämer (4) weist als Ursprungsstättc der

Santoninkrämpfe das Grosshim nach, indem die

vorwiegend elonisehen, naeh den Typus der rinden-

epüeptischf'n von dem vonleren zun Unteren Ende ab-

lauft-nden Kränijife nach Kntfemuns: des (irossbirns

ihren typischen Ablauf verlieren. Das Fortbestehen

atTpiseber eleoiseher KriimpfiB bei fehlendem Orossbim

(und Mittelhini) spricht gegen die .Ableitung der elo-

nisehen Krampfcomponente von der Hirnrinde. Zu

Gunsten der Ableitung der Santoninkrämpfe Tom Gnm-
hini ^riobt auch der Unstaiid, dass zur Eneugung

OQIE VSD TOXICOLOOIB. 411

der KrSmpfe bei eibaltenem Grossbirn g> ringerc Dosen

erforderlich sind, dass bei halbseitiger Grosshimcxstir-

pation Krämpfe nur in der contralateralen Körperhälft«

auftreten und dass Cbloralhydrat die Santoninkrämpfe

aufbebt Respfaration und Ciioulation sind vor den
Krampfanfalle nicht aftioirt; in diesem tritt Irregularität

der Athmunp, I'ulsverlangsamung und meist auch er«

bcbliehe Blutiirueksu is,'erung ein.

Zu den Ilirukr.impfgiften gehirt n.ich Unter-

suchungen von Lazzaro (.">) auch das in Carlina
aeaulis L., der Eberdi.stel, enthaltene active Princip,

das aus alooholischer Lösung als eine braune Hamaure
sieh amorph ausscheidet. Die dadurch h>:\ Säuge-

thieren bervorgerufencn tonisch - elMnisehi n Kriunple

werden durch .\naesthetica aufgehoben. Auf Frusi he

wirkt es nicht Die Wurzel der in Sicilicn als Masti-

cogna bezeidMieten Pflanze soll 1883 in Kaccopalumba
und 1898 in Alia den Tod nn-hrcrer Kinder berbeige-

fflhrt haben. Als Kraukheit-ssymptome werden Er-

lirt-rhi n mit L' ibschmerzen . Intoleranz gegen ."Speisen

und (ietränke, Anuric, Verstopfung, bleifarbenes Aus-

sehen, kleiner und häufiger Puls und in den l' tz.ten

Lebonsmomenten nervöse Erscheinungen, als Leichen-

befund systolischer Herzstillstand und streifige Röthung
in Magen, Duodernum und Ilcum angegebiii

iihrigciis fraglich, ob es sich um Carlina aeaulis oder

um eine v.arictät vou Carlina (Airaefylis) gummifera
handelt ttef.)

Mendelsohu (6) hat die in Australien unter dem

Namen Stinkkraut bekannte und als Antastbmaticum

benutzte, in dem Mittelmeergebictc früher als Mittel

gegen Sehlangenbiss benntste Inula graveolens

phannacologisch untersneht und vi rseliiedctjen E\-

tracten eine lähmende Wirkung auf die Atbmung und

den Locomotionsapparat* besonders die Hintereilremi-

tttsn, bei Mcerschwdnchen, Mäusen und Fröschen con-

statirt. Ein Einfluss auf die Ilerzthäligkeit, der nament-

lich wäasrigen Extractcn zukommt, ist auf das reichliche

Voibandensein von Chlorkalium znrOeksnfBhren.

Beim Behandeln des Extracts mit 'JO proc. Alcohol

wird das Eitnct in einen unlöslichen, kleineren Tbeil,

der sieh ganz in BoraxlSsnng auflSst, und einen in AI*
C'ihi'l von fO pCt. hisliehen Theil geschieih n. von denen
der erste direci erregend auf das Krampfecntrum in

<ler Medulla ob longata wirkt aber auch lähmende Acii -n

besitzt während der zweite nur paralysirend wirkt, und
zwar aitssehKeaslich oentnl, <hum Betbätigung der

Nervenstimme und Narrenendigimgen.

16. Cupuliferac.

1) Krüger, Bruno (Rostock), Ein Fall von Idio-

sjmerasie gegen Tannin. Dtsehr. Wehsehr. Mo. 18.

S. 411. (N.'ii'h 1 proc. Taiuiitil''Mnig als X.nsendouehe

auftretende liothung des Grsiclits und der ('oiijunetiva,

des Hachens, des weichi a «i iutnens tii^ zur Hälfte des

harten Gaumens, an der lütigloltis und am Kehlkopf-

eingang, Vermehrung der Thränen- und Nasenschleim-

Secretion. K'ipf>ehmi'r/. im Hinterkopf, Ohrensausen,

Druck in den Augen, ."Spannung am (iauinen u. Atliem-

noth, 1' 2
'2 .Stunden anhaltend: kein Kxanthem.l —

2) Meyer, II. Marburg), Tannigen, ein neues .\d-

stringens für den Darm. Dtscb. Wchschr. No. 81. —
3) Hüller, F.. Bemerkungen zu vorstehendem Aufsatz.

Ebcnd. — 4) Tannigen. Therap. Mtsh. Sept. S. 4Ri).

•') W'i'i,, Rudolf. Vi-rtiliirlinide Untersuchung des

i^uercitrins und der ihm ähnlichen Verbindungen. 8.

60 Ss. Diss. Juijow. 1898. CKein ehemiseh.)
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H. Mcrer(3) glaubt in einem von ihmTannigon
genannten K>sigsHurccstcr desTannij), das 2 Essigsäure-

n-'-lr enthält, i-in <hii Magen unv<rHndcrt passirendos

uud iiu Darm uur allinäiig der Resorption UDtcrliegcndes

Adstriagena gefunden an haben, daa aieb naeb Ter*

suchen von F. Miil!«;r (3) auch bei chrotiischem Dann-

eatarrh und hei Diarrh-ii-n ihr I'hthisiki r l>.:w:Uir1''. Itoi

aoutcn Durehlallcn dogi-geu weniger cciatant wirkte

und bei reeidivirender Dysenterie zu 8 g pro die gege-

ben r'l< n mussle, ehe die Stühle normal wurden.

Tannigcn bildet eiu gelblichgraues, gerucb* und
geschmackfrcics, in Wasser bei 50° zu fadenaiehender,
bouigartiger Masse sich r-rweichondes PuImt, d.is sich

in Wasser und verdünnten Siiureri nieht nvrklich löst,

in A''!l.iT und liei-M-m W'ass.-r Sj.urW'-iM'. dai;' ^^en in

Alcohol und m rdiinriteu Liisungen von Natriumphos-
pbat, S'ida, K.ilk. B'.rax mit gelbbraaner Farbe 1i.slich

ist Beim Kochen oder bei längerem Stehen der alka-

lisehen Losungen wird T. in (Jcrbsriure und Essigsäure
gfspaltcn. Mit Ferros.il/i ii 1,; , lanninreaction.

Hi-hw.uhalkalische {.isung mit Nairiuinphosphat fällt

Leim und Eiweiss; Zusatz von Alkalien und Borax hebt
die adstringirende Action auf. Bei Tbieren achidigt
Tannigen auch m mehreren Gramm den Hagen nicht;
ein Thril <] k TanniL'ens tritt nnverilndcrt in den Harn,
der naeh gm-sseren Dosen (Jallussiiure enthält, intra-
venös wirken mehrere dg in BoraxliVsung nicht schid«
lieb. Bei einem Djsenteriker war trotz der grosaen
Dosen -weder Taan^^ noch eins seiner Derivate in den
Pacces nadiwriabtt. Man kann es messerspitzenweise

3 Smal tägh'ch geben. Als Einblasung oder zu Be-
pinselungen kann e.s au<-h 1>ei ohron. Rbiaitia and La*
tA-ngiti« versucht werden.

17. Saücineae.

Adolpbi, M. W., Sur le goudron de tremble.
Areh. des Se. biolog. T. IIL No. 1.

In dem in ein/einen Gegenden Itusslands viel be-

nutzten £spentheer (Tbeer von Fopulus tremula)

fond Adolphi 16.07 Phenole, von denen der groaste

Tbeil zwischen 2.'»0 und 270 siedet; der niedriger sie-

dende Theil war *iuajae<d. Ausserdem enthält der
Tlicer I\araflin, Kssi)^».;iiiri- und ringe Mengen Propion-

säure, Buttersäure, Baidriausäure und CaprofIsäure.

18. Gannabineae.

1) Haelcensie, Stephen, The special therapentie

valOA of Indian ITemp in ccrtain morbid states. l'hilad.

Reporter. \<>v. 3. p. 607. 2} I.apin. Leib, Eni
Beitrag zur Ki iintniss der t'annabis Indiea. 8. 71 Ss.

Jurjew. (I'liannaceut. Institut zu Dorpat.)

Hackenzic(l) empfiehlt Cannabis Indiea ge-
gen habituelle Kopfschmerzen in Dosen von 0,015
Ms O.O.*? Extro i lu rillrnr.irin Morgens und .Mn'uds,

und wenn diese Dosen nicht ausreichen, 7U O.ÜG Mor-

g« ris und 0,08 Abends oder selbst 0,<H] .\1>.mis und
Morgens; femer bei Neuralgien und den lancinireoden

SebmeFsen der Tabctiker. wo jedoch Exalgin mehr leistet,

und bei (lastral^ie und Enirralgte, dann gegen inten-

siven Fniritus bei Hanlkrankheiten, und tiei rniritus

(zu .')— 10 Tropfen TuH 'nra ('. i.). Intoxicationser-

scbeinungen bat M. zweimal nach 0,045 in Folge da-
von, dass der Pai die Pillen ans einer anderen Apo-
theke bi-zog, bcoT'.'l'f^

Aus den llerba Caanabis Indicae bat Lapin
(2) mehrere unwirlcaame Stoffe und eine von Ihm
Cannabindon genannte dunkelkirsehrothe Masse von
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grosser Aetivifät abgeschieden, die sieb vollstSndig in

Alcohol, Aether. Chloroform, Benzol, Xylol, Toluol. Ni-

trobcnzol, Aceton, Aldehyd, Aethylenchlorid, Am>lal-
colnd, Terpentinöl, Olivenöl, Eisessig und cunr. Sehw' -

feUäure löst und der L. die Formel CgHuU beilegt

Sie seheiot dem im Handel als Cannabinon voriiu-
denen Indischen Hanfproducte ziemlich n.ahezustchen.

I.apin bekam nach 0.08 in Dosen von 0.01.0,01.0.02
und 0.04 in eiuetn Tage g>Miomnien Ciefühl v^iti ."-ehwere

im Körper und .'»chlafsueht, während bei einer Krau
nadl 0,08 Abends genommen Ohrensausen und schwen"
Tritume, nach 0,04 zuerst Visionen, dann Schwindel,
l'ebelkeit, Verlust des Bewnsstseins, Anästhesie und
.^t.arrkrampf, etwa 2 .Stundeii mit Remissionen und
Exacerbationen sich geltend machten. Cannabindon
seheint, mit Cbocolade verrieben, schon in 6 Tagen aetee

Wirkung einaubfisseo.

19. liaurinoae.

1) Salkind, Joseph, Ein Beitrag sur Kenntniss

der Benzoi^harze. 8. 79 Ss. Diss. Jurjew. 18;»3. (Che-

mische Untersuchungen über Siam- und Sumatrabenz<i> .)— 2) Landi-rer, Albert (Leipzig), Die Hehamll in^

der Tuliereulose mit Zimmtsäurc. Ther.ap. Mon.ifsh.

Febr. S. 47. — 3) Derselbe, Die Technik der Zimmt-
säurebehandlung der Tuberculose. Ebendas. S. 98. —
4) Derselbe, .\nweisung zur Behandlung der Tuber-
culose mit Ziinint.säure. S. Leipzig. — .')) Richt.T.
I^aul Krii'drich und .'spiro (Berlin), Lieber die Wirkung
intra\en<iser Zimmtsäureinjectionen in das Blut. (Aus
dem Laborat. der chiruig. Privatklinik von Landerer
in Leipzig). Ardi. t eip. PathoL Bd. 84. H. 8 a. 4.

S. 389.

Landerer (2) berichtet über die Hei 1 w i rk u n i;

der Ziramtsäureinjectioncn bei T u be reu 1 .o>f

und betont, dass chronische Tuberculose der Lungen
ohne nachweisbare Cavemen, wenn auch mit reichlichem

Baeillengehalt und mbsiger abendlieher Temperatur-
sti-igerung bei hinlängli'-h langiT I^ liandlung '3 .Tahri

'

stets geheilt wird, und anniileTH'! .luch bei vorhandeiien

Cavernen ohne westutlii lir reni|)i ratursteig<-rung mit-

unter ansebolicbc Besserung rcsultirt. Grosse Cavernen

mit hohem eonttnuirliehem Vieber and acuter Phthise

(mit vielen Strepto-, Staphylo- und Pneumooeecen) wer-

den nicht od'^r nur vorübergehend gfinstig beeiuflnsst.

zwei Kr Ulken, 'lie 2.Lahre naeli der n'^handlung starben,

fand sich ."-^ehrutnptung der Lungenspitzen. Auffällig ist

die nach intravenöser Injection auftretende starke Ver-

mehrung der Lcucocyten, im Anfange der moDonucleären,

später besonders der polynncleärcn, die nach l' t bis

2 .Stund- n beginnt, bei mittleren Dosen ihre Höhe mit

2j|facLer Vermehrung i rreiiM und in 24 Stunden ab-

klingt; bei parenchymat' s t u:i'i subcutaner Injection

ist sie b^eutend schwächer. Auch in einzelnen Fällen

von Darm-, Mediastinat- und Urogenitaltubercnlose hat

lt. Heilung bezw. Besserung gesehen. Bei chirurgischer

Tuberculose zieht L. die Zimmt.säure dem .lodofi.rm \ot,

weil die Krseheiriungen viel milder sind und gleich-

zeitig die Möglichkeit der Combination der Allgcmcio-

hehandlung mit intravenösen und giutSaJen Injectionen

V I W' dureh auch die sehwersten, multiplen Fungi

/.III 11' Illing g' bracht werden lii.nnen. Die Besserung

beginnt bei 2 maliger Kinspritzung in der Woeh'' oft

erst nach r>—8 Wochen. iJie von L. früher lienutztc

Emulsion kann zur intnvencsea lojectiun mit ä proc.

sterilisirter Lösung von zimmtsaurem Natrium, bei der

ehirurpsrhen Tuberculose auch behufs Kinspritzung in

die (ir!t iikhidilen durch eine sb.'rilisirte Suspension vuu

Zimmtsaun- in »ilycerin (1 : 20 bis 1 : 10) ersetzt wer-

den. Für die Em'ul.si>>n giobt Landirar die Formel:

Ik. Acidi cinnamylici subliliter praep. 5,0, OL Amjrgd.

dule. 10,0, VitelL ovi unius, Solotion. Natrii ehior.

(0,7 pCt) q. s. ut f. emolsio.
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Das Voi lialtiMi rler H 1 u ( bcstau (1 1 he i I e hei
Z i ni rn t'.riurfinjec t ion ist in eingehender Weise von
Rii hii r und iSpiro (5) untersucht, welche st-arke Zu-
nahme der Leuoocytea (von 170 000 auf 560 000) auch
in einem Pelle ron üenal - l}*mphatischer Leukämie
constatirten, doch hielt die Leucocytose nur 24 Stunden
an, von weicher Zeit an allmäliges Sinlicn der Leuco-
cytenmcnge begann. Die auf einer wirklichen Ver-
mehrung berahende Leueocjrtose, der eine Vermioderung
nieht TOfausgeht, leset sieh regelmSssig aueh im Arterien»
blttt, obschon schwächer als in den zugehörigen Venen,
CODStatiren und ist daher auf viTim-lirte Production in

den blutbeieitendcn Organen und Ausfuhr aus diesen
zu beziehen, um so mehr als sie nach Milzexstirpation
weit geringer als bei normalen Tbiereo ist. Die rothen
Blutkörperchen bleiben unverändert; weder Bildutijj von
Schatten noch Verraindening des H imoglobins tritt ein.

Mit dem Auftreten der I-eni oc\t..sc tjcht Itoi Hunden
und Kaninchen nach 2—3 .Stunden Ahnalime der Zahl
der Blutplättchen bis zum völligen Verschwinden sowohl
im arterielleo «ie im venösen Gefässgebiete einher;
oaeb S4 StBnden itellt eich das frühere Vabiltnin
wieder ber.

30. Rantmcalaceae.

1) Spindler, Wilhelm (Libau), Ueber Podophyllo-
toiin. Ein Beitrag zur Lehre von den Abfiilirmitteln.

gr. 8. 69 Ss. Diss. Jurjew. 1893. — 2) Rosendahl,
E. J., Farmacologiske Undersökningar beträffande Aco-
nitum septentrionale. Diss. Stockholm. 1893. —
Kobcrt, Ueber die Wirkungen des Septentrionalins.

Dorpat. naturhi.st. Verhandl. S. 199. .\h<h.) — 4)

Sick, Paul, Ein Beitrag zur Kenntuiss der Aconitwirkung.
8. 66 äe. Dias. GieiHnraid.

Spindler (1) bat tmter Kobert Verradie fiber

die Wirkung des Podophyllotoxins angestellt

und dabei ermittelt, dass ihm jede beschleunigende

Wirkung auf die Peristaltik abgeht, ob.scbon es nach-

weialieh ala solides durdi den Darm anagesehieden wird.

Subcutan oder intravenös erzeugt es in grossen Dosen
sehwerf dys-Mit^rieche Erscheinungen im Darmcanal und

bcwu-kt parenchymatöse Nephritis und Uämorrbagicn in

Teraebiedenen Organen. Beim Measdien wirkt Podo-
phylloto\in zu 0,01 nachhaltig laxirend, ohne Neigang

zu nachträglicher Üb.stipation zurückzulassen: auch bei

subcutaner lujecUun kann bei Ubstipirtcn Stuhlgang

remUfven, dodi nsnltiit eine so bedeutende loeile

Schwellung, Röthung und Sehmcrzhaftigkeit. dass diese

Anwendungsweisc entschieden contraindicirt ist. Das-

selbe gilt übrigens aneh fQr die GktbarÜnsäure.

Auf das isolirte Froschherz ist P. ohne Wirkung,
dagegen tödtet es den isolirten Frosehschenkel ab.

Ausseilialb des KSrpera «Rengt es im Blute Intra-

eoipusculäre Mctbämoglobinbildung. Im Ifarn ki>nnte

P. bei Vergiftung von Tbiereu nicht uacbgcwiei>en

werden.

Rosendahl (2) hat unter Drag en d .> rf f di''

blaubIQhcnde Abart von Aconitum Lycoctonum, da.s

Aconitum septentrionale Koelle, chemisch unter-

soeht und diese ven der gelbblfibenden gans vetscbieden

gefunden, indem sie drei A Ik aloldc, Lappaconitin^

C]4 Xj Og, aus Aetber krystallisireud, Septentrio-

nalin, C„ Um N2 O^i ausCbloroformlSsung eriialten, in

Aetber unlSelieh, und Cjrnoetonin, Cm H5S Nj C13, ein

amorphes, graues, ebenfalls in Chlorcform lüsliche», schwach

bitteres Alkaloid, enthält. Das lUiizom liefert ü,5 pCt.

JakMibttiekt dar gtMa«lm UMOa. US4. Bd. I.

Lappaconitin, 0,'2 pCt. Scptenlrionalin und 0,17.^ pCt.

Cynoctonin und enthalt 15— 17 mal mehr .\lkaloide als

die oberirdischen Tbeile. Von r'en Alkaloiden wirkt

Cynoetonin krampferregend, wttuend Septentrionalin bei

Einspritzung unter die Haut oder ins Blut bei Kalt-

und Warmblütern vollständige Aufhebung der Empfin-

dung und bald hernach auch der Bewegung hervorruft,

oboe daae bei ebgeldteterkfinstUeber Athmong die Hen>
thätigkeit irgendwie afficirt wird. Diese Curarewirkung,

die bei interner Application infolge der raschen .\usscbei-

du:ig nur wenig sich geltend msdtt, reebtfcrtigt Koberns

(8) I^pfablung des Septentrionalins als Ersatimittel

lief rurare, namentlich im Hinblicke auf die Constanz

der Wirkung (zu completer Lähmung reicht bei Fröschen

0.3—0,5 mg, bei Rvnd 7—10 mg, bei Kanineben 5 mg
aus), das Fehlen ausgeprägter Wirkung auf Iler?, und

Blutdruck und die cocaVnartige .Anästhesie, die S. herbei-

führt. Bei Erhitzen mit Natronlauge im zugeschmol-

senen Bebra ipaltel sieh Septentiienalin in S Alkaloide

und eine stickatofffreie Säure, die aneb bei Spaltung

von Lappaconitin auftritt.

Versuche, die Sick (4) mit zwei anderen Greifs*

walder Studireoden auf Verantassung Yon H. Sebuls
über die Wirkung kleiner Aronitpabcn (zu 2 mal
täglich 5 Tropfen der mit 10 Th. Alcohol verdünnten
Tinctura Aconiti Ph. (Jerm.) ausführte, ergaben bei allen

Versuclupersonen in der 8. Woche eine leichte Steige-

rung der Pnlsfreqnens, worauf entaebiedene Abnahme
der Fre^juenz folgte, ErscheiDOngen leidlter Angina
(Kratzen, ei<:Liithümliche zusammenziehende Schmerzen
und Druckgeliihl im Halse, Dysphagie), ausserdem in der

8.—8. Woche Mattigkeit und Denkfaulheit, die sich in

der 4. Woche verloren. Bei 2 Versuchspersonen kam
es XU starker Schweissabsonderuog (in der 3. Woche),
leichter Diarrhoe und ziehenden Schmerzen in verschie-

denen Aeste des Trigeminus; isolirt kamen Em-
pfindlichkeit in beiden Augen, Druckgefübl in der
Stirn und Ziehen in den Armen und Handgelenken vor.

Bei einer an HendUopfen leidenden VenuebiöperBon
eeasirte dies wifacesd der Yemuibe.

[Rosendabi, HenrikVIetor,Pharmaco I > gl s i

'heünter-
.suehurigeii betrofTend das Aconitum septentrionale. Kelle.

Gradual -Dissertation. Stockholm. 1893. UO Ss. Mit

4 TafebD.

Die .\rbeit zerlällt in fünf Abtbeilungen. 1. Ein-

leitung. Historik. II. Pbarmacologische Abtheilun^.

III. Chemische Abtbeilung. IV. Tozicologiscbe Abtbn*
lung. 1. Lappaconitin. 8. Septentrionalm. 8. Cynoe-
tonin. Y. Zusammenfassung der Vauptresultate von der
Untersuchung im gn --scu uiid ganzen. Sämmtliche Unter-

suchungen, über wekiic wcitläulige Berichte abge-

geben werden, sind grüsstenlheils bei der Univer-

sität in Dorpat ausgeführt worden. Laut II. soll das
Aconitum Lycootonum L. in folgende swei sowohl in

botanischer wie chemischer und toxischer Beziehung ge-

trennten (iattutJgen: A. Lycuctonum Willden und A.

septentrionale Koelle getheilt werden. In den sowohl

unter- wie überirdischen Theilen dieses nordischen
Sturmhutes kommen, obwohl viel reichlieher in jenen, dn
leicht krjstallisirbares sowie zwei amorphe Alkaloide vor.

1. Lappaconitin Cj4H4^N2^^«- Toxische, re.sp. tödt liehe

Dosis per Kilo Krirj.rr^i wiilit ist für Frosch: 0,0(>4ö bis

0,006 und (UX),S^o,016g: für Hund: 0,001 (subcutan

nach 85 H.), 0,0(H8 (subcutan naeb 29 .M.) g. 0,004

Sr.
oa nncb 12 IL), 0,0067 (pro os nach 2G M.); für

atze: 0,004 (subcutan nach 7 M.), O.OIß (subcutan
nach iM M ), 0.C09S (pr. »s nach 4 Stdu. "il M.): für

Uubu: 0,U12 (subcutan nach U M.)- Septentrionalin

28
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riillmN^.Oj. Vom practisclien (icsirhlsptinktc nuiss m
erstiT Liuic lu-rvorgehobcn vrerden das Vermögen des

Septcntrionalins bei] Vivisectionen das Curare zu er-

seUcn, vor welchem io Zuaammensetzuog und Wirkung
ireebselnden Naturproduet es als eio senmenfltiUeodM
«u Frommen der \ ersuchthierc einen boarhlenswerthcn
Vorzug besitzen dürfte, wie auch seiue Eigenschaft, ein

ninrs Aikni i'i zu sein, deniMlbea eine eonstaate
Wirkung zusioliert.

Tetanus, mitteis Strj'chnins her\-orgenifen, weiebt
MOgleicta, MWOhi bei Früschen wie warmblütigen Tbiercn
bei Tnjeetion mit Septentrionalin; um bei hochgradiger
S' rycliniiiverjjiftung dauerhafte Wirkiuif; zu i-r/irlrn.

iiiiiss die lüjcction von Zeit zu Zeit wiederholt wcrdeu.
Toxische (= für Curarisirung nöthige) resp. tödt-

Ucbo Dosis pro Kilo Köipergewieht ist:

fSr Frosch 0,000174—0,0005 und 0,OOSg.

„ Hund 0.007 u. 0,00857 (subcut. nach 47 M.; g,

, Katze 0,01 ii. 0,016 (subcut. nach ilG M.) g,

„ Kaiiindien 0,005 u.0,08S(saboat naobSO ll.)g,

„ Huhn 0,00'Jg.

8. Cynoctonin (Ca« UuN,Oie) ist in noeh höherem
Hrad- «ie das Lappaeonitiii «in «ugepiigtes krampf-
hcrvorrufendes Gift

Toxisebe, resp. tSdtliehe Dosis pro Kilo Korper*
gewicht ist:

Kr Frosch 0,0128-0.02 und 0,0857 g,

» Kntz« 0,0288 (subcut. nach 1 Std.86H.)g,

n • 0,0261 (intravenös) (T.

» Huhn 0.0864 (subeaten nach <) M ).

A. Fr. SUud.J

21. Papaveraceae.

n Moor. William, rermanganate of potassium as

an anti'lote for morphine. New York Ree. Febr. 17.

p. 200. — 2) Ilcctor, Jos. JH., An expcriment with

permanganate of potash as an antidote for morphine
poisoning. Ibid. April 14. p. 4ß0. — S) Harding,
Ij. I'ermanganate of potash. the new antidote of mor-

phine poisoning from a i'lu'üiiral poini <if \irw. Ibid.

6 459. — 4)Mctiuire, C.Monroe (Wnlzenburgh, Col.),

DSDCeaadlll empleyment of potassium pcrmanganate in

a ease of movpbiM poisoning. Ibid. Sept 15. p. 848.

(Eintritt Ton Coma 80 Hin. nach dem Gingeben von
0,3 Kaliumpermanganat: Anwendung von ambulatort-

trcatment, Atropin, Strychuin, CafTcc, (iencsung). —
— .')} Callender, C, H. (New Boston), Permanganate
of potassium io opium poisoning. Ibid. p. 845. (Ver-

giftang eines 8j. Kindes mit etwa 4 g Landanum, aus
Versehen statt .''yrupus Khei verabrciebt : n.irh 3 Std.

Iiijeetion von Kaliumpermanganat in den .\rm und nach
weiteren ei in- weitere am Fussc, worauf Bcs.se-

rungvon l'uls und Athmung und Genesung erfolgte.) —
6) William, H. D. (FrancIiaTillc, New Toil;), Case
of attempted suicide by Sulfate of morphin, treatcd hy
pcnnauganatc of potassium: recover)*. Amer. Med.
News. Apr. 7. p. 380. (Anseheinend Lebensrettung

durch 1,0 Kaliumpermanganat in ' «stiiudl. Dosen von

0.3 und 0,15 gereicht, bei V<Tgiftung mit 3,0 Morphin-

stilfat, doch war die Kraolce seit 20 Jahren Morpbio-

phagin und nahm im Tage oft 0,5). — 7)Gregg. Ed-
ward H"llin und II. U. M i>rel a n d ' f'ittsbnrg). Praetieal

applicatioDs of potassium pcrmanganatc as an antidote

•I laudanum. Ibid. May 5. p. 491. (Drei günstig

Torlaufsne Falle, bei denen subcutane Ii\jectionen von
Kaliompennangat neben anderen Mitteln gebraucht
wurden; in dem einen Falle mit nachfolgender ausge-

dehnter Abseedining am Ann der Injectioii). —
8) Pyle. Walterl.. (Wnshington;. Kour oa>es of cpium-
poisoniug, iu which potassium pcrraanganate wa.s ad-

minUtered. Ibid. Mai I J. p. 514. (Vier Fälle, in

denen Permanganat neben Frietion, Hassage, Flageila-

tion, Atropin u. i. w. thella InnerHdi, tbnis subcutan

applicirl wurdr, sr. dass der dem .\ntidot bei den rirei

günstig verlaufenden Fallen zukommende Kinflu^s uieht

erkannt werden kann). — 8a) Bayer, H. W. Mc. Caulley,

A eaae of opium poisoning. Brit. med. Joum. Oct. 13.

p. 807. (Letale Yeififtnng mit Laudanum, plStslieher

»yncoptladier Tod nach Sstfindl. kruistlicher Athmung).
— 9) Johnson, Carl (Denver. Colorado), Suieides,

(Amrr.;! Med. News. May 19. p. f>M). lOi Ham-
burger, L. 1'., On the use of repratedly wasLing out

tbe stomach at short intervals in eases of opium or mor-
phine poisonning. John Hopkins Hosp. Bullet. Mo. 42.

p. 94. — II) Kochard, J., Lea morphinomanes et les

funicurs d'opiuni. Union med. No. 11. 1'-'.-- l'i) Fis -b' r,

Louis, The opium habit in the children. New York
Bec. Febr. 17. p. 107. — 18) Mattison, J. B., Mor-
phinism in medieal man. Bead before the American Hed.
Association, San Ftanciaeo. Jone 6. Beprint from tbe
.Iri.ni. Med. Association. 8. 8 pp. — 14) Derselbe,
Tlir modern and humane treatment of the morphine
discase. Read before the Pan-American Med. Congress,

Washington, äept. 6. 1898. New York Becord. 1893.

Dee. 88. — 15) Erlenmeyer, AlbreiAit (BendoH),

Atropin bei Morphinismus. Thcr. Mtsb. Jan. S. 14.

(Kritik der im Ber. I8;»3. I. 426 referirten Arbeit von
K<'ehs, jregen die Atropinanwcndung.) — in; Fnim.-rieh.

Otto (Baden-Baden), Die Heilung des chronischen Mor-

l^llinismas ohne Zwang und <i>ual. 8. Berlin. Krwide-

rung auf Herrn Prof. I^äpelin's (Ueidelbeig) Beferat über
meine Abhandlung: „Die Heilung des chronisdien Hor-
phinlsmus ohne Zwang und (^ual*. Gleiehzeiti^ als

offener Brief an Herrn Prof. Dr Krapelin. 8. Hamburg.
(Flugblatt). 17) iSg liier, Paul, La demorphinisation

et le trattement rationnel de le moq;>bioomanie. Sem.
miA. No. 19. p. 148. — 18) Smith, Zur Behand-
lung der narcotlschcn Suchten. Münch, med. Wchschr.

No. U. ^. (;r,8. — !•)) Hehr, H.. Ein seltener Fall

von Morphiummissbraucli. Wien. med. Wehsehr. No. 40.

41. S. 1704. (Fall von Morpbiumsucht, bei einem ner-

Seea jfidisdieo Hfitsenmaeher entwickelt, der frülier

Jahre lang wegen nervöser Leibschmerzen Carlsb.-idcr

.*^alz benutzte, ohne das er nicht leben zu können
glaubte, und später n.ieli einem Aufgeben des Salzes in-

folge ihm von leiten eines Arztes gemachter Morphium-

injection sieb an Morphium gewohnte, von dem er 2.0

täglich nahm). — 80) Analysis aad leport ob original

documentary evidenee eonoeming tbe use of opium in

India. Furnishcd to the Brit. med. Journ. bv upwards

of 100 Indian Medieal Oflicers. VU. VlU. Brit.

med. Joum. Febr. 3. 10. 17. p. 251. 809. 864. (Be-

lege fiir die dem Alcoholgenuss gegenfiber weit

geringere Geftbr des Opiumgenusses für die Horalitat

und Gesundheit und Gründe gepen die Aufhebung des

( ipiumbandels, die offenbar zur Ii« hellion der Indior

fiihriMi würde'. — 21) Boyer, ,1. u. L. Guinard fLyon),

Quelques considcrations sur Pcraploi clinique, les avan-

tagcs et lea ineonvinients de Papomorpbtne. Bull. gt'n.

de Th^rap. Aug. 80. Sept 15. 80. p. 145. 204. 258.
— 22) Rabow (Lausanne), Antispasmin (NaroeTn-

natriurn-Natrium salii ylicum). Theraj). Mt^^h. Mai. .'s. 217.

— 23) Wendel, Walter, Leber die Wirkun? des Nar-

ceinphenylhydrazons. 8. 84 Ss. Diss. Berlin. —
24) T. £s8eo, Otto (Petersburg), Ein FaU von Gödern-

exantbem. Ther. Vtsh. Aug. S. 481. (IKflbses Ery-

them dl s ganzen Körpers mit .'\usn.abme des Gesichts,

an den Händen bemannend. 2 mal nach Codein bei einem

Inlluenzakranken ; .lueken massig; Morfibin erzeugte kein

Exanthem). — 25) Brandt, Wilhelm, Bei^af zur

Kenntnis« der Wirkung des Laudanin. Aua dem Labo-
ratorium der pharmaeogDoetSadwn Saounlnog in Kiel.

8. 34 äs. Kiel.

In den Vereinigten .Staaten hat die von Moor (1)

angeregte Behandlung der Morphinvergiftung

mit übermangansaurem Kalium viel Staub auf*

._ kju.^.u L-y Google
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gewirbelt. Ais Resultat der ziemlich zahlreichen Ca-

Buistik liaat rieh ao viel sagwn, dus die neehe AppU-

catiOQ des Kslinmpermanganats allerdings bei Yergif-

tiiiijr mit Morphinsalzen oder Opiumpräparaten durch

Us} dation des Morphins günstig wirken kann, dass aber

die a priori gaos unvalinelieinliebe EnrirtooK, Kudi

das resorbirte Morphin duroli subotttane oder ioteroe

EinfuhruDg beeinflussen zu Vönncn, nicht in Erfüllung

geht. Nach Moor ist gerade Morphin der oiydireuden

Einvbkung^ des KaUumpermanganato ausserordeotlidi

leicht zugänglich und wird selbst dann rasch und voll-

ständig oxydirt, wenn es mit Kiweiss gemischt ist, so

daas aogar, wenn Morphin unmittelbar nach der Mobl-

seit fnemmen vbrd, vwaasgeeebt, dasa nioht Amjrlaeeen

WOriianden sind, nntidotarischer Effect zu rrwartcn steht.

Bei Moor selbst blieb Moipbiosulfat ohne Wirkung,

wttan er bd den in GeRunrart venehiediDerNev-Todcer

Aente angestellten Selbstrersuchen nach Tenehhielcen

von 0,12—0,2 sofort 80 g einer Permanganatsolution

von 1 : 2000 folgen lie&s. Andere Alkaloide (Atropin,

Coeaui, Yentria, PUoearpin, Aeooitin, StrjrehniD) ner-

den nur sehr langsam durch Kaliumpermanganat oxydirt,

so dass CS für Vergiftungen durch diese werthlos ist.

Bei Intoxicatiou durch Morphiumsalz« riith Moor 0,6

bis 1,0 Kalinm hTperaumgaaienm io 300—250 g geUiek

auf einmal zn verwenden und dies 8—4mal Inlbetflnd-

lich zu wiederholen, fiir welche grosse Dosen er aus-

reichende Gewähr iu der grossen Toleranz der kleinen

miiere (KaninclieB ertragen 0,4—0,6 in 00 g Waner
ohn«' Schaden) anfuhrt. Bei Vergiftung mit Morphium

purum oder üpiumpräparaten räth er, die Permanganat-

lösung mit etwas verdünnter Schwefelsiuie zu venetaten.

Nndl II.*« Ansicht Icun dae Antidot aaeh, dadurch von

Xtit/en «ein. tlass es im Magen das in diesem wieder

ausgeschiedene Morphin destruirt

Die angeblich fBrWirlctRmkeit sabeuianer Injcctiun

sprechenden VirMK'lie an Hunden sind, wie Rcctor(2)
zeigt, durch zu niedrige Dosen zu erklären, da bei

Hunden 1,0 uhne Antidot überstanden wird. Der von

Moor befürwortete Zusatz von Essig aur Permaoganat»
lösung bei LandamtBivii|iftang ist nach Harding (S)

w^en der raadien Entilrbnag ist Löaung unaveck-
mässig.

Zur Behandlung der acuten Vergiftung
durch Opium oder Morphium empfiehlt Johnion
(9) aof Grandlage reicher Brfahning an Stelle des Am-
buIalMry Treatment Anwendung der Electricität zum
Wachhaiten der im Bette liegenden Kranken, wobei er

den positiTen Pol zwischen den Schultern applicirt und
mit dem negativen Pole Lippen, Maee, Ohren oder
Augenlider nach Bedürinias berührt Zur Entfernung
des Giftes aus dem Magen ist, so lange der Vergiftete

bei Bewusstsein ist», Apomorphin zu 10 -12 mg hypo-

dermatiscb am zwcckmässigsten. doch muss man, um
ausgiebiges Jürbrecben zu erhalten, reichliche Mengen
Wasaer nachtrinken lassen. In den meisten Fällen ge-

nfigt Apomorphin und Wachhalten in solchen Fällen zur

TiCDensrettung. Zur Ausspülung des Magens in vorge-

rückten Fällen benutzt J. zuerst 1 I warmes Wa.sser,

das zuerst beluifs Lösung des (iiftes einige Minuten im
Magen belassen, später nochmals gewediaelt wird; dann
injicirt er nochmals heissen Kaffee per os oder per rectum.

Als Erregungsmittel bevorzugt J. das Strichninsulfat
/.II 2 5 iiig hypodermatisch, in schweren Fällen alle 10

bis 15 Minuten wicdeiiiolt, bis Muskelzuckung oder

spaamodiacbe Athmvng eintritt, bri Henachwidie Digi«

talis oder wegen des rascheren IvlTccts Spiritus Ammonii
aron. Von Cocain hatte J. ungflnstigen, von Atropin

keinen erhel)lichcn Krfolg.

In einem Falle vou Opiumvcrgiftung eines

Chinesen (mit etwa 10 g), bei dem die wiederholte
Auswaschung des Magens das tddtlichc Ende nicht

abwandte, wurae ron Hamburger (10) in den SVs,
besw. &V3 Stunden nach der ersten Spülung durch Magcn-
spfllung erhalteneu Liquida Morphin nachgewiesen, das

auch im Harn, enthalten wJir. Die erste Spülflüssigkeit

gab auch iteaction auf Meconsäure, die in den späteren

fehlt«*, ao daaa das darin enthaltene Morphin ala elimi«

nfr'.ea ansuaehen isi

Da.ss die Morph i u m suc h t ihre U"!le noch immer

nicht ausgespielt bat, beweist die von Kocbard (11)

herroigcbobwe Ttutaaelie, dass aeit Anfing 1898 in

China die Moiphinsprifze in Hongkong der Opiumpfeife

Concurrenz macht und dass in Hongkong mehr als 20

Boutiken cxistiren, in denen Morphiniiycctionen zu 5 Pf.

das Stüde venbreicbt frerden.

Den Ausgangspunkt hat ein englischer Arzt gege-

ben, der mit den Morphiniiyectionen einem Opiumraucher
das Rauehen abteirBhnte und diesen tum Motphin-
cnthusiasten maclite. Das in China aus Bombaj und
Km i.pa eingeführte Morphin, von weleln rn die Hätftc

(etwa 300 Ciizen) in Canton und ' in I! Di^k inp con-

sumirt wird, wird in 2 Unzen-Gläsern eingeführt, welche

die Etioette Gift für die Behandlung der Opiumraucher
tragen. Jedenfalls kann nach den in Ostasien (80) ge-

machten Erfahrungen der weit geringeicEinflussdesOpium-

rauehens auf plivsischf. ji^yi-liisi-lir und niMralische Ge-
sundheit die grössere (iefahrlichkeit der Morphinspritse

nicht verkannt werden. Da die Maximalgabo des im
Orient gebriiuchliGben Chandu 3,5 g ist, vaa bei einem
Morphiugehalte von 8 pCt. 0,03 Morphin entspricht,

wovon die grössere Menge aber verbrannt wird, und der

gewöhnliche Raucher nicht mehr als 2- 3 mg Morphin

absoibirt. ist die Erklärung d'-r geringe n Schädlichkeit,

bexw. der Unschädlichkeit leicht. Leider Izifft diese

Angabe nur für die Orientalen, nicht ffir die Europäer
zu. die häufig über das Maa.ss von 20 Pfeifen, TMl denen
jede 0,2 Chandu fasst, hinausgehen.

Vattisen (18), der die Ansieht vertritt, dass die

Morphiumsucht in Amerika iliren Heliepuiikt erreicht

habe, weist auf Grundlage seiner in dem von ihm ge-

leiteten Home for Habitues in Brooklyn auf das grosse

Contiogent liin, das die A erste unter den Morjmium-
tiichtigen bilden. In einer Statistik von 1888 waren
unter 800 Morphinisten 118 Doctoren und unter 125

spftter von ihm bebandelten waren (>2 Aerzte, ja .seine

neueste Statistik crheVil die l'rdcentziiTer über 70. M.

warnt daher dringend vor der ersten Selbstinjcction von
Morphin und rätti, iveno Aente ein Sedativurn nStbig

haben. Morphin innerlich zu nehmen oder besser noch

Cocain zu nehmen, das er für weit weniger gefährlich

ericlärt

Eine fast ausschliesslich aufNordamerika beschränkte
Form der Opinnisuclii i>t die (»piumgew iihn\ing bei
Kindern, deren liäufigrs Vorkommen in drn Vercit)ig-

tcn Staaten (vgl. Ber. 1892. L S. 413) L.Fischer (12)

bestätigt. In 28 von ihm beobachteten Fällen gab
meist die Anwendung von Elixir pareguricum und an-
deren Schlafmitteln, vereinzelt Anwendung von Opium-
clysticren Viiaiila-sun j; dazu: in eineni Falle handelt

es sich um das Kind einer Opiumraueherin. Das cou-

»tanteate Sympton bilden Diarrhöen, mitunter vou grosser

Intensität, wobei die Stühle wässerig, übelriechend, sel-

ten blutig sind; Erbrechen ist nicht constant, wohl aber
.\ppetitlosigkeit und Insninnie. bei länu^ rer Dauer Ic-

terus, sowie Unruhe und Reizbarkeit; mitunter sind die

Beiexe stark geatdgert, mitunter berabgeaetat Fast
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rntistaiit isi Stupor, zu Zeiten besteht tiefes Coma, ms
welchem erweckt die Kinder snMunmenhängpnd sprechen.
Im Beginne der Krankheit ist der Puls gewöhnlich voll,

langsam (CS—79 Schläge in der Minute
, regeliiiiissig.

später irregul.ir und beschleunigt (l-lö Ut;,;; ebonso
verhält sich die Athmung. Häutig besteht Incontinentia
urinae; der Harn ist meist hochgestellt, häufig eiweiss-
haltig und m geringer Menge. Kmfzeeceme weisen
auf vorhandenen Pruritus hin. Hei dem Leiden, das
relativ gflnstige Prognose darbietet fvon 28 Fällen wur-
den 19 geheilt), sind bei der Entziehung Chloralamid
oder Sulfonal als Schlafmittel, Honobromcamphor (0,2
bis 0,5), beisse Bäder und Lapulin Abends als Bentbi-
gnngsmittel, ausserdem nährende Cljratiere tod Nutsen.

In Bezug auf die Behandlung der Morphium-
suchf ist man jetzt im AllfTciiieinen von dem Lcvin-
stein "sehen Enlzichungsverfnhren abgekommen und
selbst das Erlenraejer'sche Verfahren wird ron ver-

schiedenen Seit<>n als zu eingreifend verworfen. Nach
den Erfahrungen in Brooklyn bezeichnet Mnttison (13)

als zur Verhütung von loanitioDssymptomen in vielen

Fällen geeignet die von ihm seit 1876 angewendete
„rapide Methode", bestehend in Darreiehung von stei-

genden Dosen Bromnatrium, wobei er mit 2 mal tiiglich

(Morgens and Abends) 2,0 g beginnt und die Einzel-

gäbe täglich um ÜJi steigert, bis am 8. Tage die Dosis

TOn 2ma! r>,0 erreicht ist, die man am 9. und 10. nur

Abends verabreicht. Dabei ist roborirende Diät Vor*

sehrift Neben dem Bromnatrium gebrauobt M. in den
meisten Fällen CodeVo, das er mit Hfilfa Ton Sänre
(Pheisph irsäure oder Schwefelsäure) gelost zu 0,06—0,2

2—4 stündlich subcutan oder in der doppelten Dosis

intein 2—4stündlich, je naeh dem Falle anwendet,

jedodl in der Regel nicht eher, bis das ganze Morphin

cntzotjeti isl In einzelnen Fällen muss Codein das

Bronuiatnum als Schlafmittel ersetzen. Als vorzügliches

Hjpnotienm bei Hoipbinisten beieiehnet K. das Trio»

nal, das dem Sulfonal in dieser Beziehung weit über-

legen ist und welches er hei .Männern zu 2J> g, Viei

Fraueu zu 2,0 am Abend nach der letzten Morphin-

einapritsuag und dann unter allmäliger Vericl^eranf

der Do'•i^ .uif die nrilfte an den nächsten G— 8 .\benden

verabreicht, wonach man, wenn nüthig, su Chloralhjdrat

od«r Paraldehyd fibergebt

Naeb SoMier (17) kommen bei Morphinisten
ausserdcn nach Entziebungsouren der Entziehung

sich unmitfclbar an'.chliessenden Abstinenzer%cheinun-

gcn noch später mit der Dcmorpbinisation iu Coonex

stehende Grisen vor, die weniger intensiv sind, aber

84—86 Stunden anhalten können. Sie treten unver-

muthet und regelmässig ein, äu.ssem sich durch Mattig-

keit in den Beinen, Congeslioneu nach den Mahlzeiten,

Appetitvorlust und Schlaf, gelegentlich aueb Diarrhoe

und bili'i-e-i Krhi-i ehen v^n 2 8 T;i;,'en und sind stets

von KorphiobuDgcr begleitet. Diese Crisen können noch

6 Monate naeh der Cur sich zeigen, und da sie die

Gefahr eines Rückfalls einscbliessen, kann erst naeh

.\bsrhluss von einem .Tahre, wo si>' nicht mehr ein-

treten, von sicherer Heilung die Itede sein. AU bestes

Yerfobren bei Morphiumsucht bezeichnet S. die von ihm

modiäeirte r.i-die Entzieliiiiigscur nach Erlenmcyer,
die vor der Levinstcin'sctaeu brüsken £ntsiehuagsenr

den Vortheil bat, dass sie ktinen Collaps im Gefolge

hat und überhaupt unter geringeren Inanitions.syt]i-

ptomen verläuft, während sie weit zuverlässiger als di-

Entziebuogscur ist und rasch die Kranken wieder tu

Kilften kommen läset» die in den ersten Konnten oft

8—10 Pfand im Monat snnehmen.

S. beginnt die Cur mit einem Abführmittel, um
den gastrischen Zustand zu bessern, da Morphiomauen
fast regelmässig an Obstipation leiden. Vor dem Bo-
ginn der Entziehung des Morphiums müssen den Jüranken
xuerst sonstige Narcotiea, welche sie neben dem Morphin
benutzen, entlegen werden. Dem Alcohol ergi brne
Morphinisten neigen häufig zu Delirien und Hallucina-
tionen und manchmal bricht bei solchen Kranken durch
{ilötzliohe Morphiumentaiebung acutes Delirium aus.
n der Regel reichen 14 Tage von Eotiiehnng spiri-

tuöser netränke aus. Plötzliche rocriVnent/iehutiu wird
stets ohne Störung ertragen; ein uugüu.stiger Kiurluss

auf den Erfolg der Morjdiiumentziehungscur wird dadurch
nicht au.Ngeübt. Der Arzt muss sich dann in den ersten
Bcobaehtungstagen von der Höhe der genommenen Dose
genau überzeugen. Wird das Morphin in kleinen, oft

wiederholten Gaben genommen, ist es zweckmässig,
unter IJeibcbaltung der Tagesmenge diese auf bestiiumle

Zeiträume zu verthcilcn. Die Injectiouun müssen stets

von dem Arzte selbst ausgeführt werden. L'elifP»chreitct

die Tagesgabe 0,2—0,36 nicht, so ist in frischen Fällen
sofortige gänzliche Entsiehung bei kräftigen Personen
angi zeigt; bei Frauen geht man zweckmässig am 1. Tage
auf ti.l herab und entzieht am 2. das Morphin ganz;
bei et- rirter Morphiumsucht giebt man am 1. Tage
die Htäl/tc, am 2. '/« und hört am S. Tag« auf. Bei

alten Fällen, wo 0,5—1,0 genommen werden, erlangt
man am fi. Tage die complefe Entziehung, indem man
am 1. Tnge ^ 4, am 2. ' 2, am ;i. ' 4 und am 4., .'). und
G. 1 1 verabreicht. Man erzielt diese Vermindeniog
am besten, indem man gleichzeitig die Zahl der
Iqjectionen und die Dosis vermindert; sobald die

gegebene Dosis auf den Patienten keinen Einfluss

mehr hat, kann man überhaupt mit der Morphium-
zufuhr innehaU'-ii. Es ist zweckmässig, zu einer

Tageszeit aufzuhnren, dass die Inanitionserscheinun-

gen, die bei leichten Fällen gewöhnlich in 12, in

schweren in 24 Stunden begboen, am Tage eintreten,

somit in leichten Fällen um Mitternacht, in schweren
Morgens G Uhr die letzte Einspritzung zu maehen. Er-

.sat/.mittel des Opiums (fjaudanum, Codein} sind über-

flüssig und wirkungslos; ebenso die hypnotische Sug-

g>stion, die auf die Beschwerden ohne Wirkung bleibt
epresionssustände, die besonders bei Frauen eintreten,

sind am besten durch /w-Tkmässige Ernährung zu be-

seitigen; Alc^iholica wirk'-n meist günstig, nifen aber in

einzelnen Fälh^n Erbrechen hervor, das den Kranken
er8oli5pfen und Kcflexsjrncope verursachen kann. Bei

bestehender Ezcitation können Bromkalium, Chloral und
Antipyrin gegeben werden, doch ist ihr EfTect in der

acuten, 24—36 Stunden anhaltenden Periode der De-
morphinisation gering. Bäder, Douelien und at)S(dute

Ruhe sind die besten llilf.sraittel. Wirklicher CoUaps
kann nur durch eine Morphiuminjecfion (10— 15 mal
schwächer als die gewöhnliche Dosis) beseitigt werden,
die im ITcbrigen den Verlauf der Cur nicht stSrt Sjn-
rofic wird dureh tiiedrigere Lagerung des Kopfes und
Excitaoticn bekämpft. CMfrein ist dem Spartein vorzu-

ziehen. Uebermässigcs Erbrechen erfordert Vermeidung
von Flüssigkeiten und Zufuhr geringer Mengen von
Speise, kaltes Fleiacbgeice, das selbst zu 30Cf—500 g
pro die verabreicht werden kann, unter Umständen Eis,

Champagner. In der Heconvaleseenz ist die Insomnie

nicht durch Schlafmittel, an welche sich die Kranken

leicht gewübuen, zu bekämpfen ; gegen die sehr häutige

leichte £rmQdung sind Massage und Hydrotherapie am
besten. Bei einzelnen Kranken, welche durch senmeri-
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harte Leiden zum Morpiiiunispritzen gekommen sind,

reoidivircu diese Schmerzen in der lnanitii>ii>p< riodo,

venehwinden daon aber nach der Cur voUatäodig. Hy*
steritebe MinpbioiitiDimn verden nitoator dural die

Cur aodi Toa ihren b7*terisehe& Beschwerdea befreit

Emmerirh '10] ist nach seinen Erfahrungen in

dir Heilanstalt für Nrrven- und Morphinkranke in

liaden-Baden der Ansieht, dass die Rceidiv am
besten durch moralische luuwirkung de.s Arz-
tes während der E n t vr .j Ii n u n g verhütet werden
und dass bei letzterer aller Zwang zu verbütca ist, um
so mehr, als auch die modificirten Entziehungscnrcn

li;ii)tig die Kranken neurasthenisrh weni-ni. Nach E. ist

eine Milderung der I'.nt/iehungsleiden dadurch zu er-

reieheo, dass einem Morphinisten, dem man einen Theil

seines gewohnten Quantums entiogeo bat, vor einer

weiteren Redneiion die eneidite Doris relatiT steigert.

Von den von E. Behandelten blieben gut

Jahre reeidivfrei.

Nach Smith (18) ist eine Hauptursacbe der Rdclc-

f.ille der Morphiurasucht in Alcohulcxeesseu zu

suchen und sind solche mit Sieherlicit nur dadurch zu

TerfaQten, dass man den Morphinisten zum .Mcoholabsti-

nenten maoht, vas in den allerverzveifeltsten Fällen in

8, meist in S—8 Tagim muglich ist, obne dass Absti-

nenaerseheinnngen eititreten. Die Heilnng wirklicher

AleohoUsten ist nur durch 1>S Monate l.ing- n Auf-

enthalt in einer Trinkerheilanstalt m-iglicli, tiicht aber

durch dnfikche Verbalsuggostion« die höchstens in An-

wendung SU hringan ist, um den Patienten den Wieder-

eintritt ins bdrgerliche Leben zu erleichtern.

Nach Boyer und Guinard (21) sind die früher

mehrfach beobachteten unangenehmen Nebeneffecte
des Apomorphiiis auf Vi-riiiir'inijj;uiigen zurück/n-

führen. Im Handel kemmt kr\ stallisirtes Apom^rphin.

das bei Thicren als E\citans wirkt, und amorphes A.

Tor, das Stupor und Lähmung beuirlct. Zum medici-

nischen Gebrauche ist nur krystalUslrtes salaaaures Apo-
morphin zu benutzen, das frisch gelSst SU 8—5 mg
prompt emetisch wirkt.

Als Anti.spasmin ist von Merck eine Verbin-

dung des NarceYns, in der ein M"leciil iNarcrinii.itriuiii

mit 3 Mol. Natriumsalicylat vereinigt ist und welche

ein vrissHcbes, aehiradi hygroscopisches, alkalisch re-

agirendes Pulver bildet, das sich in Wasser leicht zu

einer sebwaeli gelb gefirhten Flüssigkeit löst. Die fast

50 pl't. Nan'fin einschliessende Verhitidung wirkte in

Versuchen von Dcmme bei Kaninchen erst in sehr

hohen Dosen (l g pro kg) letal und in kleinen narco-

tisch und bewährte sieb alsSedatiTum undH^pno-
ticum namentlich in der Kinderpraris, aneh bei Keuch-

husten (zu 0,01-0,1). An Geisteskrank -n vi'nHrihow

(22) ausgeführte Versuche ergaben, dass das Mittel zu

6,2 in wässriger L m:- .^ hypnotische Wirkung be-

sitzt, aber bei Wiederholung immer grössere D<»en er-

fordert, wobei nur ausnahmsweise ab Nebenerscheinun-

gen Kopfweh. Mattigkeit und rebelkeit. niemals Myosis

und Obstructi.in eintreten. Bei Chorea. Nystagmus,

Paralysis agitans und Epilepsie blieb AntiNpnsmin wir-

kuanlos, hatte dag^n in kleinen Dosen guten Erfolg

bei Hinten und Leibweh; dodi findet nach weiteren

Experimenten von Bourget auch bei Hu-sten (Lungen-

tu!)'.Tculose. Bronchialcatnrrh, Asthma) rasche Gewöhnung
Matt. Subcutan führt das .Mittel zu langdauernden In-

durationen. Bei Morphinisten ist Antisp&smin in der

EnlwShnungseur unlUig, das Morphin au eraeteen.

Das von Freund dargestellte NarccYnphenyl«
hydrason, CnäuHtOt» bewirkt nach den von Wendel
(28) im Berliner pbarmaeologiseben Institute mit dem
iljdrochlorid angestellten Versuchen bei Fröschen auf-

steigende motorische Lähmuug des Kückenmarks, Läh-

»uDfen der peripherisdien und spinalen senriblen Lei-

tungsbahnen, Lähmung des .Vihmun-^c. utniins in der
McduUa oblougata und Lähmung der e\citMmi>t<>rischen

lierzgauglien und lässt Köpermusculatur, Herzmuskeln
und peripherische motorische Nerven intaet. Bei Ka-
ninchen wirkt e.s zu <>. I

j
r^ Kilo ruisrinhm-lM, t.'.ilt ;

der Tod erfolgt durch Ailunuugslaliinung, kann aber hei

Dos< n vcui 0,1.') durch künstliche Respiration nicht auf-

gehalten wurden, da nach einiger Zeit üersstilUtand
eintritt Der Liibmung dee Athmungseentrums geht ein
Stadium der Reizung voraus. Das Gift bewirkt Cou-
vulsioncn durch Heizung der mutorischen ct-rticalen

Ci riiren im Gri'S.shirn i di.T lie.-, Krauijifcentrunis im ver-

längerten Marke. Ataxie uml Parese durch Lähmung
de.s Bückenmarks und in Folge centraler peripherischer

Reizung des Vagus uud Lähmung der acceleratorischen

Herznerven, Herabsetzung <ler Pulsfrequenz und durch
Erschlaffung der ILt/i muu actioncn und der Gefisswiude
starkes Sinken des Blutdrucks.

Nach den von Falck und Brandt (25) an ver-

schiedenen Tliif-ren angestelUen Versuchen ist die Wir-
kung des l.audanins eine narcotische, die jedoch
bei grüss.-reti Dosen durch die etwas später auftretende
tetanisircnde Wirkung verdeckt wird. Die tetanisirende

Wirkung, die in gleicher Weise wie beim Strychnin zu
Stande knniint, ist stärker als beim Papaverin, die nar-
cotische Wirkung stärker als beim ("odcVu. Der erre-

genden Wirkung auf das Rücketnnark folgt bald Läh-
mung der Meduila spinalis uud der motorischen End-
apparate. Auf das Krampfieentnim wirkt Landanin nicht,

dagegen erregt es in kleinen Mengen die übrigi-n in der
Med. oblonuala und in deren Nähe belegenen .Apparate
und steigert insbesondere die Athemzahl bei Kaninchen.
Auf das Herz wirkt L. sowohl direct als indirect in

kleinen Mengen verstärkend, in grossen schvlehend und
lähmend. Bei Hunden ruft L. auss.-r Krir!i|)fen Speichel-

fluss, Mydriasis, Athembcschleunigung und (von den
Krämpfen unabhSngig^ Steigerung der Körpertemperatur
hervor.

22. Ternstroemiaceae.

Woed, James (Brooklyn), Tea intoxication. Amer.
med. Newa. Nor. 8. p. 486.

Da^is der Genuss erhiMiiher .Mengen Thee chro-
nische Vergiftung herbeifuhren kann, wird durch ein

ganzes Hundert von I''allen dieser Art, die Wood be-
obachtete, sicher gestellt. Das täglich consumirte Ge-
tränk betrug im Durchschnitt 2*/2 1, in einzelnen Fällen
sellist 7' j 1. Die häufigsten Erscheinungen siudScbwindeK
geistige Verwirrung. Herzklopfen, Unruhe, Schlaflosig-

keit, Hallucinationen, Alpdrücken, Uebelkeit, Neuralgien,

Anorexie, Verstopfung, Abgescblagenheit, Tremor, Anjpi
und ein eigentiiOmlienerrauachartiger Zustand, dernaeh
mehrstündiger Excitation in Sojior durch Ersch^'pfung

endigt. Gleichzeitiger Genuss von Caffec scheint manche
Symptome zu massigen, jedi « h nicht die cerebrale Er-

regung und Insomnie. Bei Arbeiterinnen, die mitunter
nur von Thee und gerSstetem Brote leben, sind Ver-
dauungs-tnninc'-n und .Viiämif vorrherrscheud, vereiuselt

kommt auch Tendenz zu Selbstmord vor.

23. Büttncriaceae.

Pawinski, Joseph fWarschau), l eber die barn-

treibende Wirkung des Diuretin (Theobrominum natrio-

salicylicum, Diuretinum). Ztsobr. f. klin. Med. Bd. 24.

H. 8 u. 4. S.

Pawihsky gelangt bei klinischen Studien

ftber Diuretinwirkung su dem Schlüsse» dass die

Steigerung der Diurese wie beim Coirein verwaltend

Digiiizca by VjCJO^Ic
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ihren Grand ia der Etn^irkang auf das Gefässsysten

und erst in tvcitcr Linie in dem Kinflusne auf das

Xi. rt'tcpitlif'l liabe und ilas»: <li>' <loiii r,.fT< Vri ^i-t^rr-inilicr

iu vicluu Fällcu ungleich bessere Wirliuiig 1k i « »tdemcn

sich aus der geringeren Blatdraeksteigcmti^^ dureh

Theobiomin erklärt.

Den der Digitalis zukommenden specifi»chea, die

Herrinnerratlon regelnden RinflaM besitzt es nicht,

und ob-rhon es den Hpizrhyt!iimi<i pünstig beeinflusst,

kommt CS doch unter dem EinlUi>.>e des Diurelins

selten zu vnlistandigcm Synchronismus zwischen Herz-

contraction und Pulafiequenz, und der Effect selbst ist

veit langsamer. Auf die gesteigerte Pulsfrequens virirt

I). narli viiriibi rj:je!i'>ndcr Beschleunigung vcri.uigsnmeiid,

!iiif di<' normale Pulsfrequenz ist es ohne Eii)tlu.>>~.. Ein

tonisirender Kinfiuss auf den Herzmuskel ergiebt sich

daraus, dass bei Mitralisichlern Verkleinerung der

queren Dimension noch vor Sehwinden der Oideme
eintritt Auch die durch D. bewirkte sphygmomanome»
trisch nachgewiesene Biutdrucksteigerung wird vor
Siiiwiiiibn der (•niciiie manifot. In I'.'s KüIIen

schwankte sie zwischen lU und .'»0 mm Hg. Die Stei-

gening der Diurese wir«! manchmal so beträchtlich, dass

die Eammeage 5—6 1 beträgt, das Maximum fällt meist

auf den 4. oder 5. Tag und der diuretische EfTeet währt
bautif; noch einige Tage nach Auss. t/.en des Mittels.

hiis salicylsaure Nalriuin hat ki iueu Mitc fT-et, da es

bei keinem der Kranken irgindwie diuretiseh wirkt.

Dass D. auch das Nenreosystem beeinflusst, seiet das
in einem Versudie hervortretende AngstgefQbl, Zittern

und Srhlaflosigkeit ; Ohr-'tisausfn und Kopfschmerz, die

mitunter vorkommen, sind vielleicht äalicyleffecte.

In B«xng raf die pr«etUeh« Terirendung be-

tont P., dass bei frischen Compensationsstörungen und

bei Arhythmie Digitalis weit rascher und sicherer

wirkt und das Diuretin erst indicirt ist, wenn der Or-

ganismus Digitalis nicht erträgt oder darauf nicht mehr

rcagirt. Gute Resultate giebt es bei Klappenfehlern

der Aorta mit b> deutender Pulsspannung, wo Digitalis

und Coffein häutig schlecht ertragen wurden; mitunter

auch bei fettiger Degeneration des Hersmuskels naeb

tCigebUcber Anwendung von Digitalis mit Excitantien.

Bei Nierciierkr.inkungen giebt D. das beste Resultat bei

interstilicllcn Formen mit hochgradigem Druck im

artwielleo Gefäsasjrstem und bei bestehender Palever^

langsamung. Bei Ascites infolge vm Lebcrleiden und

bei pleuritiMhen Exsudaten war der £ffect nicht be-

friedigend.

Die diuretischen Effecte treten oft schon nach
Tagesgaben von 8—5 g ein. Kleine Dosen von 8,0

sind oamentüoh bei Insomoienx der Aorta mit hohem
Draeke bebufo milder EnreguDg des HerteiM von
Nutzen.

24. Lineae.

Kownacki, Boleslav, Ucber Linum eatharticam.

gr. 8. 104 Ss. Diss. Jurjew.

Das in älterer Zeit als l'urgans vom Volke vielbc-

nutzte Linum catharticum ii^i nach Versuchen

von Kownfteki ein mildes Purgans d> ssen Wirkung
im Deeember ebenso stark vie im j tmber ersdieint

Bei Thiereii wirkt e> in grossen Dosmi toxisch, auf

Katzen starker al» auf Kaninchen, und ruft vun den
verschiedensten Applicationsstellen aus zuerst Speicbel-

fluss, dann Erbrechen und Durchfall, auch Lähmung
der hinteren Extremitäten hervor; bei der Section fin-

det sieh die Magenschleimhaut stark inijieirt, eechjrmosirt

und mit kleinen Geschwüren beRefzt und die Dana-
sehleimhaut geschwollen, gei..(tiit und ecchymosirt.

sollen uleerirt. Die Wirksamkeit ist auf den Bitterstoff

Linin zuriiekzuführcu, von welchem K. nur 0,1 pCt. in

der Pflanze fand und das zu 0,01 pro Kilo Katzen
tSdtet. Auf das Frosebhen and auf d«i BIntdiuek ist

T.inin ohne Kinfluss. Der Tod «riSolgt durch eentrale
Lähmung ohne Krämpfe.

25. Zygophyllaceae.

Tappeiner, Ucber die Wirkungen der .\lkaloide

von Pcgannm HarawU L. (Nach Vcnuchen von Dr.
A. Neuser). Attt dem Mflaebener pbanaaeol. lostitate.

Areb. f. eip. Patb. Bd. 86. H. 1 o. 8. S. 69.

Nach Tappeiner und Neuner sind die in der

Harmelrautc enthaltenen Alkaloide Harmalin und

U a r ui i n von giftiger Wirkung auf Frösche und Säuge-

tiiiere. Bei FrSseheo erzeugen sie Lähmung der will-

kürlichen Bewegung, Athniung und bei grH>-.eren Dosen

Abnahme der Herzschlagzahl und diastoliM-li.-ti llerz-

atillstaud; Reflexerregbatkeit bleibt lange erhalten,

ebeoM die frritabilitat der Muskeln und Nerven:

Krampf.' treten nicht ein, doch ist eine gewisse Rigi-

dität vorhanden. Bei Fnischcn rufen sie Krämpfe, an-

fangs Zittern und Xrismus, später heftige, am Vorder-

tiiette oft tooieebe, Krimpfb Bioht refleeloriseber Natur,

und Lähmung der Hinterbeine bei crhalf-iii m Pfwusst-

scin, Atbembeschleunigung und Dyspaoo hervor und tödteo

ttoter sunebmender Sdiwäehe dnroh Lähmung des

respiratorisehen und Taeomotorischen Centrums. Künst-

liche .\thmung vermag den tödtliehen Aoegaog nur

kurze Zeit hinauszuschieben.

Harmalin tödtet Kaninchen nnd Meersehweinehen
zu 0,11 per Kilo in 12-35 Min., zu 0.22 U.26 in 4

bis 7 Stunden. Uarmin zu 0,2 per Kilo in 1—2 ätdn.

IntraveoS« sind sehen 6—7 mg per Kilo letid.

26. Erythroxyleae.

1) Corin. G., Recherches sur Ics rappcrts existant

entre la composition chimiquc et les pruprietes pbysio-
logiqucs des poisons de la Serie de la cocaiue. TraVMB
du Labor, de TUniv. de Li^ p. 165. — 2) Hafes,
The dangers of eoealn. Amer. Med. News. Jnly 8.

p. 11. (ß Fälle von CocaTnsucht, 1 mal bei einem
Morphinisten, bei welchem wiederholt durch zu hohe
(laben beunruhigende Dyspnoe mit Kleinheit des Pulsrs.

Mydriasis, Lividität der Haut, kalter Schweis und
Mnskelsebwiche herbeigefQhrt wurde, S mal mit Schlaf-

losigkeit und psychischer Störung infolge des (iebrauchs

von -Iproc. C«eaiusolution als N;iseiispray: sowie .\ul-

treten von clonischen Krämpfen und Delirien, nach ei-

ner Urethralitgection von 0,03 bei einem Kinde, in

8 Ta^n todtlich endend, und ein weiterer Todesfall

in Arizona unter CooTtilsioiien nach subgingivalcr In-

jection von 0,2). — 8) Nason, E. N., Case of coc^Tne

poisoiiing. Lancet. Nov. 17. p. 11.^1. (.Subcutanin-

jcetiou von 0,25 Cocainhv dMuhl 'rid bei einer 29jiihri-

gen nicht hysterischen Frau, Kältegefühl, dann Hin-

stärsen und Zustand halber BewussUoaigkeit, von wcl-

dieai miter keine Brinnerung blieb, nach mehrst&ndi-

gen Sralafe Nausea und Schwäche, mehrere Tage an-

haltend.) — 4) Leopold (Pürtschach), Ein Fall von

Cocainint-ixication. Berl. kl. Wochenschrift. No. 20.

(Verfolgnngsideen und Herabsetzung der Temp. in Vor-

deranuMi und UnterMdieokeln nadi Bepinsetung i«t
Mandeln bei emer S6r. an Angina tonsillitris IcideodeD

..^ -Q Ly Google
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Frau mit lOproc. CocaYohydrochloritlösung.) — 5)

Baccelli, Nicolo ((ienova), Cocainismo e dclirio co-

cainico. Contributo cliriirr. lÜvNla lii frtiii ilr. Vol. 20.

p. 09. (Fall von L'ücaiupsych"S-' ii.ioh h<-chsti'iis •i-iim-

natlicheni Gebrauche TOB anf uif^'s o.tt,'), später bis l,fii} g
gesteigert; Veifolran^- und EiftirsucbtsidettD und
Halhieinatiofieii seBr ausgesprochen; ditgegen fefalten

die Piirästhesien und eigentlicher CocaVnhunger: Hei-

lung ohne besondere Schwierigkeit.) — 6) Reclus,
Accident mortcl cons«'cutif ;i une injection de cocai'ne

daoa ruretbre. Sem. m«d. No. 18. p. 141. (Mitthei-

Itingen fibar dan Tod eines an Arterioselerose und
HtTzklappanfehter leifieridfn Manms. i]rm i-in Chirurg

l ifh 11k Vornahme einer schwicrigeu Calliuterisation 20 g
einer r)proc. J^olution, somit ein ganzes Gramm [I] Co-

caiomuriat in die Urethra eingespritzt hatte, worauf un-

mittelbar Blasse, allgemeines Zittern, Nausea und Tod
eintrat.) — 7) Blaschico (Berlin), Zwei Fälle von hef-

tigem Sinpultus durch Cocain beseitigt. Ther. Mtüh.

Aug. S. 420. — S) May et, Note .siir UD Uquid«
aneatbesique. Lyon med. No. 24. p. 229.

Corin (1) bat durch experimentelle Studien

über verschiedene Py r i d i n de r i v at e die Krage

zu entscheiden gesuchi, vou wekheiu Ik-standthuile des

Molekfil die rinselnen WiAiingen des GoeaTns abhingig

sind und gelangt zu dem Resultate, dass die local

anästbesireode Wirkung der chemisch als Benzoe-

alnreester desMethylecgonins aofinifosenden Verbindung

OD dar Gegenwart des Äleoholradieals and der Ben-

zoylgruppe abhäTi^-i. Dagcpen ist dir im Moleküle des

Gcgouins vorhandene Oxypropionssäure ohne Bedeutung,

da, wie bardts Ponlsson (Ber. 1898. I. 489) fand,

an deren Stelle Oiyessigsäure treten kann, ohne dass

die local anästhcsirende Action aufgehoben wird. Das

dabei entstehende Hoiuococain verliert diese Action

aueb niebt, wenn eine andere Alkylbase das Badical

Methyl cTbOtzl, wohl aber wenn die Benzoylgruppe durch

Iscivalrryl oder Phenylaectyl ersetzt wird. Als eine

Protoplasmawirkung kann die locale Anästhesie nicht

ersebeben, da rtmmtliebe Ton Corin nnterraehie De-

rivate des Pyridins auf das Protopla.sina und insbeson-

dere aus<.'i-sprochen piralysirend atif die Nervenendi»

guugcn wLrki'u.

Neben der loealen Aetion aof die peripheren sen-

siblen Nerven besitzt Cocain auch locale gefäs.sver-

engcmdc Wirkung, die, da sie auch nach Bcnzoyl-

fcgonin auftritt, aul die Benzoylgruppe zu bezii^lnn ist;

diese Action verschwindet nicht, wenn man die Hen/.oyl-

gruppe durch eine Pbenylacetyl- oder IsovalerA'Igruppc

ersetzt. Für das namentlich bei Hunden stark ans-

geprägte CocaYndelirium, da.<i nidimentSr aacb beim
B'-nzoylecgonin auftritt, und für die pl>^icbe Emebeinnng
beim Atropin ist nach Corin die (iegenwart eines Ife-

thyltetadiydropTridinndicals (Ecgonin -Methyl tetrahydro-

nvridin und Oxypropionsäurc für Coeai'ni Tropin-, Me-
tnyl nnd Oxyaethyltetrahydropyridin beim Atropin) mit
einer Hydroiyl-Seitenkette und die Ethcrificalion dieses

Hydroxyls durch eine coroplicirte Drgani>clie Säure

(Benzoi'-säure beim Cocain, die aber auch durch die

beim Atropin wirksame Pbenylhydraciylsäure, durch

Phenylacetainre oder Isovaleiylsaare eraetst werden
kann, massgebend. Von dv^r di ni Cocain eigenthüm-

licheu Tcmpcraturstcigcruhg. die 3— 5" betragi n kann,

und die bei keinem der unt' rsucbten Ecgoniiideri vnte,

auch nicht beim Benzoylucgdnin verbanden ist, erscheint

das Delirinm ttnabhiingig. Antipyrin verhindert deren

Zustandekommen. Wie das Cocai'ndeliriom sind auch

die Cocainkrämpfe zu erklären. Bei den Aelbern, welche

das Eogonin bildete, sind die mit .Meoholcn gebildi i -n

wie das Kcgoniii seihst Faralysantien divs Centralnervtu-
systcms, z. H. Mothyl-cgMuin. dagrgrn haln n licnzuyl-

fcgonin und Coeain anfangs erregende Wirkung auf
die.sciben Centr<-ii, die das Ecgonin lähmt und spater

tritt daran Labmong ein« weoach der Tod ohne Con-
valsionen and obne Bluidmeksteigerung eintritt. Be-
züglich der centralen Wirkung der übrigen von Corin
untersuchten I'yridiuderivatc ist hervorzuheben, dass

Pyridin und Picolin in erster Linie das Athmungs-
eentrum und das vosomotoriscbe Centnim läbmen; der
Tod erfolgt bei Vergiftungen ohne Convulsionen und
ohne Vermehrunfj; des Blutdruckes. Piperidin (Py-
ridin h c x ahy d ri fi ) setzt in geringem Maasse die

Centren des Kiiekeninarks herab, lähmt dagegen wie
Con Ii n die peripherischen Endigungen der motorischen
Nerven und der Vasoconstrictoren naeb Art des Cmrare;
der Tod erfolgt unter Convulsionen, ohne Steigerung
des Blutdruckes. Die durch Anfügung eines Äleohol-

radieals an das X-.\t im dfv Pyridinkerns entstellenden

Alkylderivatc des Pyridins und Picolius (Mc-

thylpyridin, Mcthylpicolin) lalnnvn in erster Linie die

CrätKa des Büekennmrks; der Tod erfolgt bei be-

stehender Beizbarkeit dos vasomotorischen und Ath-
niungscentrums unter asphyrli-i-lien C.üivuUir.m n mit

gleichzeitiger Steigerung des Blutdruckes. l)ie .\lk\ 1-

derivate des Piperidins (Ifetbylpipcridiii) läbrüen

gleichzeitig das Atbrnunipcentaiim und die Centren des
Rfiekenmam, lassen aba> das Tasomotoriscbe Centrum
intact: dem Tode geben keine Kfimpfc. aber Steigerung
des niutdnickes voraus. Die A Iky Iderivate des
Tel rabydropy ridins (Trupin — Methylfetrahydro-

a-Oxaethylp\ridin, uud, Ecgoain-Methyltetrahydropyri-
din-a-Oxypropionsfttnre) ISbmen gleichzeitig Athmungs-
centrum, Rückenmarkscentrcn und die Vasoconstrictoren

:

beim Tropin, wo die Lähmung des Atlimungscentrums
nicht vollkommen ist, ttitl det Tod unter Convulsionen,

aber ohne Krhuhung des Blutdruckes ein, beim Ecgonin
fehlen Ci uvaLsi 'tjen und Blutdrucksteigerung gans.

In Bezug auf die Herzwirkung der von ihm ge-

prOften Stoffe hebt C. hervor, dass Pyridin und Picohn,
ihre Alkylderivate und die Alkylderivatc der Pyridin-

tetrahydrine (Tropin, Kcgonin, .\nhydrccgonin. Mctbyl-
i cgonin, Henzoylecgonin) Zahl und Energie rkr Herz-

schläge durch directe Wirkung auf den Herzmuskel
steigern, wogegen diese Aetion dem Pyridinbeiabydrin
und dessen Alkylb;i.sc Metbylpipeiidin fehlt. Pyridin,

Piodin, Piperidiu und ihre Derivalf haben keine läh-

mende Wirkung auf die Hcmmung.sganglien des Herzens,

die dem Tropin, Eogonin, Anby^kecgonin und dem Mo-
thylecgoaitt tnkoiraait; suoh Bensoylecgonin, Cocain,
Isovalerylmethylecgonin , Phcnylacetylmethylecgonin
haben sie ebenfalls, aber in weit geringerem Grade.
.\usgesproelii n lähmende Wirkung auf den Herzvagus
bei Säugcthieren ist nur für Tropin nacbzuwei.sen. Das
von Corin zuerst untersuchte Anhydroecgonin (Methyl-

tetrabydropyridin-Akiylsäore) ist diem Eogonin an Toxi-

eitat fiberlegen.

Blasehko (7) und Heidenbain rühmen die

Wirkung von Cocain bei Singnltus, wo da.s Mittel

in um so grösseren Dosen gereicht werden muss, je spüler

es snr Anwendung kam. In einem Falle von Blasehko

genQgten stOndlidi 80 Tropfen einer Sproo. LBsang in

S Stunden zur Beseitigung.

May et (9) empfiehlt beiHysteralgie Application
aseptiscber SehwimaM, die mit einer aus 8 Cocain, in

8 Th. Oelsäurc gelöst, 10 Jodoform und 200 stcrili-

sirtem Vaselin. liq. bestehenden Mischuiig getränkt sind,

auch bei Panaritieti luid kleinen gequetschten Wunden
zu local auacsUicsireuden und antiseptischen /wecken.

[1) Kossberger,S., lieber die speciüsche Wirkung
des Cocain und seine Anwendung in der Therapie.
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IVzckI. lekarski. No. 23. '25..— 2) Szmurlo. ,1.,

(Warschau), Beitrag zur klinischeu Auwendung inaiicher

Verbindungen der aioaiatUeh«n Gruppe. Gas. lekunka.

No. 12.

Rossbergcr (1) 1)*>hauptet. dass die anacsthe-

sirond'' Wükuiis: (ii'> ("r.cains ;iuf sfini'ii ;ingiospastisrheri

Kigcnsi-hafteii beruhe, durch welche eine locale Anacuiie

und infulgc dieser coiisecntiv eine Abscbwächung oder

Aufhebung der EmpfiodüdikMt der Menrea«DdiguiiMQ
erfolge, während die Intoxieatieiiseraeheinungen von den

in 'irr Nachbarschaft hcrvor^jerufciicn Vcrän(ienuij;en im

Blutdruck« herrühren. Daber komnie <•^ auch. ii,is> an

Stellen, wo topograpbuebe oder paiholof^i^clic Vcrliält-

ni»e daa Uervorbringea einer localcu Anacmio er-

aehveren, wie bei Entxflndnngen u. a. w., aneh eine

locale Anacsthesic mir ücbwer bewirkt werden kann.

Szmurlo (2). Die curatiren Eigeascbaften des

Paraehlorpbenol wurden mit folgenden Resultaten zu

fhcrapeulischcu Versuchen bcniitzt bei hypertn'phi'.chcn

Processen in ')<t Nasen-, Haclicn- und Kehlkopfli-ihlc

und bei Lar) i - i
• ; -ulose:

a) Paracblorpbenol besitzt nicbt die aaacsthesiren-

den l^genaebaften de« Phenol. Sein Oerueh und Oe<

schranck erregen besonders Itci der Anwciiduni: im

l'harjux und Lar.\ii\ Widerwillen und .\hscheu bei dem
Patienten, wodurch Anwendung dicsea Mittels be-

deutend eingeschränkt wird.

b) Auf die Sehieimhaut applicirt, zerstört es da.s

Epithel, ruft sofort eine heftige locale Reaction, später

erst Eiterung hervor. Erst nach wiederholtem Be-

pinseln erreicht man damit AbschwelluiigcTi d' s hyper-

trophischen (lewebes. Ks steht somit andren Causticls

die Chromsäure bedeutend nach.

c) B«i tubersulösen Affeetioiien des Laryoz ruft es

Oedem, an der Applieationsstelle langdauerode heftige

Schmerzen und Appetitvcriust henror.

In hypertropbiscbcn Processen wurde daa reine

Präparat, bei taberenlSseii Ulceiationen eine S5proe.

und SOproe. Lösung desselben, in Anwendung gebracht

Spira (Krakau).j

27. EuphorbiaceM.

1) Caddy. Duncan .lames, Hoisoning by manchinell.

Laneet Dec. 22. p. U78. (Schwellung und Blasen-

bildung an Lippen. Zunge und Palma manus, Iwltige

Seliinorzcii i>i Mund und Abdomin, rnvemiögen zu

schlu< ketj uiid <'ollaps nach Genuss von Friichti'n yon
llippniiiaiic Manchinella bei einem Nig-rtn-idchcn in

Camacon; nach Bescili^fung des Collaps durch exci-

tirendeClystiere vorübergehende Fiebererscheinungeu.)

2) Dmochowski, Z. und W. Janowaki, lieber die

eitererregende Wirkung des CrotonSTs. Beitrag zor
Theorie der Kitcrentstehung. fF'athol. anat. Institut

von Brodowski in Warscbaui) Archiv f. exp. Patbol.

Bd. 84. H. 1 «. S. S. 106.

Versuche mit sterilisirten Crotonöllösnngen in

Oleum Olivarum, an Hunden und Kaninchen nach den
jede Veruiireini^amg ausschliessenden Methoden gemacht,

führten Dmochnwski und Janowski (2) zu dem Re-

sultate, das.s der Grad der Entzündung im Subcu-
tangewebe dnrcb CrotonSl nach der Verdünnung
verschieden i.st und einen dieser Grade auch die Eite-

ning bildet, die bei Hunden durch Crotonöllösungcn

von I :
Iii - I :

liK) hervorgebracht werden kann. Diese

Lösungen fiUircn mitunter, starke (1 -5 1 : H'»'; conslant

SU Hantnecrosc mit hämorrhagisch seröser Entzündung
ud MMirmar Infiltration des subcutantcn Bindegewebes
im vettern Umfange. Bei schwachen Losungen (1 : 80)
fehlt der hämorrhogischc Charaktfr dir l^nt/.ündun^,

und es kommt nur zu rasch vorübergehender seröser

Rntafindong mit eireumscripter InliltratioD. Bd Ka>

ni liehen rufen Crotonülliisungen (1 : 30 und 1 : 60) gut-
artige Eiterung hervor, die ^doeh ersA in 9—5 Wooien
eintritt

28. Umbelliferae.

Puhl, Julius, Zur Kenntniss des giftigen Bestand-
thcils der Oenantbc eroeata und der Cicuta virosa.

PbarmacoK Institut der deutsch. Univ. Prag. Anh. für

«ip. PathoL Bd. 84. H. 8 und 4. S, 999.

Pohl hat aus d«r Wnrsel von Oenanthe ero>
cafa ein Hirnkrampfgift, Oenanthotox i n, dargestellt,

das ein dem des Picrotoxins bei Wann- und Kaltblütern

gicicbea IntniwtionsbUd berrorlniogt und eine dunkel-

braune, liomogene, banähnliehe Substanz bildet die

von dem in Cicuta virosa vorhandenen activen Principe,

dem Cicutozin, sich durch grössere Leichtigkeit, beim

Trocknen festniverdmi und dureih geringere LSsUddteit

in All»IieB unteraebeidet.

Dem Oenanthotoxin scheint die Formel rj;TI;20s

oder C:,3n^j(),n zuzukommen. Eine durch Reduclion von
Cicutotoxin mit /inkstaub im WasscrstofiTstromc cnt-

stebeode dickflüssige duokeibraone, theerartige, pbjsio-
logisch unwirksame FlQssiriwit entspricht der Formel
r,,H2,>0. Ocnanthotoxin iMfert ein gleiches l'roduct.

Ebenso entstehen bei mehrstündiger Hehaudlung mit
kochender aleoh<disclicr Kalilauge aus heideu jdiysi-

olügisch unwirksame Uarzsäuren. Tage langes Erwärmen
auf 70 " und wochenlanges Stehen über Schwefelsäure
bei Zimmertemperatur schwächen die Wirksamkeit des
Oenanthotoxins und dessen Löslichkeit in Aetber ab.

29. Gacteac.

1) Lew in, L., Ueber Anhalonium Lewinii und
andere Cacteen. Arcb. für exp. Path. Bd. 84. H. 5
und 6. S. 874. — f) Heffter, Arttrar (Leipzig),

Ueber Pellote. Ebend. H. 1. S. 65. — 3) Derselbe,
lieber zwei Cacteenalkaloidc. Ber. der Deutsch, ehem.
Gesellsoh. Bd. 87. p. 8975.

Untor den Cacteen hat die Gattung Anhalonium
die Aufmerksamkeit der Pbarraacologen dadurch auf

sich gezogen, dass ihr angehörende Arten im ri«3rdliehcn

Mexico bei den Indianern schon seit mehrereu Jahr-,

hunderten als berausebendea Mittel dienen, indem

man sie entweder (in Chihaeahua) vergährendem Mais

zur Herstellung stärker berauschenden Maisbicres

(Tepacho) zusetzt oder zum Kauen benutzt Dies ge-

schieht namentlich in den Staaten Calaboil» «nd
Tamanlipas, aber auch vnu den Kiowas und einigen

Indianerstämmen des südlichen Indianerterhtoriums der

Yereinigten Staaten, die an hoben cbristlielMn Feat*

tagen sich durch das Essen der als Peyotl oder

Pellote (auch Museale buttons) bezeichneten Art in

einem 2—d Tage anhaltenden Zustand von abwechseln-

dem Sdilaf und EzeitatJon mit DeUrien (Singen, Sehreien)

versetzen. Auch wird die Droge, welche frisch und ge-

trocknet käuflich zu haben ist, ähnlich wie die Coci

der Peruaner, gekaut um bei ermüdenden Märschen

u. s. w. Hunger, Ihnat und AulV«guBg Iciditer su er-

tragen. Man verwendet sie auch äusserlich zu schmerz-

stillenden Cataplasmen und innerlich im .\ufgus8 oder

als Abkochung als Fiebermittel und Abortivum, sowie

lu LiabestrSnken. Die in Betraeht kommenden nahe
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verwandten Arten A n h a I o u i u in L e w i n i i (liOphophnra

Lewinii) und A. Williamsii, die sich beide an der

mesieaniMdi-amerikaoiachea Grense finden, seichneo ^eh

durch bitteren (leschmack aus und enthalten nach den

Uotersucbuogen voo Lewio (1) und Ueff ter (2) oiebrere

Allrnloide, Ten Atom die meisten auf Thiei« als krampf-

erregende Gifte viilwn, ohne aiiaigwpnMdiene Nareoee

herbeizuführen.

In Aühalonium Williamsii ist nach Heffter ein

Alkaloid, Pel lotin von der Formel Cnl^NOj oder,

da das Molekül 2 Methoxjlgruppeo enthält, %UmNO
(OCHs)s Toriianden, das bä Friisohea ent rai^eit
d'-r Bewegung, dann ausgesprochene Steigerung der Re-
lleierregbarkcit und mehrtägige tetani.sche Krämpfe her-

vorruft und auch bei Kaninchen tetanisirend wirkt. Bei

Menschen treten dagegen nach 0,05 ausgesprochene
Müdigkeit, Schwere der Aagenlider und Abneigung g»gen
körperliche Bewegung auf. Der Cactus enthält O.S'J p('t.

Pellotin. Aus A. I.i-vfinii liat Lewin zwei, .Tnsehein>'nd

isomere Bas« :i, cin^ krystallisiri'iidi.' und l iiic .itnorphc,

gewonnen, die eiii.nfalls tetanisirend auf Thiere wirken.
Von diesen entspricht das krystalliüirende Anhalonin
der Formel C]jH|kNO,. Alle drei Basen theilen eine

höchst charakteristische Reaction, indem sie mit salpet«r-

aäurphalti^M-r Schwefelsäure sofort f iofviolette, später in

Braun übergehende Färbung erzeugen, Das krystall.

Anhalonin ist schwächer giftig als Pellotin, das amorphe
ipftiger; die Dosis letalis bei Kaninchen verhält sich
^e 0,3 : 0,1 : 0,06. Heffter hat in A. Lewinii drei

Alkaloide pefundcn, wovon da.s eine dem amorphen
Anhalonin identisch zu sein scheint, während die beiden
anderen krjstallisirenden auf Frösche lähmend (das

eine central, das andere curareartig) wirken. Von an*
deren Anbaloninnarten entbSIt naeb Heffter Anha-
lonium fissurafufn rMrimmillaria (issnrnfa Enpelm.)
eine in kaltem \Vas^cr wi-nig. !»es>»cr iuheisscin, sehr leicht

in Ak'uhol. Mi lhv lali-n[iol, Aotlicr und I'ftroläUicr lös-

liche kristallinische Base von der Formel CioUn^^
Anhalin, die beim Menschen zu 0,1 ohne Effgtet ist,

bei Katsen zu 0,8 subcutan Erbrechen her^'orruft und
bei R. esculenta und temporaria zu 2 -5 cg das Gehirn
ohne vorherige Erregung lähmt, olme Herz und Rücken»
mark wesentlich zu afficiron. Anlialonium pris-
naticuiii enthält einen auf Frösche tetanisirend

virkenden Stoff, der wabrscbeioUch stt den Pflansea-
basen gehört, jedoch nieht tsoHrt werden konnte. In
Anhalonium .lourdanian u m existirt nach Lewin
eine tetanisirende Base, deren salzsaures .Salz krystalli-

sirt. Von anderen von Lewin untersuchten Cactcen

enthält Mammillaria uberifomis ein Frösche cen-

tral IShneodes Gift, wlhrend der Schleim Ton Rbipsa-
Iis confcrta bei Fröschen langsame Abnahme der

Herzthätigkeit, motorische uiiii sliisüiI«- Liilimung und
nenstillstand bewirkt. Nach Heffter i ü'.hiilt aiirh

Cactus grandiflorus ein Alkaloid und eine auf die llerz-

tbStigkeit wirkende, vermutlich glycosidiscbc Substanz.

Mit Fluid Extract von Anhalonium Lewinii in

Amerika vorgenommene Versuche an Kranken ergaben
Besserung der Athmuni^vcrhültnisse bei Arij^ritia pertoris,

asthmatischer Dyspnoe und Pneumothorax. Mach A
Ttaplbn kam es audi tum Schlafen.

30. Papayaccac.

1) Hirsch, A., (Stuttgart), lieber Papua und sei«

nen Werth als Digestivum. Tberap. Monatsh. Dee. 8.

609. — 2) Osswald, Kr. (fJiessen), Untersuchungen
über das Papafn (Reuss). Münch, med. Wochenschr.
No. 84. S. 6fi5. - 3) Lm i,

, Edvaid, UeberCupaüi.
gr. 8. 96 Ss. Jurjew. lt-;t:(.

Hirsch (1) und Osswald (2) haben du von
Sittmann bei Maienkiinkheiten vorm enqtföhleoe

PapaTn von Böhringer und Reuss, das sieb von

titeren Piiparaten durch Unlöslichkcit ia WaiNr «n-
tersi lieidet, auf seine digestive Wirkung geprüft und
die \\ ii k-vamkeit auf Fiweissstoffe auch in alkalischer

l.'isun^ CMiiii.itirt, wcslüilS es <). hesiMid'-rs in MaL'i'n-

atfcctionen mit daruiederliegcnder Magensatusecp ti iri etn-

ptiehli Das von Hirsch benutzte Pap.-)Vnpräparat. da>

übrigens weit weniger enei^psch peptonisirend als das

von Sit t man gebrauchte war, verdaute im Brut-

schrank Fibrin, ruhes, fein vert!i> iltes Fleisch und Eier-

albuminlösung in neutralen und schwach alkalischen Medien

ganz energisch, eoaguhrtcs und feinverthciltes IlUlnier-

eiweiss nur langsam. Bei Kranken mit chronischer

Gastritis ausgeführte Magenausspiilungsversucbe OTgaben

n.ieh Verabreiehuiii:; von O.'i Papam keine digestive

Wirkung auf coagulirtes IIühnereiwei-,s und gekochten

Schinken, eine geringe auf Semmel, ausgesprochene auf

Ohes gewiegtes Fleisch, woraus U. den Schluss zieht, dass

PapaVn bei damiederliegender Pepsinverdanung xwar
keinen vollen Ersatz für diese bietet, jedoch die Pep-
tMtiisation leicht verdaulicher Nachrungsniittel, (Milch,

rolle Eier, rohes Fleisch) bcf irderl. (». hält I'apain wie

alle Digcstiva für völlig überflüssig, wenn sich im aus-

geheberten Probefrühstüek f^ie .Salzsäure findet, da-

gegen bei Vorhandeusein von gebundener Salzsäure für

indicirt., wenn die sonst benSthigtc Menge IICI Unzu-
trägliehkciten besitzt, und glaubt bei vidligem Fehlen

der Salzsäure das Pancrcatin bis jetzt v^ti grösserer

Wirksamkeit H. empfiehlt I':ipain in mi^glichst wenig

Wasser verdünnt glwoh nach der Mahlseit und hierauf

in ','4—
</2 stündigen 9!wisehennUiraen 9—8 mal 0,25 bis

0,5 zu geben. Nach Osswald. der auch die lösende

Wirkung auf Diphtheriti>m «mbranen bestätigt, handelt

es sich bei der Wirkung von PapaVnsalzsäure um eine

wirkliche Verdauung, bei welcher der Sjrntoninnieder-

sehlag viel bedeutender als bei PepsinsalzsSnredigestion

ist, die Menge des «relTtsten Eiweisse«! und dcrAlbumose
aber geringer ist: l'.ipain allein bildet kein Svntonin

und weit weniger gelöstes Eiweiss und Albumose. In

natürlichem anaciden Magensaft oder oeutralisirtem

sauren Magensaft kam bei PapaVosusats nur feine Zer*

bröcklung der Eiwei.ssschcibchen zust-vnde.

Naeh den von Linde (3) unter Kobert auage»

führten Studien über die Wirkung des CarpaTns ist

dies ein wirkliches ITerzgift. da der dadurch nach vor-

aufgehender I'uls\ iTlani;>amung resultirende diastidisrhe

Herz^stillstan i \ < 1 der allgemeinen Läliinuiii; auftritt.

Das Gift reducirt Hamogbolin nicht, löst auch Erythro-

cyten nieht auf, becinflusst die electrisebe Reizbarkeit

der Ner^-eu nicht, lähmt aber die quergestreiften Mus-
keln. Es bewirkt Abnahme des Blutdrucks, obschon es

ficfdssvercngung (nur in den Nieren tritt Erweiterung

ein) bewirkt. Auf die l'eristaltik und auf Darmpara-
siten ist es ohne Einfluss. Es wird unverändert ausge-

schieden und gdit bei trächtigen Tbieren auch in den
F5tus (nicht in das Vniebtwasser) über. Bei Warm-
blütern ist CS zu 0,1() pr. kg letal. Beim Menschen
ruft einmalige lujection von 6—10 mg keinerlei nach-

weisbare Ecsdieinangen harror.

31. Bosaceae.

Leichsenring, Max, Ueber Flores Kusso. Arch.

der Pharm. Bd. 82. lieft 1. (Leipziger pharmacoL
Institut)

Nach Leichsenring kann dos Kosin von Merck

nicht als das aetive Prineip der Knssobifitben
angesehen werden, da es auch in amoipbem Zustande

in schwach alkalisehen Flüssigkeiten so gut wie un-

löslich ist und auch für Frösche nicht giftig ist. Dagegen

Utet sieh durdi Aether ein in Alkali leiobt lösUobes, schon
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SU 4 mg auf Troscbe ISbrnond nnd tudtlidi virkeades

grütics il trz t rhaltcD, au8 vclcbem nach BchandlUDg

mit kdcln'iidiin I'i'tnil;i(lii'r timl S'.(l,-i!r.>un<? noch activere

Producta erbalU^D werden. Die daraus durch Aufuahme

ia kodModen Alcobot gewonnenen langen, weissen, sei*

denglänzendcn Nadeln, die bei 17fi" schmelzen, und

sieb leicht in Afther, Uniizol, Sphwcfelkiihlriotcfr,

Aceton und kochendem Weingeist, schwer in kaltem Al-

ooliol, nicht in Wasser ISsen, bilden ein dem Koiin

ähnliches, als Pro t <> k osi n bozcichnetes, aber inactives

Product, dos mit Schwefelsäure Uothfärbung uad

bobuttersäuregerucb giebt Das durch wiederholte Auf*

Usung in kalter wässeriger Sodasolution nnd Ansßllen

mit Essigsäure gereinigte activc Triiicip. das Kf>so-

toxin, das zu 4 mg Fri>scbc io 10 Min. lähmte und in

85 Min. tSdtete, konnte ans keinem Lösungsmittel in

kiysta 11inischer Form erhalten «erden.

Es schmilzt bei SO", löst sieb leicht in Alcohol,

Aetber, ChltToform, Benzol, Schwefclk.ihlenstoff und
Aceton, sowie in wässerigen I.<jiiiiii:''ii <lrr Alkalicar-

bonate. nicht in Wasser, giebt mit tithwclelsaure die

Heactioni'ii des Kositis und entspricht der Fonnel

CmHmOi«. Bei kurzem Kochen einer Ldsong von Koao-
toxin in Barrtlauge entsteht daraus kTTstallütirtefl Kosin
V'.n Mfirk, Hi.iO;, das somit kaum als in den Kosso-

blütli'ii pi Uoriiiirt aogeseben werden kann; zugleich

tritt Isobuttersäuregemeb und «n amorphes rothes Ne*
benprodttct auf.

32. Myrthaceac.

1) Hagel, K., Yoiliiifige IGttheÜungen üb«- die

Wirkung der Blätter und dir Rinde des Djamlioc-

baumes. Aus dt-r med. Poliklinik der Universität Würz-
burg. Münch, med. W'ochenschr. No. 29. .')G'J. —
2) Pfeiffer, Ueber einen Fall von Nolkeniilvergiftung.

Sep.-Abdr. aus den .Sitznngsber. der Niederrhein. Ges.

f. Natnr* und Heilk. Sitrang rem 9. Not. 1894.

Von der Anwendung der inUiederländisih Ostindien

als Mittel ge^'i^n Cholcradiarrli'ic gebräuchlichen Blätter

Von Psidium pomiferum, der sog. Uuajava oder

lyamboe» eonstatirte Engel (1) bei verschiedenen

Darmaffeetionen, insbesondere bei Gastroenteritis

der Kinder, schwerer Gastoenteritis acuta Erwachsener,

Dyspepsie, chronischen Dnrehrällen Torzüglicben raschen

Erfolg, bei phthisiaehea Diarrhoen selbst noch oach

vcrgfhlirher .\nwcndung von <>pium und Bael. Das

Mittel wird in Aufguss (5,0 : 80,0 Aq. und 20,0 äynp
I—SstOndl. theo* oder esslSiTelweise) oder als Fltüd

Kxtract (20 Tropf, bis 1 Theel. 2stündlich) verordnet

(iiftige Bestandtheile sind nicht vorhanden.

Pfeiffer (2) macht Mittbeiluugen über Vergif-
tung eines 41jiUu'. Mannes mit oa. 80g NelkenSl,
aus Versehen statt eines Cognao genommen, wonach
anfangs heftiges Brennen im Halse und Magen, das durch
Aufnahme grosser Mengen Wassi r |^" lindert wurde, d.mn
Bewusstlosigkeit und tiefes Torna mit aufgehobenem
Comealrellex, oberflächlicher, zeitweise aussetzender

Athmong, verlaagsamtem Pulse und stark venuehrter
^leielielseerBtioo, Cjranose der Wangen nnd Lippen bei

Leichenblässe der übrigen Tbeile und kalte Sehweisse

eintraten. Die unter Anwendung von Mag> iiau>spülung

und Apomorphin günstig verlaufene Vergiftung war dureli

exquisiten Nelkenölgeruch des Atbems gekennzeichnet.
Oer eiweissfreie Harn liatte keinen Nelkenölgerueli und
sfigte keine Engenolreaetion, war aber linksdrehend.

0011 UND TOXIOOLOOtB.

Nach RQckkebr des Bewusstseins (naeh etwa 3 Stunden)
bestand n-'eli l inigc Zeit Brennen in ."^[leis- rdire und
Magen. Heim Hunde erhielt P. im Harn ebenfalls keine

Kugenolreaction, dagegen nicht unbctriUshtliolM Steige-

rung der gepaarten Schwefelsäuren.

83. L^müiosae.

1) Sequena, H. O. W., A pemphigoid emption
fidlowing the administration of rop;iih;i. lirit. med .lourn.

Nov. 17. p. IIOS. (Klf fast liuhnercigrosse Blasen auf

rothem tirunde oberhalb der Achillessehne, Schwellung

und Köthung des Gesichts nach 8 Copaivakapselo bei

einem 2C()ihr. sonst gesunden Hanne.) — S) Oonbe-
male. Quelques experiences sur Paction physiologique

de l'Mmatonrline. Bull. gen. de Thcrap. Sept. 80.

Oet 15. p. 941—296.

Comb emale (9) vindleirt naeh Tennehen an Ena*

den dem Hacmatoxylin toxische Wirkung, die

wesentlich auf der Kigenschaft, in saurer Flüssigkeit

£iwei.ss zu fallen, beruht, wie insbesondere die zahl-

reichen Fibrinfloeken an den OarmseUiDgen und Bandi-

w induiifTen bei intraperitfmc.aler Application, die ver-

härteten Knoten nach subcutaner Einspritzung und die

Reisungsersdieinangea der Eamwege (Blennonhagie)

nach allen Applicatirasweben darthuD. Als Folge der

toxischen .Aetion rcsultirt constaiit vorübergehende,

massige Erhöhung der Temperatur nebst sonstigen Fieber-

ersebeinangeo (Durst, Frost, Polsbesehlennigung), won
in schweren Intoxieationsfällen Anurie, Erbrechen eiter-

gefärbter Massen und mehr oder weniger bedeutende

Erschlaffung kommen. Am intensivsten wirkt intra-

peritcneale Ai^Uoation, wobei Seg pr. Kilo tBdtea

können.

In den ersten 24 Stunden nach der Vergiftung wer-
den die anfangs blau geflrbten Hees violett; ihre Gon*
sistenz ist nicht verändert. Der Harn ist nur bei starker

Vergiftung blau, meist roth oder rosa, wird aber an

der Luft blau oder violett; die Menge ist anfangs ge-

ringer» später vennehrt Gegen Anwendung von Haema'
toxylin an Stelle des Pyoetanin sur Geaebwulsttberapie

spricht nach C. die eiweisscoagulinnde Aotimi und das

leichte Schimmeln der Lösungen.

c) Thiorstoffe und deren Derivat».

1. Pisc.'s.

1) R e i ( h e r t (Nebra), Oleum jecoris aselli aro-

maticunt Dr. .'^tandke. Herl. klin. Wochenschr. No. 40.

(Empfehlung der genannten Specialit&t w<ien ange*

nehmen (xOTuehes nnd Gesebmackes bei Kinder, beson-

den auch als Crcosotlebcrthran bei hartnäckigen Bron-

chialcatarrhen.) — 2) Schmidt (Schönau), Ueber den
therapeutischen Werth des L« b*:;rtiirm» mit bewnderer
Berücksichtigung des Dr. Standkc'scben wohlschmecken-
den Präparates. Deutsehe med. Wochenschr. No. 51.

S. !»n2. fDesgl.) -- 8) Delmis, A propos de Thuile

de foic de moruc. Gas. des Höp. No. 124. (Empfehlung
der Emulsion St Aniri ehlorari aodique.)

2. Aniphihia.

Pugliese, Angelo (Sicua), SuU' asionc methemo-
globinogena del velcno di rospo. Ardüvio diFannaeoL
Vol. II. Fase 11. p. 821.

Naeh Pugliese entsteht beim Oraiaet von trock*

^ kj d by Google
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iicm oder in Wasser Kcliistcm Krötengift mit einer Blut-

Uisuii^ Mrlliiiiii.iglohiii iitid wenn d;i.s Krutengilt iiu

reln r-oliiisse vorhanden ist, Hiiniatin in saurer L(isung.

Wird das Krütcngift durch Alkali m iilralisirl, so ist die

Methämoglobiabiäuog Beriti);er und tritt langsam oin.

Tempentar ron t7* negiinstipt die MethHmoglobin-
bildung. Diesen pelit in allen Fällen Aufliisung der

Blutkörperehen voraus, im Blute mit Kröt«ngift ver-

gifteter Frösche und weisser Mäuse findet sich kein

Methiimoglobin, doch laasen sieh FonnverSnderaDgen der
BlntkSiperohsii naelnreiieo.

8. Repülia.

Ewing, Charles H.. The aetion of rattlesnake vcnom
upon tbe bactericidal power of tbe bioodserum. Lancet
May 19. p. 1286.

Eving oonatetirte durdi Yersnebe mitBadllos ooU

and tDHuidit daaa das Blutserum mit üift von

Klapperschlangen (Crotalus adamantinus'', veipif-

tetor Thier« seine bactcricutödtende Wirkung
rSIlig rerliert, woraus sieh die ausserordentlieb

rasche Päulaiss nach Intoxieation mit Schlangengift er-

klärt. Das anscheinend nicht gerinnende Blut zeigt

stets ein geringes, stark klebriges Coagulum, das von

den Winden das OlasBefSssei sidi aobvieiig entfer-

nen Mast

4. Mammalia.

1) ZieJBSSen, üeber einige neuere Heilmittel und
Heilmethoden. Münch, med Wochenschr. No. 50. S. 1004.
— 2) Free, E.James (Billings. Mont.), l'epsin. Piiilod.

Keportcr. June 30. p. 905. (Ohne Bedeutung.) — 8)
Gomliaull, De raction difTerente, daos la digestion,

de la pepsine et de la pancr^atine et du rfile important

de cette denji> re. (inz. d, h -p. Xo. 141. p. KV.'S.

(Empfehlung des l'am rt ;itiii hei tropischer EnterDeolitis,

Diabetes und Arthritikei:i, mit h- >onderer Berücksich-

tigonK der eist im Darm sich löseoden Fancreatinpillon

Von Defresne.) — 4) Kemmerieh, E., Fleischpepton
ein Hcrztoiiicuni. Berl. klin. Wochenschr. \o. 10, —
ö,; Kuhn, Franz u. Franz Voclkcr. Stoffwoehselver-

suchc mit Somalose, einem Albuminoseii])r;i{)arate. (Aus
R i e g e Ts Kliuik in Giesseo.) Deutsche med. Wochenschr.
No. 41. S. 798. ~- 6) Beichmann, Ed. (Elberfeld),

Practische Notizen lur Anwendung der .'^omatosc. Ebend.
No. 47. S. 895. — 7) Hertmann i (Elberfeld). Zur
Somatose. Ebcnd. No. 52. S. 980. — Sj Eich hoff,

P. J., Kurze therapeutische Notiz über die günstige

Wirkung der Somatose bei Syphilis und Mcrcurial-

eaebeiie. BerL lilin. Wochenschr. No. 46. S. 1057. —
9) Oliver, E. u. E. A. Schäfer. On the phrsiological

action of extract of the suprarenal capsules. Proeeed.

of the phvsiot. soc. Journ. of phvsiol. Vol. XVI. No. 3
a. 4. — 10) Auld, A. G. (Glasgow), On th« effeet of

tbyreoid «xtraet in exophthalmic goifare and in pmiasia.
Brit Journ. JmIj 7. p. II. (Verscbnmmemng eines

Falles von Ba.sedow'scher Krankheit und Ileilunp eines

übrigens schun durch .Arsenik gebesserten Falles von
Psoriiisis durch S tagigen Gebrauch von Schilddrüsen-

extract-Tabletten.) — 11) Yorke-Davies,N.£., Thy>
roid tabtoids in obesitjr. Ibidem. Jnlf 14. p. 49. (In

einzelnen Fällen bedeutende Effecte, wo die Diät allein

nicht half.) — 12; Poehl, .\1( xander (Petcrsbiirg), Hiu-

wirknng des .Spermins auf den ."^tofTiimsatz bei Auto-

iatoiieationen im .MIgemcinen und bei hanisaurer Dia-

these im Speciellen. ZeiLschr. f. klin. .Med. Bd. 26.

II. 1 u. 2. S. 135. (Vergl. Her. 1893. I. 438.) —
18) Bubis, G., Sperminum-Poebl in chemischer, phf-
siologiseher und therapeutischer Besiobang. 6. 84 Ss^

— 14) Bülow. K.. Ueher niyeerinphrtsphorsäure. (Ho-

stoeker pharm.KMl. Instiliit.) i'lliijr. Arcli. Bd. .')7. II. l

u. 2. S. 89. — 15) Pasqualis, (iiusio. SulF appli-

caztonc terapeutica dell' acido fosfogliceric". .\un. di

Chim. Agosto. ^94.-16) Derseibo. SaW assorbi-

mento e r eliminazione delf acido fbsfoglieerieo. Ibid.

Sctt. p. 145. - 171 Ii bin. Albert, Des ):1\ evrophos-

phates et de leur emploi cn therapeutique. Bull, de
FAcad. de med. Paris. 8. S.'-r. XXXI. No. 17. p. 419,

Gas. med. de Paris. No. 17. p. 198. — 18) Cornet,
Sur la preparation des phospboglycdrates de chanx et

de soudc. Prngr.s mrd. No. 32. p. 90. — 10) Gay,
Sur Ics pivp.irations gal''ni<iues .\ basr de glyerrophos-

phate de ehaux. Montpell. in. d. p. ;tG9.
•

'iO) Böh-
la nd, K. (Bonn), Uebcr das Piperaziii als hamsäure-
lösendes Mittel. Therap. Monatsh. Mai. S. 200. —
21) Schmev, Feder (Wiesbaden), Zur Behandlung des
Blaseneatarrhs. Ebendas. .Sept. S. 483. - 22) Heer-
mann ^agani, .MittheiUingen über einige mit Pipera/.in

erzielte Erl'.il^;e. Kbendas. Nov. S. 561. (Casuistisch.)

— 23; Ilildebratid, 11, Ucbcr eine Wirkung des

Pipenuio und scioeu Eiufluas auf den experimentellen
Diabetes. Berl. klin. Woetaensebr. No. b. S. 141. —
24) Fawcftt. .1.. N>'ti' ou the valtic i-f piperazin as a

solvent of iirie .icid slom s in urine. Brit. med. Journ.

Dee. 88. p. 1424. — 25) Plügge, Piperazine als

piszunr-oplosend middel. Ncderl. Tüdschr. Toor Pharm,
p. 355. — 86) Wittzack, H., No^s Sber das Lyeetol

(Dimcthylpiperasiaum tartaricum), ein harnsäurelöscudcs

Mittel. Allgem. med. Central/lg. No. 7. — 27; Lycetol.

Therap. Monatsh. März. 125. — 28) Grawitz, E.,

Beobachtungen über ein neues liamsäurelösendes Mittel

bei Gichtkranken. (Aus der GerbardtVhen Universi-

tätsklinik.) Deutsche Wochenschr. No. 41. .S. 786. —
29) Lysidin. Therap. Monatsh. Nov. P. 571. (Ucferat.)

— .HO) Vo 1 k m u t h. lüor^; "-t i. Idi'rl '. Fi ber Sanguinal

Krewel und seine therapeutische .Anwendung. Allgem.

Wiener med. Zeitg. No. 23. (Empfehlung der vou Köln
aus vertriebenen Specialität in Pillenform, die nach dem
Prospecte 46 pCi natürliche Blutsalze, 10 pCt Oir-
hänioglobin und 44 pCt. peptonisirtes Muskelalbumin

enthalt, bei Chlorose und Neurasthenie.) — 31) Zur
Oricntirung der titul. Herren Acrztc. Sanguinal Krewel
und sein therapeutischer Werth. 8. 80 Sa. Köln. —
32) Rothmann, S., Vexgdeldiende üntersuehnng Qber
die therapeuli- 'h'- Anwendung von Lanolin und Adeps
lanae. Aus .^aaileld's Poliklinik für Hautkrankheiten.

Berl. klin. Wochenschr. No. 11. S. 2(;5. — 33) Saal-
fe 1 d , Edmund (Berlin), Der Chlorgehalt des Adeps lanae.

Ebendas. No. 88. S. 661. — 84) Liebreieh, 0., D«r
Chlorgehalt des Adeps lanae. Pharm. Zig. No. 30. —
35) Pflüger (Creglint;eii). L'cber K;iseverj,'iftuDg, spe-

ciell über einen Fall mit Ausgang in Erblindung.

Württcmb. Correspdzbl. No. 19. S. 145. — 30) Königs
höfer (Stuttgart), Kpikritisebcs zu dem l*f lüger'schen
Falle von Käsevergiftung. Ebendas. No. 22. 170. —
87) Lepicrre, Charles, .Analj-so d'un fi-omagc aviirie;

cxtraction d'une pt<»maine nouvelle. Compt. rend.

T. C-XVIII. No. 9. p. 47«. — 38) Auerbach, Norbert
(Berlin), Schafmilch als Milch für Erwachsene. Therap.

Monatah. Ook & &38. — 89) Weintraud, Ueber die

llmwiia d«r Pttbmlaammnng in Icterus. Aroh. L
eq^eria. Patb. Bd. 84. H. 1 u. 8. 8. 88.

Als vorxügliches Nährmittel fiir Schwerkranke
empfi'hU Ziemsscn(l) den Flcisehsaft al> G.-iVir-

icnes mit Cngnac und Vanillezucker, wodurch man Kran-
ken, die gegen Fleischnahrung den grüssten Wider»
villea haben, tiglicb über 200 g Fleischsaft einver-

leiben kann.

Kemmerich (4) hat im Berliner Augusta-Hospital
mit dem Frey'schcn Sphygmographcn Versuche über
den Einfluss des (Kemmerich'schen) Fleischpep-
ton i (zu 80,0 in Vt Tasse Wasser von 87« verabreiebt)

Digiiizca by VjCJO^Ic
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angestellt und Votier- und Prallerwerden des Pulses

bei nicht vermohrtor FriqufDz hi »bachtet, was auf
kräftigere ("oiitractioiieii d<-.-> Il< r/iiiiiskels. bcsondcr> des

linken Ventrikels, hinweist. Die l'eptiniwirkun^' beginnt

naob '"^ dcutlic'hhteu nach ^ ^ und veritchwindet

in 6 Standen. Bei 1—2«üchigem (iebraucb vird die

Wirkung auf den Herzmuskel dauernder, glciehzeitig

auch der günstige F^fTect de» Mittels auf Appetit und
EroiUtfUDg.

Nach den in der Giessencr Klinik gevonnenen Er-
näbrungs versuchen mit Somatose beteiohnen

Kubnun't Voelker ',:>) das iMitttl aN für Nährel\ stiere

unbrauchbar, da es vom Dickdarm nicht aufgenommen
vird, dagegen für einzelne Formen von Magenkrank-

hritm «oU geeigiiat und unter Umständen, sei es ans
mechanischen GrQnden, se! ts aus Riicicsiebt anf die Se-

cretionsverbällnisse, anderen Eiwei>'^l>r^l|l,l^a^'•IJ 'riri>oh-

pulver) sogar überlegen. Grusse Mengen wirken ubfüh-

read; kleinere werden gut vertra^n, auch v.>n l'hthi-

aäern mit profusen Diarrhöen, bei denen auch die Leib-

sehmenen gemildert werden. Bei einer Beikost, deren

N-Gehalt unter dem sog. Sehweilenwcrthe des Kiweiss-

bedürfnisses sieht, kann .^i>matö>,c das Albumin in der

Nahrung des Menschen viUlifr vertreten und den Kürper

auf seinem M-Bestaode erhalten. Dagegen ersetzt es

Fleisdi bei einer sonst nicht eiweisaarmen Beikost nieht

immer ganz, indem die Somatnse seihst bei Zufuhr einer

grossen Mi-nge \ in di;r Hi'ik'ist schlecht ausgenutzt

wird iiiii T Durcbfalle crre^'t und die Au^iri'/iin;^' lier

anderen Eiweisskörpcr beeinträchtigt. Hei Vcriiiinder^ing

des N in der Beikost und Zufügen von Fleisch zu 1 t/

terer wird die Ausnutzung des S. gehoben; ebenso durch
Verminderung der Soraatosenmenge.

Reichmiinn(6) empliehlt Svimatasc bei l'hthi-

sis, Chlorose und dyspcptischon Zustünden
zu 8 g 8—4 mal tBgtieh in Milch, Schleimsuppe, Cacao,

KafTc'- odrr in l'.>rni der --ug. Somatose-Hiscuits v.mi

Stollwerk (mit lU pt"l.). Hertmann! (7) eqirobtc

Somatoscnmilch bei schlecht • rniihrten .Säuglingen und
rbachitiiscben Kindern, wo das Mittel anfangs die Darm-
erschmnungen rerstärkt, später aber sehr gut rertragen

wird; Fichhoff (S) in einem Falle von ("aohcxie im

liufolge von Syphilis und eingreifender Cjuecksilbercur.

Naeh Oliver und Sehifer (9) ist die toxisebe
Wirkung des Xcbe n n i eren - F x t ra c t ' s vriii Kaihe,

Schafe und Hunde gleich und vorwiegend auf Ib rz,

Blutgelasse und Muskeln gerichtet. Auf de lii lasse

wirkt es so stark contrahirend, dass der Blutdruck 2

bis 4 mal höher als in der Norm steigt; die Aetion ist

peripherisch und am stärksten nach vorheriger Vagus-
oder Halsmarkdurohtrenuung. Bei morphinisirten und
Curaresirten Thicren j;ehi der (iefässcuntra. tion Erwei-

terung voraus. iJie Herzschläge werden bei intaeten

Vagi .stark verlangsamt, ja es kann zu completem Still-

stande der Vorböfe konunen; bei Vagusdurcbschneidung
tritt Aeoeleration ein mit Zunahme der Enerke, beson-

dera der Vorbofscontractioncn. An dm .|Ui r^'estreif1en

Muskeln ist die ErschlafTungsperiode wie bei Yeratrin

stark verlängert, die Periode der latenten Heizung nicht

bedeutend; die Ermüdungsoorveo werden rasch ent-

wickelt. Auf die Athmung wirkt es wenig ein, doch
werden die Respirationen obernächücher. Mit Neurin,

das die Athmutig lähmt, das Ib rz und die (Jefä-Ssc

wenig aflicirt, ist der toxisclie ."^ti iT nicht identisch.

Zusatz Ton Säuren oder Basen zu der Lösung des £x-
tracta hebt deiaen Wirirong nieht »ut

Von Terseldedenen Seiten werden die Gljreerin-

phosphatc als Tonica empfohlen, insbesondere von

Bobin, der in der Glycerinphosphorsäure das wcscnt-

li^te wirksame Princip der Brown-Sequard'scben

HodenflOssigkeit erblickt Ueber die SeUdnale dieaar

Verbindungen im Oiganisnus und ihren Einfluss anf den

Stoffweehsel liegen Unieranehungen von Bfilow (14),

Pasqualis (15) und Robin (17) vor.

Nach R li low (14'i wird G
I
y ceri nphospho rs ä u re

im Organismus, gleichviel ob sie aus der Nahrung
oder aus dem Körper selbst stammt, naltezu voll-
ständig zerlegt. Selbst bei Eiofiibrung von 3 g
glyceriopbospborsaurcm Caleiura veilässt nur eine gmns
geringe Menge den Organismus. Hie Fähigkeit, analog
der Schwefelsäure -sich mit pheiiolartigen Kürpem zu
verbinden, kumnit der Phosphorsäure nicht zu.

I'as^iualis hat bei Untersuchungen über den bei

constnnter Diät statllindcnden Ei pfInas TOn Cal-
ciumphospbat oder Calciumglrcerophosphat
auf die .\usscheidung von Pbosphorsäure im
Harn constatirt. dass v. n der mit dem Glycerophos-
phaie eingeführten l'liospborsäurcmcnge schon in den
ersten 1'4 Stunden 65 pCt. im Harn erscheinen, während
nach dem neutralen Calciumphospbat eine erhebliche

Zunahme der Phosphorslure erst am S. Tage sich geltend

macht. Auch V. fand Fhosjihortlycerinsäurc bei grossen

Dosen nur spurweise im Harn wieder; dagegen enthielt

das Blut bei Hiihnern nach Einführung von 4 g Cal-

ciumglyceropbosphat nach 8 Stunden nicht unbedeu-
tende Mengen davon.

Nach U o h i n (17) sind die ( i 1 y c c ro p h o s p h a t e von

grosser Wirkung auf die Krnährung, indem sie den
Stoffwechsel durch speci(i.sche Erregung des Nenrenappa-
rates steieBm. Calciumgb'c«'opbMip£it Termebrt sub-
cutan in Dosen von 0,25 die Fixa im ffam, den Ham-
st iff ;v..n 1':'..3 auf 31,73 pCt.\ den Coeflicienten der

N-V»xydatiüü (von Sö,7—84 pCt.), die Chloride, Sulfate,

den t'oeffieieaten der S-Oxydation (von 87—90 pCt.),

Kalk, Magnesia und Kali. Auf die Hamsiureabscheidung
wfrkt C. nieht ein. Die Kffeete sind bei interner Bin-
fiiliruni: nieht g.inz so prägnant. Sehr günstige thera-

jieutisctie Etlectc erhieli K. bei uenüser Depression,

z. B. in der Hcconvalescenz der (irippe und infectiöser

Krankheiten überhaupt, bei nervöser Asthenie verschie-

denen Ursprungs, bei torpider Chlorose mit merklicher

Depression der N-Oxydation. bei .Mbuminurie mit

l'hosphaturie und bei Phosphaturie. .\uch bei .\ddi-

son'seher Krankheit besserte sich der Allgemeinzust.md.

Weitere Erfolge ergaben sich in einzelnen Fällen von

Itehias und Tic douloareux, während bei Tabes Ge-
wichtszunahmeundAbnahme der laneinirendenSchmenwn,
aber keine Besserung der Ataxie erfolgte.

Nacli Cornct (18; sind die als Glycerophos-
phate des Kalks und Natriums hn Handel häufig

incorrert berettet, so dass das Kalksalz sidi nieht in

1.^ Theilen kalten Wnsser< bist und das Natriumsalz

eine grossere Menire .N'atriuiiiidn'spliat enthält. Die beste

Darslellungsweise scheint die viiti Portes und Pru-
nier zu sein, wonach man zuerst Glycerinphospborsäure

durch 6tägige Digestion eines Gemenges von 8600 g
Glyrerin (28") und 8000 g GOproc. Phosphorsäurc bei

100—HO" als klare durchsichtige Flüssigkeit erhält

utid <liese am 7. Tage mit K i'.kmürh '.'>00 g Cah-iuin-

carbonat : 2 I Wasser) langsam in grossen (iefässen

sättigt, nach *J Tagen filtrirt, das Filtrat mit Kalkmilch

wia gelöschtem Kalk vollständig sattigt, nochmals filtiirt

und das Ffltrat mit 90* Alcohol rallt, naeh Ablauf

einer .'•"tunde decatitirt und an der I.uft trocknet, noch-

mals in kaltem Wasser aufnimmt und die liltrirtc Losung

bei niederer Temperatur verdunstet. Man verordnet die

Calcaria gljccrophosphorica nach Gaj (19) in Lösung

mit Zusati von etwas (StronensSure (Cale. glrcero-

8ho»h. 10,0—80A Aqnae dost. 1000, Acid. citr. 1,0

is 8,0) oder Brausemischung (mit Acid. citr. .i,t)-T,0

und Na(r. bicarbon. 4,0) oder als Svnip (t^alc. glvc r>'-

phosph. 10,0, Acid. citr. 1,0, Saccb'. (>10,0, Aq. 810,0,

S}T. ©ort Aur. 50,0) oder in Cboeoladepastilleo.

Nach B{ldebraod(28)be8itst Piperftsin schon

in kleinen Mengen bescbf&okeoden Einflnsa anf

^ kj d by Google
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die sfteebarineireode Wirkung bydrolj tiseber

Fermente, iosbesoudere auch des Blutferments, der

nioht auf direrter Zerstörung des Fcmients, sondern auf

intensiver liemmiuig des Fermeutvurgauges bcrulit Ea

Qbertriflt in dieser Besiebang SaKcyMore, IGlehsiare,

Arsen, Syzjgium jambolannm und Kxtractum MyrtillL

Den näiulichcn Kffect bat T'. aueh ln-iin Plil^rrhiaundia-

betes, indem vermutblich durch Sättigung der abge-

spaltenen Phloretiostvre »i 8—9 g bei mittelgrossen

Hunden die Menge des naeb riil>>rrliizin ausgeschioflt-

nen Zuckers am 2. Tage um etwa ÜO pCt. bcrabMtzt,

und übertrifft darin die Alkalicarbonate und das Auti-

pyrio, bei denen die Hembsetiung nur 17 benr. 40 pCt
betrügt. Da Piporazin aiirh in Mi^di'M). die unter der

C t »2 .Spannung des Blutes stehen, den Saccharitications-

vurgang, obscbon wesentlich schwächer, beeinflusat und

bd Kanineben dnreh Beining des N. depressorent^

stehende McllituHe nur spurweise zustande kommen

läset, ist die Anwendung bei Diabetes, namentlich in

leichten Fällen, am sweekmässigsten vor der Mahlzeit

naoih Neatniisation des Magensaftes, ntioneU.

Bob Luid (20) fand bei einem Lcukämisdien bei
Behandlung mit I'iperazin keinen vermehrenden Ein

-

fluss auf die tägliche Ilarnsäureausscheidung;
auch bewirkte das Mittel keine Abnahme oder Ver-

schwinden des Uratsediments, das durch Ta^esgaben
von 1,5 kohlensaurem Kali in kurzer Zeil beseitigt

wurde. In Bezug auf die Lüslicbkcit der Harnsäure im
Blute voll .'^mgetliieren fand B., dass 1 proc. Piperazin-

blutserum (Pferde- oder Kiudablut) etwa 0,2 pCt. Hant-
sSnre ISst, somit UDTerhlltnlssmässig weniger als wb-
.s'rige PiperazinlSsung: die Blutseruiiiliisutig scheidet

Diicb einigen Stunden einen tlockigen. kiisigen Nieder-

schlag, der nach <ler Murexidprobe harnsäurcbaltig ist.

Saures barosaores Kali löst sich in piperazinhaltifem
Blutserum in gleiebem YerhIHoisse, doch tritt in der
Lösung nur leichte Trübung, kein Ninjersehlag ein.

Die O-Abgabe des liärnogldiins wird ilurrli Piperazin

tagelang verhindert: die Auflösunj^ der reihen Blut-

körperchen wird durch P. beschleunigt, Fibriu löst es

nicht. Die ^etwaigen" günstigen \S'irkungen bei Gicht
sind nach B. von der hamsäurclösenden Wirkung un-
abhängig; inwieweit dabei die antiseptiscbe Action,
derentwegen .Schmey (21) Piperazin bei Blasenoatarrh
empfiehlt, im Spiele ist, steht nicht fest.

An Stelle des Piperazins werden zwei verwandte

Verbindungen bei Qieht empfohlen, und zwar unter dem
Namen Lycetol das weinsaure Dimcthy Ipipcra-

zin und das als Lysidin bezeichnete, durch trockene

Destillation von Aethylendiaminhydrochlorat und Na-

triumaeetat lu eihaltende Diaethylenaethenjl-
diamin. d.is nach Ladenburg 5mal mehr bamlösend

als Piperazin wirkt.

Lycctol benutzte Witzack (26) bei harnsaurer

Diathesc und Arthritis deforraans urica mit Erfolg.

Bei Qicbt milderte es die Beschwerden, wirkte auf An-
fSlIe eoupirend und veiringerte die Griesausscheidung,

ohne .\bnahme der .\cidität des H.in><; /n 1'ew5rk>'n.

Vor Piperazin hat es den Vorzug, dass es gut schmeckt
und nieht hjgroaeopiseh ist

Nach den in der Gcrhardt'schen Klinik \ ti Ura-
witx (26) gemachten Beobachtungen ist Lysidiii in

Steigei^er Dosis ton 1—5 g in 500 com kohlensaurem

Wasser gegeben auf Gicbtaafälle von günstigem Ein-

flüsse UM f3hrt bei cfarooisdier Gieht sur Verkleinerung

.der Tophi und Besserung der Beweglichkeit der grossen

und kleinen ffelenke, ist dagegen auf Polyarthritis rbeu-
matica ohne Kinihis.s. Die FtofTwechsehintersuehiingen bei

zwei Gichtkranken ergaben keine die Besserung niotivi-

rende Veränderungen, indem die tagliche Harnaussehei-

duog innerhalb der normalen Grenze (in 1 i\ 0,9) blieb.

In beiden PSUea fand auch nieht unerheblidie Stiekstoif*

retention statt

Der unter dem Namen Adeps lanae der Nord-
deutschenWollklmmerei und Wollspinnerei in den Handel
ge!»raclite Gemenge fettsaurer Cholesterinäther der Schaf-

wolle wirkt nach Rofhmann (32i und Saalfeld (."53)

in Salben bei llaulatT- etiiin" ii irriiireiei und mildert

nicht wie Lanolin das .luckcn und Brennen. Die irri-

tircndc Wirkung erscheint aU Folge des von Lieb'
reich (84) in Adeps lanae gefundenen und mit Un-
recht bestrittenen Chlorgehalts des Adeps lanae, der

nach den UntersivliiiD^.'! II V"ii v. Pergcr, Lohtnann,
Brin, l'riedheim und C. Virchow nur ausuahms-
weise unter 0,2 und mitunter 0,48 und selbst 0,75 pCt.

betrügt und wahrscheinlich auf Zersetsung des Wollfetts

(entspr. etwa 4.7 pCt.) beruht.

Vau von Pfliigcr (35) besdixicbene Vergiftung
von 11 Personen durch sog. sauren Käse ist sm>
vtomaiölogfsdi meikwfirdig, weil neben den naeh 18 Std.

Deginnenden choleriformen Krsrheinungen bei 3 Personen

schlechtes Sehen (vielleicht auf Störungen der Acco-

modation beruhend) constatirt wurde und in einem Falle

sich ein typbusähnlicher Zustand mit täglich 6—8 dünn-
flOsrigen, s. Th. erbsenfarbigen StOhlen, furibunden De-
lirieu mit lueidn intervalla, in denen über Kratzen im
Halse und Sc hmerzen in den Beinen ^j- klagt wurde,

russigem Zungenbelag, Si-linenhüpfen, Muskel/m kungen
und tiefgehenden (icschwüren und Abscessen in der
Sacralgegend und über den Trochantcren, aber ohne
Roseola, ohne Milzschwellung und mit völlig atypischem
Fieber entwickelte. In diesem Falle, wo gleich in den
ersten Tagen Ptosis und Conjunctivitis bestaiiii, kam
es naeh 14 Tagen zur Bildung von Cornealgeschwüren,
wor.'.ii sieh 4 Tage später Hypopyon, Perforation der

Hornhaut, Panophthalmie und Phthisis bulbi reihte.

Lcpierre (37) hat aus einem alten Schafkäse*
der bri- mehreren Personen schwere gastrische Erschei-

nungen berrorgerufen hatte, eine durch Kupferacetat in

der KSlte iSIlbare, krystallisirende Sähe liefernde, forb-

lose, bitter schmeckende Ra- • v. n der Formel

Cja H;4 NÜ4 dargestellt, die inlern verabreicht, bei Xleer-

schweinchen Diarrhoe, dagegen als salzsaures Salz in

die Obrvene gespritzt keine Störungen herroniet.

Neuridin war nidit roriianden.

Auerbach (.%) empfiehlt Schafmilch als Milch
für Erwachsene, weil sie weit mehr Kiweiss undFett als

die Kuhmileb hat und der Eiweissbedarf des Enraeb-
senen schon durch 2 1 gedeckt wird. Das durch grö-sseren

Körperwuchs ausgrzeichnete ostfriesische (holländische)

Milehsehaf liefert im Laufe eines JaliP-s 5.50- 000 I, in

den ersten 8 Wochen nach dem Lammen täglich '2^U

bis SU spSter I'/* L Milch aus der S. Woche naeh dem
Lammen enthält 14,70 Trockensubstnns, 6,6 nCt £i<

weiss und 5,0.'! p( t. Fett; in der 10. Woche giebt die

Mngerniileh 20..'U Trck., '),?>'.} Kiw. und fi,12 Fett.

Mittagmilch 16,50 Tr„ 5,7 pCt. Eiw. und 8,G9 Fett.

Der Qeschmack hit süss und angenehm.

Dass die auf Wirkung der Gallensäuren be-

ruhende Vcriangsamung der Herzaction bei Ic-

terus als centrale Erregung des Herzhemmungsapparates
anzusehen ist, schliesst Weintraud (89) aus der Mög-
lichkeit, sie bei jugendlichen Kranken durch Atropin zu
beseitigen.

[Finsen, Hämatin-Albuniin. (F. hat ein eisen-

haltiges Albuminpriiparat von Binder- oder Schweineblut
dargestellt. Es ist absolut haltbar, ohne Geruch oder

.Gesehmaek, wird gern genommen und gut Tertmgen.
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1 kg Uämatiii'Albniiün crit$>pricht Blutalbamioat von
6 kg Blut Dciil 1—« Caffr. l.,f!^, 1

'^ ,„ril tHglich.

eil. (irain (Kojunhaffen).

Thuiiticrg, ToDittii. Vcrgluicliung zwisdien

einigen im Handel zugänglichen Pi']i>iniirap;ir,itc'n. (Up-

sala lakareTörcniogs förbandlingv. XXJCXA. 4. p. 228
bb 888).

T. begnügte sich die Stärke eines Präparates,

welebea io der Apotheke hSUoi «eiaaen Bären" in Stock-

holm f^nz nenlidi fabrieirt an vvdeD begonnen bat, in

Ycrgliichung mit dem I'i ps. eone. LiDgeb. und dem
I'cps. gcrm. zu bcstiniuicu.

Seine l'rooodur beschreibt T. ausführlieh. Als

Mittelwertb Tieler Untersucbungen fand T., dass 10 mg
Pepsin, cor. Langeb. etwas mehr wie SO mg Pepsin.

(^i^rman. und 2— S mg iNpsin. Thormani l'rsi maritinii

(iitsprrn'ticii, d. h. das V<-i liiihniss zwi.srhen ihnen in

Hotii iT ilircb \ crschicdcnen DigestionsTcnni goiis ist wie

2 : 1 : S, und den Kosten wie 20 : 12—15 : 6—7.
A. Fr. EkM (^«««idMlBi).}

III. AlIgnidM plarHieoItgUeke ui toiledtgiufce

Stadien.

1) Schreiner, (Kwald L., The relation of rhe-

nustrj- to medicinc. Philad. Hrportcr. .Uily 21. p. 65.

(Bekanntes). — 2) Ludwig, Ernst (Wien). Ueber die

Beziehungen der chemischen Constit\itioii zur physiolo-

gischen Wirkung der Arzneipräparate . Wi' n. med. HI.

No. 44. Wien. med. Wochenschr. No. 46. 47. 48.

(Vorträge im Wiener med. Doctorcncollegium.) — 8)

Bradbary, J. B. (Cambridge}, An inaugural lector»

ef pharmaeoloity and fherapeatfei. Brit. med. Jonm.
Cct. 17. p. fil.'), (Kinleitung in das .*^tudium der

riiarniaenlit^ri,. niit bcsonden tu Hinweis auf die Kelation

der cheiniM'hen Constitution und Wirkung.) — 4)

Reichert, Edward T. und Wolcott Qibbs, Syste-

matische Untersnebung der Wirkung eonatitntionell Ter-

wandter chemischer Vi rMndungen auf den thicrisehen

Organismus. .Arch. f. Anat. u. l'hysiol. 18;t3. Duppl.

Bd. S. 201. — 5) Binz, C, Heitrage zur pliarmaco-

logischen Kcnntniss der Halogene. Arch. f. esper. Fa-

thol. Bd. 34. Htft 3 u. 4. S. 885. — 6) Ringer, S.

u. H. Sainsbury, The action of potassium, sodium
and calcium salts on Tubifex rivulorum. Joum. of

rhysiol. V il. .\V1. So. 1 u. 2. p. 1. (Vrrsuehc nn
dem Köhrenwunne Tub. riv., welche die stark giftige

Action von Kaliummlseo, did indiffcrcntirrc Actit n der

NatriomTerbindaDgeii und ^ie antagonistische Wirkung
der Kalksahw, die das Thier fn massiven Dosen er-

trägt, gegenüber dem Kalium, die nicht durch Beein-

trächtigung der Imbibition ciklari werden kimniij, d ir-

thun.) — 7) Faggioli, Fausto, Di aicune azioni ehi-

miche atudiate sui protozoi. Studio dell' azioue degli

aloidi dell gnippo alealino e dei corrispondenti com-
ßwti ossigenati. nun che di altri sali per forinula affini.

Ota 1 u. 2. K.str. dagli Atti della Soc. Ligustica di

Sc. nat. Anno IV. No. 4. is;t;l. Anno V. Fase. II.

— 8) Ueyinans, J. F. u. D. Dcbuck, Etüde exptfri-

mcntalo sur Taction du ehlorure de methyltne. du
chloroforme et du fctrachlorure de carbonc. doimes en

injection hypodt^rmiipie chez le lapin. Trav. au labora-

toire de Therap. ä (Jand. .Arch. de F'harmacndyn. Vol. I.

p. 1. — 9) Harabini, Kmmanuelc (Palermo), ."^ludio

farmacologiro sul metilctilchctone. Arch. di Farmacol.
Vol. II. Fase. 17. p. 625. — 10) Tappeiner, U.
(MGnehen), Ueber das Veriialten einiger Condensatlona*
productc des ChloraN mit Ketonen im Thierkörper.

Arch. f. exp. l'athol. Bd. H3. H. 4 u. 5. S. .".f.4. -

11) Diehl, üaniel. Verpli iehende Experimental-Uiiler-

«uchungeu über die Stärke der narcotiacben Wirkung
einiger Sulfone, Säureamide und Glfeerinderirate. (Aus
dem pharmacologischeo Labontorinm in Uutbuif).

15)

Diss. 8. 24 Ss. Marburg. — IV} Fodera, Filippo,

Influenza del carbossile nei corpi della si rie grassa.

Arch. di Farmacol. Vol. 11. Fase. 14. p. 417. —
13) Neuherg, Adolf, Toxicologi.sehe Studien über

einige oiganiscbe Säuren, gr. 8. 102 Ss. Juqew. —
14) Lbwi, J. Pany, Nota «n tii« eomparatire «rti-

septie action of the phenvl-substitutcd fatty

Jouru. of l'hysiol. Vol. 17.' No. 5. p. 360. -

Hinsberg, 0. u. G. Treupel. UeSer die pli\ -ii-iogi-

sche Wirkung des Faraamidophenols und einiger Deri-

vate des.selben. Arch. f. exp. Pharmacol. Bd. 33.

Hft. 2 u. 3. S. 216. — 16) Bülow, K., Ueber das

Verhalten einiger Bcnsaldebydderivate im thieriscben

Organismus. (Rostocker pharmacol. Institut.) Pflügers

Arch. Bd. 57. Hft. 1 u. 2. S. 98. — 17) Modica,
Onuio (Catania), Rieerche farmacologlfllM anlle idra-

midi « mlle rispettiTe ban tiomei« oon ipeeUl« ri*

guardo all* relaxione tra Fasione e 1a eosHtnnone
atomiea. Nota prima. Idrobenzamide cd amarina. Ann.

di ("him. med. Nov. p. 257. 18) Dieball a, Geza,

Ueber die ijuantitative Wirksamkeit versehiedenr-r .'^•.MiTe

der Alcobol' und Cbloiofonngruppe auf das Frosobben.
(Strasabluger pharmacol. LaMraiörium.) Aidi. f. esp,

PathoL Bd. 84. Hft. 1 u. 2. 137. - 19) San-
tesson, G. (Stockholm), Versuche über die Nerven«

endwirkung methylirter Pyridin-, Chinolin-, Isoehiii din-

und Thallin-Verbindungen. (Leipziger pharmacoL In-

stitut.) Ebcndas. Bd. 35. Hft. 1. S. 23. — 80)
Lapin, Abel. Zur Pharmacologie der Campbergrwpe.
gr. 8. 200 Ss. Diss. Jurgew. — 21) Stern. Hein-
rii'ti. An. as yet, umlelined faet in pharmacology. Re-

Srinted from the Courier of Med. Jan. 8. 8 pp.
Stnweis auf die Verschiedenheit der Gabengrösse in

venebiedenea Climateo, a. B. de« Chinins in südlichen

und nördlichen Gegenden tiod der Eisenpripante in

DeaiwAland und America.) — 22": Passioli, C, Ri-

osrehe sopra la rcazionc tossiea individuale in rapporto

eoUo sviluppo quantitative del sistema nenoso. x\nn.

dei Pisiocrit. No. 4. Ann, di Cbim. Agosto. ^. 119.
— 98) Foderi, Influensa del salaaso suirassorbimento

e sulla tossicitä dei farniaci. Arohivio di Farmacol.

11. Fase. 7. p. 203. — 24) .Mosso, U., Azione di

aleun alealoidi sul germogliamento dei seini. Estr. degU
Atti della Soc. Ligustica. Ann. di Chim. Luglio. p. fU.

— 25) Calderone, Cannelo, Intomo all' azione di

aicune sostanze usate contra rii a.scaridi lombrieoidL

Arch. di Farmacol. c Terap. Vol. I. Fase. 17. Ann.
di Chim. Apr. p 41 2f>) Coroncdi, Giusto

(Florenz), Contributo alio studio degli antielminticL

Lo Sperim. T. 48. Pa-^e. 1 u. 3. p. 419. Sopra
Taxione aatisettica deU'embellato die ammonio e degli

alealeidi della Panica Graoatnm. Aon. di Cbim. Giugno.

p. 1. — 27) Pohl, .lulius, Ueber Darmbewegungen und
ihre Bceioflussung durch Gifte. Arch. f. exp. Pathol.

Ed. 34. Hft. I u. 2. S. 87. — 28) Fusari, U. und
P. Mar fori, Azione dei purganti salini sulla mucosa
del inbo digerente. Ann. u Chim. Agosto. p. 97.
— 29) ?ehumaehi r. Leopold, Pharmacologische Stu-

dien über die .Auswanderung weisser Blutkörperchen.

Dorpiater pharmar d. Arb. \. 1. V^^l. Her. 1808.

1. 443.) — 80) Kunkel, Kintluss von Giften auf den
Glvcogcnbestand der Leif i. Würzh. Verhandl. No. 9.

S.'l35. — 31) Bald i, D. (Cagliari), II fosforo e Pan-
tipirina nclla glicosuria spcrimentale permanente. .Ar-

chivio di farmacol. 11. Fa<ie. 16. p. 490. — ö2'

Schupper, Fcrruccio, L'aziouo protettiva del ftgaio

rontro gli alcaloidi. Bull. delP Accad. Ked. di Koma.
XIX. Fase. 5. Ann. di Chim. Manio. ^. 299. —
88) Crth n , Rudolf (Königsberg), Ueber Hvpnotoca. Wien,
med. Ztg. No. 12. S. 127. — 84) lian.aek. E. ii.

W. Hoehheim, Ueber die temperalurerniedrigende

Wirkung kraiiii>ferregender Gifte. Ztsehr. f. klin. Med.

Bd. 28. No. 2. S. 14. (Vgl. Ber. im. I. 444.) -
85) Grigoresen, Q., Action des aulwtances toxiques

sur VexdtabUiti des nerb et des muselafl peiipbMques.
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Un antidote de la stiyehnine. Anh. de Phvsiol. norm, et

path. No. 1. p. at', cVpl. d. IM. auf S. 32.) — 3fi) Bork -

Ikölz, .Augiist, Kxpcrimerit. Stud. üb. d. Wirkg. des I'hyso

stgimins, "^.intKnins. Codi-ins, ."^tnchniiis und der Car-

bobiiUire auf die psychomotorische Zone der Grosshim-

itede. 6. 92 Ss. Dorpat. Diss. 1893. Riga. — 37)

Turtschaninow, P. (Dori)at), Experimentelle Studien

über die Ursprungs.irt einiger klinisch wichtigen toxi-

schen Krampffonnf'n. Aus der rniversität,s,ibthi:il. di-s

Bezirkshospitals des Prr.f. Dehio. Arch. f. cxp. Path.

Bd. U. Ilft. 3 u. 4. 208. — 88) Pickering,
J. W., On the action of certoia substanees od tiie hearts

of Daphniae. (Pbrsiol. Laboratoiy of Rings College,

London.) Journ. of Phvsiol. Vol. 17. N'i. ."). p. .350.

—

Sil) Mazzi, Aususto (Flürouz), Contribulo allo studio

deir azione dei balsamici nel trattamente delle m.-ilattie

bronco-polmonari. Ann. di Clum. Ott. p. 209. — 40)

Thompson, W. R., Verlangsamen Atroptn und Korphin
die .Absondening des Harns? Ans dem phvsiol. Insli-

tute /u Leipzig. Arch. f. Aiiat. ii. I'hy.siol. L u. II.

S. 118. — 41) Rafacl, Alexander, Ikber die di-

uretische Wirkung einiger Mittel auf den Menschen.
Koberns Dorp, pharmacul. Unters. X. S. 81. (Veii^.

Ber. 1891. I. 460). — 42) Manci ni (B;istl), Die Pbarma-
copeea Helvetica Kd. III, im Vergleich mit der Editio II

wnd dem deutschen .\rzneiburh. Schweiz. Corrspdzbl.

No. 5. 6. S. 136. ler.. — 43) Lewin, lieber die de-

schmaeksverbcsserung von Mcdicamentcn und über S.i-

turatioDen. BerL klln. Wochenschr. No. 28. S. 624.

((legen die Anwendnng der Syrupe als Geschmaekscor-
rigentieti, iiud r Ilinweis auf die AuHit-bung gewisser

(ieschmacksemptiudun^en durch Gymuema und Eric-

dictyon, und gegen die Form der Saturation, die durch
äelterawasser vobl su erseben Mi.) — 44) Leder-
mann, K, Das Resorbin und seine Yenrendung als

S.-ilbcngnmdlage. Monatsh. f. prakt. Dermatol. S. 65.

(Vgl. Her. 1894. 1. 44.j ) - 45) Hahn. F. (Bremen),

Ucbcr Resorbin. Ebeiid. S, 71. (Ciiiustigc Erfahrungen,

besonders in Bezug auf di« Scbmiercur bei Syphili«

tischen.)— 46) Guinard und Oalof, Des applications

pöripheriques d'alcaloides dans le tndteoient des mala-
dies aigues a determination rut.in^.e. Lron med. No. 6.

p. 375- 47': Heernieyer, Kdiiaril, Histolopsche

Uotennicbung einiger wciiij,'er b' k.iniiten Hitiden. 8.

87 Ss. Dias. Dorpat. (Hotrifft di.- lündcu von Spon-

dias purpura, Plomeria phagodaeuica, Biehatia offiei-

nalis, Elephantorrhiza Burchelli, Campsiandra rosea,

Bauhinia Blumenaviana. I rostigma Doliarium und Cecro-

pia adcnopus). — 48) l'lanchon, Sur les m^dieaments
chinois n-putes utiles contre le chob ra. Bull, de l'Acad,

de med. Paris. 8. Ser. .XXXI. No. 20. p. 49Ö. (Be-

stimaraDg too 99 fo China gegen Cholera gebiiaehliche

Mittelt vorwaltend veget..abiiischen l'rsprungs.) — 49)

Friedländor, ücberNebenwirkuujien undlntoxieationcn

bei der Anwendung neuerer IKilnnttel. Ther. Mitth.

Jan. S. 41. (Crethan). Apr. S. 183. Mai.

S. 291. (Snlfonal). JuH. S. 870. (Trional u. Tetro-

oal). 9ct. S. 588. (HyoscinV — 50) Leech, D. .1.

und William Huntor, .\n in'iuiry rcgarding the im-

portance of ill-cfTects inllowing ihe uso <>f antipvriü,

antifebrin and phcnai ctiii conduettHl by the Thcrapeutic

Committee of the British Mcdical Association. Brit.

mod. Journ. Jan. 18. p. 85. — 51) llarnaok (Halle),

Ueber Vergiftungen. Allg. Wien. med. Ztg. No. 50.

51. 52. — 52) Behring, Anfitoxisch wirkende Desin-

fectionsmittel. Dtsch. med. Wchscl». No. S. — 53)Uar-
nack, Ueber die Un.schädlichkeit der Antidote. Münch,
med. Wobscbr. No. 50. — 54) Schild. Otto, Beiträge

zur Keontniss antagonistischer Gifte. 8. S7 Ss. 1898.

Di.ss. Würzburg. — 55) Vas. Fricdricli. Zur Keniihiiss

der chronischen Nicotin- und .Mcoholvergiflung. (Stra.s.sb.

phariiiai cl. Laboratf riutn.) Arch. f. eip. Pathol. Bd.

33. H. 2 u. 3. S. 141. — 56) Strassmann, Fritz

und Alfred Hirstein, Ueber DifTusion von Giften in

der Leiclie. Vizebow's Arch. Bd. 186. H. 1. 8. 127.

— 57) Siringo-Garaja, Giuseppe, Sull* esane dei

liquidi deir occhio quäle contributo chimico-legalc alle

riccrdic m j^li avvelenamenti. Archivio di Oftalm. Fase. 6.

Ann. di Chim. Fcbbr. p. 103. — 'iS) Derselbe,
Ricercba dei veleni nei liquidi endot ulari. Arch. di

FarmaeoL U. 13. p. 895. — 59) Paschkis. Ueber
Ausscheidung von Medicamenten. SVien. med. Presse.

No. 26. S. 1027, — 60) Lewin. L., Ueber Pfeilgiftc.

Verhandig. der Beri. anfhn p il. (iesellsch. S. 271. —
61) Derselbe, Die I'feilgiite. Historische und experi-

mentelle Untersuchungen. Virch. Arch. Bd. 136. H. 1.

S. 83. U. 8. S. 403. Bd. 188. U. 2. S. 288. —
62) Schinx, Hans (ZOrich), Ueber das Pfeilgift der

Kalichari San. Mit Bcitrrigeti von R. Hl. hm (Ijciptig)

und Fairmai re (Paris). Biol. (.'cntralbl. No. 10.

H3S. — .Motz, Ueber Pfeilgifte. Natoillist

Wobscbr. No. 31. (Zusammenstellung.)

Zahlreiche Arbeiten sind der Erforschung der Be

ziebUDgen der chemischen Constitution zur

Wirkung der Amtimittel gewidmet, vodureh trir

wichtige AubeUQsse Ober die Effrate wenig bekiDotsr

Korper erhalten.

So zeigen Gibbs und Reichert (4), dass das

Aldehydaramoniak im Wesentliehen di« Wirkung
der Animoniaksalze besitzt und bei Kalt- und Warm-
blütern zuerst local irritin nd und gleichzeitig st^-igernd

auf die RetlcxerrcgMug, .sowie auf Blutdruck, Puls und

Athemzabl durch Erregung der Herzgaoglien und des

Athmnogsoenfrums, später lähmend auf Kreislauf und
Atbmung wirkt. Auch Hydroxylamin steigert die Reflex-

erregbarkeit und ruft krampfhafte Bewegungen her\or,

si-1/( aber den Blutdruck nadi selir rasch voriiber-

gciictidcr ätcigerung durch Eiowirkimg aul das Herz

herab und bewirkt sugleieb HetbimogloUnbUdong im
Blute.

Binz (5) hat besäglich des Verbaltens und der

Wirkung der Halogene neue Beweise für die früher

von ihm gemachte Angabe beigebracht, dass die

Jodide durch CO; 90 gelockert werden, dass schon der

hinzutretende Luftsauerst-ir ans ihnen Jod freiuiaclit,

so dass die Erklärung der Heileffecte der Jodide durch

freiwerdendes Jod als mi'glieli und angemessen erscheint,

zumal da in alkalisehen Flüssigkeiten, und zwar nicht

bloss in Atkaliearbonaten, sondern audi in Aetskall-

li'sung Jod nicht sofort völlig gebunden wird und da-

her auch die .Mkalinitäl der (iewelisllu.s.-igkeiten

keineswegs ein absolutes Hindemi.<i8 für diese Anschau-

ung abgiebt Auch Chlor kann in Giweisslösungen und
in Ki>rpergcweben Terbarren, ohne fest gebunden m
wcrd'-n. Die iiareotische Wirkung, welche Dämpfe von

Cl, Hr und .1 hcrvurbringcn
, zeigt Natriu m Ii y po-

ch lorit, das ausserdem nach Art des Kaliumchlorats

auf das Blut und auf die Nieren wirkt., nicht in

gleichem Ifaasse, doch deutet bei kleinen Gaben allge-

meine Stumpfheit und Schliessen der Lider auf Läh-
mung; der Centren hin, während bei grösseren Dosen
d.is Athmungseentrum früher als das (iehirn angegrilTen

wird. Dass für das Nervensystem inditferentc Kohlen-

wasserstoffe durch den Eintritt v»n Cl narcotischo

Wirkung erhalten, beweist das Perohloräthan (iloxa-

ehlorkohlenstofT), C,!'!^. und der Tetrabromkoblon-
-iMtf, (' IJr^, deren elil iroforinähnliche Wirkung Binz
durch l-Aperimentc darthat , welche der ('.)6 pCt. ßr
enthaltenden) bromreicheren Verbindung die kräftigem

Wirkung sucrtheilen. Die Ton Dreser durah Versuch«
mit Jodaten, Bromaten und Chloraten bei Fiaehen,

Frr>si'hen und Kaninchen constatirte Reihenfolge der

Toxieitiit, wonach die .lodate am giftigsten, die Chlorato

am wenigsten giftig sind, trifft auch für die Einwirkung

auf Hefepilze zu. Inwieweit dabei die weit grössere

Reaetionsflhigkeit der JodatlSsungcn gegenüber den

Bromat- und CblontlSsungen in Betraebt kommt,
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Meihi l'nglich, da «Hc Wirkutiusstiirkc der Vcrbiinlungeu

bei Infusorien nach Faggioli cino andere Kcibenfolgo

xeigt, indem Paraneciam aturelia durch KClOg schon

durch Lösuiisr' ii v in 0.47 pCt , durch K J O3 durch

solche Ton (>,5 uud vun K Br Og durch solche von

0,58 pCt. letödtet Verden.

Fareioli C?) weist durah Versuche mit Allcali-

salzen nn r.nramecium aurelia und eini|^ anderen
Infusorien r,,|poda cucullus, Glaneona sdntillans) naeh,

da^> di'.' \\ iikii'i_" il'T Hai i'ls:il,'' su-h bi-i iliescn

Thiert » t'ii(}{egorjgt.-v t/.t wi-* In i hohem Thieren, näm-
lich i^nnz adiiciiuat der i-hrmiM-iion Energie der Halofene,

rerhältt so dass die Chlorverbindungen am intensiraton,

die Jodrerbindungen am achwäcnsten nnd die Br-

V-^rhindunc-n in der Mitte siehcn. Die saucrstoff-

haltigcn Vi-rliindung- n der IIalojj:eiic sind weniger toxisch

als die Haloidsalze, und dasselbe ^iii für die Ver-

bindungen des Cyans. Die Siliciumvcrbindungen scheinen

in ihrer Giftigkeit den Homologen des Kohlenstoib
nahezustellen. P'-i de;i f)vy-nl7.en des Phosphors und
des KohIenst(tfTs ninuiit die «iitii^rkeit und die rersistcn?-

eines oder mehrerer Oxydrib' isrmrc Oxys.ilze} ab. bei

denen de«. Schwefels dagej;en zu. Hei gleichen Formeln

briugt die Substituirung von 0 durch S Abschwäcluing

der Giftigkeit zuwege. Das Condensircn des Moleküls

verstärkt die Energie der toxischen Wirkung in den
'»xvsatzen des Sehwefrls umi Phosphors, so das.s Kalium-
pyrosulfat 10 mal giftiger als Kaliumsulfat, Kalium-

pyrophosphat 15 mal stäAer als Kaliuinorthophosphat

und 37 mal atiricer ahi aaures Kalium^hosphat ist

Dass die Raliomsalze stets krSftiger wirken als die

Natriumsalze trifTt bei Infusorien nicht immer zu;

Natriumbromid, Xatrimnitrit, Natriutnorthophosphat und
saures Natriuniphosphat wirken stürkcr toxisch als die

entsprechenden Kaliumverbindungen. Nur bei den
Haloidsalaen ISast sieh ihre Aetiritit anf die sie bilden-

den Elemente beziehen, während die Fauerstoffverbin-

düngen durch ihre als Säuren oder Base fiinclionirenden

<in)ppi ii wirken. Die chemische Reactiiai der Flüssig-

keit geht dem tirade der Toxicität nicht parallel. Die
^Wirkung der Alkalisalalö-sungen ist in Concenfrationen

jüber gewisse Grenzen, die für die einzelnen unter-

suchten Salze bei Paraniecium aureola zwischen0,577SpCt.
(Natriumjodid) und 0,07 (Natriumpyrophospbal) seliwan-

ken, eine antibiotische, in diesen Procentüätzen nahen
Concentrationen wird das Wohlbclindcu gestört (djrs-

bioUscbe Wirkung), wabrend in »ebr diluirten Lösungen
(auch bei sehr giftigen Vetallsalsen , s. B. Hg CI-) die

Lebetistabi^ki-it g'-.trigert wird f>'nbiotiseIip Wirkung).

In ihrer Action lindet bei den einzelnen Salzen insofern

ein Unterschied statt, als einzelne den Kern und das

Cytoplasma eoaguliren, andere sie auflösen, was ent-

weder langsam oder rasch statthat Zu den die Kem-
substanz aufl"'si'ndeii Snl'Kt.mzen gehSren die Bromide,
.l«)dide, I \ anide und ("N .inate, CarlMuat«, l'hosphate,

Kaliumsulfucarbonat, Natriuinsultit undBisuItit, Natrium-

metAphosphat, und die Fyrophospbate des Natriums
und Kaliums; bei Mctapbosphat und Natriumbisullit

bleibt die saure Reaction erhalten, beim Sulfit und
Pyrophosphat wird sie neutral. Die toxische Action
stellt sich bei 'i' ii mei>ii :i Salzen als liypirkineti.iche

dar, auf welche Paralyse folgt, z. B. bei Natrium- und
Kaliumehlorid, wo zuerst das Protopla.snianc(z sich leb-

haft eontrabirt, bis die Dimensionen des Infusoriums
sehr etbeblich Tfrringert sind und das Enehrlem in

Form kl'iiiir Tti [ifrbeii austritt, darin der Trmus
des Netzi-s alüiiiniiit. .Viiscliwelhiiig und sphärische

Itegeneration eintreten. Bei anderen Salzen, z. B. beim
Chlorammonium überwiegt der paralysirende Effect

(Vacoolenbildung im Protoplasma, Verlangsamung der
Cilienschwingungen, allniäliges Scbwindm il- r Be-

wegungen'. Wobei zugleieh das Prutcpl.i-nia kernig

und braun winl. Manche Salze rufen speei(i>elie .\lte-

ratioD hervor, bewirken Bromide auch in dysbio-

tisehen ("incciitratinneti aiisgesjiroehenen Tnrp.ir. Kaliuüi

Jodid bei lilaucoma scintillans autlallige Atrophie;

bei Kaliumnitrit localisirt sich die Wirkung in einer

bestinunten Partie des einzelligen Weaenst wobei die

Oberhaut »eh an einscinen Stellen Tom Protoplasma
al'hebt; bei Kaliumbromal konunt e-. zu Krümmung
der Dorsallinie und eigenthümlichen Bewegungsstörungen
infolge von Modificationen des Protoplasma oder von

Unordnung in der Schwingung der CiUen. Bei den
den Kern lösenden Stoffen kommt es xu abnormen
Verbindungen. Wiederherstellung erfolgt in .»olcben

Fällen, in denen der Kern intact bleibt, der bei anti-

biotiaeben Giftmengen ateti da» primum noiiens ist

Nach Versuchen an Kaninchen, welche Hey maus
und Debuok (8) über die Wirkung der Chlor-
verbindungen des Nathans bei Snbeotuiiifeetion

nicht irritircnder Oellösungen machten, ist Chloroform
2 mal giftiger als Methylenchlorid und 14 mal gif-

tiger als Koh 1 e ns 1 0 f f t e t ra eh I o i d. Von Chloroform

tödten b'T' its Dosen, die keine Frschcinungen seitens

des Nen vu-^x i^;. ms machen (z. B. 3 mal 0,S5 in .^8 Stun-
den), indem sie anatomische Veränderungen in Nieren,

Lungen, Leber und selbst den Ma.skeln herbeiführen.

Als rrsaehc dieser Verschiedenheit der Toxicität, die

nicht dein Cl-Uehalt der drei Verbindungen entspricht,

nehmen II. u. D. an, daaa beim CCI4 und beim Methylen*
Chlorid, CCl, die paaren Valenzen unter einander ge-

sättigt sind, wllurend beim Ghtoroiorm Oda« das nnpaare
Atom unges&ttigt bleibt nnd die Tier Cl in CGI« =

CI C Gl eine gwcbloasene Kette bilden, während dies

er
H

I

beim CCI, = U-C-Cl niebt der Pali ist Das toxi-

sche Vermögen des Eischloroforms von Bietet entspricht

genau dem des gewSbnliehen Chloroforms; auch der
durch das Gefrieren entfernte Antheil ist eher weniger
als stärker toxisch als das reine Cloroform. Chloral

wirkt weit weniger piflie, als die der Spallung-tlicrie

cnlnprechendc Cbloroformmenge; Aether kann in viel-

fach grösserer Menge iqjieirt werden, ohne Gewebs-
veränderungen zu veranlassen. Dans die Veränderuiigeo,

wetehe die fraglichen Methanchlorrerbindungen im Or-

ganismus hervomifeii. luf hyj)erphysiologischer Des-

aggregation der Kiweissstuflc beruhen, crgicbt sich dar-

aus, dass bei den im StickstofTgleiehgewichte befindlichen

Kaninchen die Iigection aller drei Stoffe eine über die

on der Inanition abhängigen weit hinansgebende Ver-

mehrung des llarnstofTs. der Pho-^phafe und der Chloriib-

herbeiführt. .Auch macht das Verli.illni.ss der P- und Cl-

Ausscheidung, da die injieirten Kaninchen auf 100 g N
1,24 P uud 2,4S Cl mehr als die Controlthiere aus-

scheiden, Spaltung der organischen phospborhaltigen

Verbindungen (Lecithin, Protagon) wahrscheinlich.

Im Anschlüsse an seine frfiberen Untersuchungen
über Ketone der fetten Aleohole (Ber. 189S. I.

S. 4-24; bringt Rarabini (9) Studien über Methyl

-

ä t Ii y 1 k e t on , woiiai'h die.M's wie die übriiren Ket^ue

nach einander (iehirn, Hiickenmark und \ erliing' t Us
Mark lähmt und in Bezug auf Acti\ität bei Fischen und
Warmblütern über dem Aceton und anter dem Diätbyl-
keton steht. Durch das Aethyl wirkt es auch hypno-
tisch, aber schwächer als Diäthylketon, das 2 Aetbvl

im Moleküle bat

Dielialln (IS) hat am William'schen Alante
unter .\nweiiiiung von Chloruatrium-Gunimilösung als

Niihrflü.ssigkeit. mit welehen L<i>ungen der einzeln- ;i

Stoffe nach dem Princip der Molecularäquivalcoz her-
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gestellt vurdeo, den Eftot verachiedener, nareo-
tiseber Stoffe aus der Reihe der fetten Ver-
bindungen auf das Froschherz studirt und diesen

operativ wesentlich gleich gLfund''n, iiidrm siu alle

Schwäche der H«nactioa und mehr oder «uuiger aus-

gesprochene Arbjrtlimie und bei gr9aserea Dosen dia-

stoUsohen Herzstillstand veranlassen. Vi rstärktf Herz-

aetion wurde bei keiner der uniersuchten Substanzen
beobachtet, doch kommt im Anf.cijjf itnin hiiiiil Stci;;»

rung 'b'f Ful^höht.' oder PuNfreijuen^ vor, währcud
andere K u toren iler Herzarbeit gleichzeitig herabgesetst

werden. JBeün iletbylcndiätbylätbcr tritt ausser*

ordentBeh lange Nacbwirkung ein, so dass selbst die

durch schwächere I-risungen hei abj;<>i>t/te Ib r/fuiictiMii

sieb schwer restituirt. (Quantitativ libertiifft das Chloro-

fwm alle übrigen nntersuolitvn StotTc, v dass, während
dieses in Lösung Ton 0,126 Proccnt zum Stillstände

bringt, TOm Propylätbjlätber 6, rem Bromitbfl
und Methylcndiäthy lüthcr 12. vom Trcthan 24,

vom Acther 36 und vom Alcolio] 1 92 mal stärkere

molccularc Conccntrationen zu j^b iiher Wirkung erfor-

derliob sind. £ine Yerscbiedenbeit der einzelnen Stoffe

bestebt darin, dass bei einseinen s. B. dem ürethan
nur wenig schwächere Concentrationen aN Minimal-
letaldose ohne Einlhiss auf <ias Ib rz Msid. während
andere auch iu sehr virdiiniitir Liisun;:. z. H. Al-

cobol bei 50—60 mal stärkerer Verdünnung das Herz
sebiiieben.

Nach (iibb> und Reichert (4) ist in der Al-
co hol reihe die giftige Dose pr. Kilo Körpergewicht
um so niedriger, je höher der Alcohol in der Reibe
steht und beträgt bei I'ropylalcobol 1,6—2,5 ccm,
Butylalcobol 0.8—0.6, Heptylaleohol 0,1—0.12, Octvl-
alcohol 0,05—0,1: hr\m A!lyl,iln,h .1 ».telit '.ie sich

auf 0,2—0.24, bei UenzylalcMhol auf 0.4 - 0,6 und bei

Cuminalcoliol auf 0.25—0,3. Isopropyl alcohol ist

etwas giftiger (relative Dosis 1,8—2,0) als normaler
Proprialcohol ; Isohutvlalcohol (0,6—0,7) und secundirer
(1,0—1,5) und tcrti'ircr Butyl.alcohol (1,0^1.2) sind
bedeutend schwächer als normaler Uutylalcohol.

Dass die Condensationsprodnete zweier in gleidier

Richtung wirkenden Verbindungen niobt die ibrea Com-
poncnttu zukommende Action zu besifxen brauchen,
b>;weisen Siudicn Tappeiner's (10) über das Ycr-
balten einiger Condensationsproducte des
Chlorals mit Ketonen. Das Cbloralaeetopbe-
non hat beim Kaninchen keine, beim Hunde nur --clir

scliwaclie narcuU.-i!ic Wirkung: erheblich stärker wirkt

Cliloralacciun, fluch uritcrscheidet sich seine Wirkung
von der des Chlorals und des Acetons dadurch, dass

.sie .sofort über da.s ganze centrale Nervensystem sich

ausbreitet und schon bei unvollständiger Lähmung des
fichims Athmungs- und Gefässcentrum stark boeinflusst

Beide StofTe rufen Entzündung der Niere und lier Harn-

wege (Micturition, Blut im Urin) hervor. Diese irri-

tirende Action ist beim Chloralacetopbenon auf den

üebMigaag in eine unter WMseianatritt entstdiende
ungesittigte Teiblndung. Triebloräth vliden-Ace-
tophcnon, CCI3 . CH : nr . CO. rjfj. dt. im Harne er-

scheint, zu bezichen. Ein in analoger Weise entstehen-

des Product aus Chloralaceton (Trichloräthylaceton)

konnte im Urin nicht nacbgewiesen werden, doch besass

der Han einen anffSIIigen. tbefls stediendeD, tbeUa an>>

matiseben ri-m^h. der vielleicht von der genaantan
flfidltigen Verbindung herrührt.

Diehl (11) tritt nach Versuchen an Kaulquappen
dem TOn Banmann und Kast aufgestellten Gesetze

über die WirVung der Sulfone, wonach nur die

z'-rsetzbaren Sulfone narcotisch wirken und diese Wir-
kung nur den Acthyl enthaltenden Körpern dieser

Gruppe zukommt, entgegen. Bei Kaulquappen tritt

aucb bei ebemiscb stabilen Sulfonen der Effect last mo-
mentan eb; andb spricht der Umstand, dass naeb ffin-

einbringen der längere Zeit in Sulfonlösung narcotisirten

Jalif«tbtti«ht d« fMMWBtM Medicia. im. Ad. L

Stoffe in friscbex Wasser die Thierct nacb wenigen Mi-

nuten wiederhergestellt werden, gegen ein Zersetzungspro-

duct als Ursache der Wirkung. Von nicht äthylhaltigen

Sulfonen wirkten besonders D i i s opropy Isu 1 fon di m e

-

tbj'lmetbau und Diisubutylsulfondimetbylme-
than nareotisirend. Eine Beziehung der GrSese der

Giftigkeit zu der Zahl Arr Aethylgruppen w.ir nicht

Torbanden; denn Sulfonal. Trional und Tetronal wirkten

in Normalmolecularlösung ganx glticb.

Bezüglich der Wirkung Terschicdener or-
ganischer Nitro- und Nitrosoverbindungen ge-

ben (iibbs und Reichert (4) an, dass Nitroso-
/^Naphtliol, Nitromethan und Nitro.sodiäthylen bei

Fröschen fortsi-hrr itende centrale Paralyse und scbliess*

lieh diast ]i->a HersstUlstand bei erbaltener Beii^>
keit der

}
uri] I ren Nerven und Muskeln bewfarlten. Bei

Hunden wirkt NitroMi-^Nijphthol subcutan zu 0,4, Ni-

tromethan zu 0,5 l.ü, Nitrosodiäthylen zu weniger als

1 ccm tödtlich. Bei Hunden tritt :i 1 Ii allu 3 Stoffen

Tod durch Atbmuogsläbmung ein; bei den beiden Ni*

trosoTerbindnngen ist auch Metbiinoglobin in dem dun-
keln, missfarbigen Hinte vorhanden. Da^^ Intoxications-

bild setzt sieh aus Erbrechen, Speichellluss, Mattigkeit,

Schläfrigkeit zusannnrn; bei Nitromethan und Nilroso-

ätbjrlen ergiebt die Suciiun starke Hyperämie der Magen-
darmsdileirahant. Nitromethan bewirkt durch Reizung
der .\cceleratoren Rex'lilr Miiiiriiiig. später durch Einwir-

kung auf das Heiz Abii.thnii <ler Pulsfrequenz, auch
gellt <ler .\tlieinl;ihinnn^ Verst irkung der .\thiniuig durch

Reizung des AlhmuugscentruQu voraus. N i t roprussid-
natrium ist weit ^Mger als die genannten Gifte und
tödtet vom Magen aus schon zu 0,S pr. Kilo durch
Herz- oder Athmungslähmung.

Foderä (12) hat die Wirkung verschiedener ein-
basischer Säuren (Essigsäure, Propionsäure,
Buttersäure und Baldriansäure) mit den ihnen ent-

sprechenden zweibasischen Säuron (Malonsäure,
Bernsteinsäure, H renzweinsä ure und Adipin-
säure) bei Kalt- und Warmblfitern studirt und letztere

in aeqnimolecularen Mengen von stärkerer Wirkung als

die oorrespondirenden, nur 1 Carboxyl enthaltenden

Säuren gefunden, so das.s der Eintritt von COOH in

das Molekül eine Steigerung der W irkung zur Eulge

bat. Bei W'armblütern findet im Allgemeinen das ent-

gegengesetzte Verbäitois» statt, wahrscheinlich in Folge

der geringeren Oxydatiensfähigkeit: doeb madit me
MalMtixäure. die weit giftiger als die Essigsäure ist. eine

.\us:ialime. die sieh niuglicherweise durch eine Spaltung
der .-- uire im Blute in Essigsäure und Kohlensäure er-

klärt vielleicht aber auch durch eine leicht mögbche
Verunreinigung der ans Cjraaaeetsanre daigestellten

Malonsäure).

Neuberg (13) hat unter Kobert weitere Studien

über Oxalsäure und zu der Oxalsäure in Be-
ziehung stehenden Säuren (Oialursäure, Ynl-
p i n san re vnd Pnlvinsänre) geraaebt, welche die schon

früher von Kobert ermittelte Giftigkeit dr-r h'iden btrtge-

nanntcn (v^l. Ber. 1.S98. I. 418) bestätigen, wahrend
sich Oxalursäure als ungiftig erwies. Das Ablagern von

vulpinsaurem Kalk in den Nieren wurde von N. nicht

constatirt; auch ergaben sieh anderweitige Verschieden-

heiten der Wirkung gegenüber der Oxalsäure, indem
Vulpinsäurc in foxischen Dosen zuerst Steigen des Blut-

drucks, dann Smken bewirkt, das l>ei OxiNäurever-

giftung sofort eintritt. Vulpinsäurc rult enorme Be-
schleunigung der Athmung hervor, die bis zum Tode
anhält, während nach Oxalsäure die Respiration ver-

laiiL,'v.mit und durch Lähmung der Athemmnseulatur
\ rt1aeht wird. Vulpinsäurc ist für die Warmblüter
doppelt, tiir Frösche 5mal giftiger als Oxalsäure. In

dem Eiweiss, Zucker und Glyeuronsaure enthaltenen

Harn konnte N. Vulpiasäure nicht nachweisen, wohl

aber in kleinen Mengen im Blute und in der Leber,

so dass der grSeste TbtÜ im Thierkürper bestimmt zer-
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setzt wird, i'ulvinsäure U( bei Fröscboa lOmal we-
niger giftig als VulpinsSuT« und virkt wie Oxalsäure
Irihiiu-nd auf das Nerwnsystern und das HctB; bei AVarm-
blütern ist ^ic nirlu orlie!iii>'!i pifiig. Sie geht voll-

ständig unxersetxt in den Harn iitior, der auch Glycu-
rons&ure enthält. Die frühere Angabc von Krohl Über
Niereninferet und Diabetes nach oxalunaurem Ammoni-
um ist durch starVo Verunreiiiig;ung des Salzes mit
Aromoniumoxalat zu erklarun ; reines oxalursaurea Ammo-
nium hst diesen Effect nieht.

Nach Gibhs und Reirhi^r t 1*4 ist 1
1 \ a m \\t^':\ u rc

nngiftig and setzt sei Ks ( zu 10 g bei tiundeu vou 6,5 kg
Blatdniek und Pulszahl nur unbedentend herab. Auen
Cyanursäure ist ungiftip.

Nach Laws (14) ist das Verhiiltniss der deleteren
ActioD der I'henyl- Fett säuren auf Anthrax-
baeiilen so, da-ss die Stärke mit dem Moleeulargewicht
zunimmt. Phenol wirkt erst in Verdünnung von
1:200. Phenyli s>if;säure bei 1 : 450, Phenvlliuttrrsäurc

bei 1 : 500, Phenylpropionsaurc bei 1 : 1000. "iJ- i d<-n Fett-

säuren ist das Vcrbiiltniss umgekehrt, das Verhiiltoiss

ist für Ameisensäure, Essigsäure und Propionsäure wie
7:9 SS 12pCt., entsprechend ihnm Moleenlafgewichte
und Uurer SättigangeeapadtSt für Baaem.

Hinsberjj und Treupel (1.5) fanden in Ycr-

enehen über die physiologische Wirkung der

Paramidopbeaolderivate, dass antipyretische und
narcotische Action nur bei aolehen bervortiitt, welche

im TT:ini die Indophenolreartion Reben, also im Orga-

ijit>mus sich in Paramidophenol oder in .\cctamidophenol,

die beide antipyreüscbe und antalgische, bei Thieren

narcotische Effecte äussern, umwandeln.

Aetbylacetamidophenol, das durch Substitution
von Aethyl in die Imidgnippe des .Aeetamidophcnols

entsteht und im Harn keine !ndoph<-iiolp rieti.>ti triebt,

wirllt weder antipyrctiseh noi-h antalgiseli. Wird das
H der Hydroxylgruppe im .Neetamidophenol durch Alkyle
ersetat, ao wird bei Eintritt von Methyl (Metbacetin)

der antip^jrretisehe und antatgisebe Effect etwas ver-

etSlIlt» während die Methäm^gloliinliildung Vfrringcrt

wird: bei SuKisfitution von .Aethyl (I'henaeetin)
blL-iln die antipyretisrhe Wirkung ziemlich intaet, so

dass 0,5 Acetamidopbenol etwa 0,7 Phenacctin ent-

spricht, dagegen wird (wobl in Folge der langsamen
Abspaltung von Paramidophenol und durrh «I is ,\1ii;e-

spaltenc ,\ethyl) der antalgische Effect griisst r und die

Mi'ihiimoijlnhiübiidung geringer, p A cetamidophenol
Prop v Iii her wirkt schwächer antipyretisch und antal-

giseh als Mcth.aeetin und Phcnacetin, während mehr
Methämoglobin im Blute auftritt. Die entsprechende
Amylverbindung wirltt kaum antipyreti.sch. Wird in

rar.Tci t.iinidi pLi siol. in welche m d<'r H der • iH-finip].<'

durch Aethyl ersetzt (Phenacctin), Methyl 'uler

Aethyl in der NIKJruppe substituirt, so tritt b< triicht-

liehe Verstärkung des narcotischen Effects unter Ab-
nahme der Ketbamoglobinbildung im Bhite ein und brim
Menschen bleibt der antipyntische EfTict crh.alten:

dabei zeigt die Methylverhindung (Methyl [liicn.ioetin)

bedeutende Verstärkung der antalgisehen Wirkung und
eine (vielleicht auf nicht gespaltenes llethylphenacetin

SU bta^bende) Reixwirlcung auf Nieren und Blase.

Propy 1 p Ii e n a ee t in hat beim Hund'" gering'^n vind

rasch X'Tüli' rgehend''n uareotischcn und bein» McMsciien

nur uiih'jdcut' nrlcn .iiitipyictischen KtTect. Hutyl- und
Amylpbeuacctin wirken beim Hunde nur sehr schwach
nareotisirend.

In cirii-r .'^tudi'' iilnr di<; Wirkung v i- r ^ i- h : < d c

-

Ti e r n e n z a 1 d e h y d tl e r i v a t c , die leicht durch .*^äuren

in Benzaldehyd und ihre Comptmeiitcn zerfallen: con-
statirte Bülow (16), dass Hydrobcuzamid in gerin-

gen Dosen (3.0—4,0 im Tage) hei Hunden und Kanin-

chen ungiftig sind* während 8,0 pro die bei Kaninchen
Anorexie, Apathie und Tod bewirkt, wobei das Inner?

des Thicrcs nach Benzaldebyd riecht, des Blut k.

VcrändeniDgen zeigt, der zuerst ^'. lassi nc l rin Ihppur

.säure und der spätere Hcuzo' ^;^ure cithält. Xairiuni-

bicarbonat hält zwar die tödtliche Action auf, doch

sterben die Thiere im Laufe von 5—6 Tagen. Adin-

lich wirken auch gri'ssere MiTi^rti Benzoesäure.

Ben^ylidendiaertaiüid i-.! Ivi lliiudeu bis m 2.0

]!:. dji unwirksam: der Harn cntliielt d.is Ppt. unver-

ändert, keine fiippursäure und keine Vermehrung der

Aethersehwefelaiure. Bensylidenformamid und

Benzylideiidiureid wirken selbst zu 4,0 pro die

nieht giftig; im Harne tritt Hippursiiurc in geringen

Mengen nach ersterem, in gn.-sseren nach letzlerem .i

Ausserdem best^itigt B. die stark giftige und krampf-

erregende Wirkung des Amarins. Lophin und Diäthyl-

lophiniodid wirkten zu 0,1—0,8 nicht tosscb, dage^
zeigte Methylamarin die tonisehe Action des Amanns.

Nach Hodiea*9 (17) Studien über die W ir

kung von Hydrobcuzamid und .\ marin wird H.

im Magen vollkommen /.«rsetzt. so dass in den Faeces

kein H mit Acther extrahirt wird und im Harn Ben?'

säure und Paraoxybcuzoi'säure als Derivate des abge-

spaltenen Aldehyds auftreten. Amarin geht unverän-

dert in den Harn über, Phenole oder saure Derivate

linden sich darin nicht. Bezüglich der Wirkung des

Amarins l.md M.. dass es, abgesehen v<in der erregen-

den Wirkung auf die Kramjifceutrcn der MeduUa ob-

longata- auch emgendc \\ irkung auf das Hcmmungs-
ccntrum, das vasomotorische Centrum und das Erwei-

tcrungscentnim für die Pupille hat, wihrend das Blut,

die willkürliehen Muskeln und die .secretoriscbcn Drüsen

nieht fladurch aflicirt werden. Die krampfcrregeude

Wirkung bezieht VL auf die beiden darin entbaltenen

Imidwasscrstofle.

Santesson (18) hat bei Vorsuchen über die

Nervenendwirkung der me'thylirten Pyridin-,

Chinolin-,lsochinoli n-undThallinverbin düngen

gefunden, d iss eine dei nrti^'e Action dem Methylpyridin-

cblorid, Mcthylchinolinchlorid, Methylisochinoüncblorid

und Dimethylthallinchloiid zukommt, wogegen Isoebolin-

ehlond und Thallinsulfat ausschliesslich centrallähmendo

Gifte sind und Monomcfhylthallinchlorid zw.ar wohl auch

auf die Muskeln, aber nieht auf die Nervenendigungen

likmend wird. Es erlangen also die einfaebersn ta-

tiärcn Basen der Pyridin- und Chinolinreibe dtircli

l eherfühning in quaternärc Ammoniumbasen intensive

Curarcwirkung. Am wenigsten giftig auf die motori-

schen Nervenendigungen wiilrt Metlqrliiyridinehlorid,

darnach die Chinolinverbindung und wenig mehr .als

diese die Isochinolinverbindungen, bebeutend kräftiger

das Dimethylthallinchloiid. Nadi der Wirkungsintensitit

ist das Yerbiltnisa der Giftigkeit wie 1 : 2,5 : 3,75 : 25

und steht zu den Molecnl.irgrössen, die sich wie 1 7\[

1,4 : 1,75 verhalten, in keinem Verhältnisse. Dass der

ThallinabkSmmling so überaus stark wirkt, beliebt S.

auf die Hydrirung, da Tbnllin bekanntlieh im Benwl-

kern hydrirtcs Metboxychinolin darstellt.

In Versuchen, die Lapin (18) unter Kobert über

die YerhSltnisse der 0iftwirkungdes Camphers
und nahe verwandter Stoffe anstellte, ergab sich eine

Bestätigung der von Nenckei und Boutmy aufge-

stellten l'>ehauptnng, dass die Einführung der Carboiyl-

gnippe COjH in aromatische Verbindungen deren

.\cti\ität abschwächt, insofern die Camphocarbun-
säure, C,| Hi« 0», pharmacologische Wirkung über-

haupt nicht besitzt Borneocampher (Bomeol) wirkt
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hl i Fp 'schen lilhmend auf die Endik'ung' n '\n motorischen

Nerven mit anfänglicher Erhaltung der Krrngbarkeit der

Muskeln und des Rückenmarks und crzougt bei Warm-
blütern in kleineren toxisclieD Dosen wie Laurineen-

OMnpher epileptifenne Kilmpfe mit terfcer Stei^^ng
der Reflexerregbarkeil, in grösseren Coma und cloiiiscbe

Krämpfe. Bei Katzen ist 0,8 pr. Kilo letal; Hiiudc

--iiid weniger emplindlich. (ierin^e Menp n B. bewirken

äteigeruDg, grosse Abnahme des Blutdrucks. Borncol*
essigsäareester wkt auf Frösche und Warmblüter
wie Bomeol nnd besitzt wie dieses erregende Aetion
auf das gesammte Ceotrainerrensystem. Menthol
hebt bei Fröschen die Willkürbewefun;? und die Km-
pfmdlichkeit für äussere Reize auf, wobei Kürkenmark,
Muskeln und periphere Nervenendigungen intAct bleiben.

Bei Warmblütern resultirt nach D<>scn von 0,48—0,83 g
pro Kilo anfallsweiso Erregung ohne Krampfersebeinungen.
iiaeh Dosen über (J.Si? schli' sieh an die ExcitatioD

Depression mit Unsiehirh'it d.-s »ianges und Abnahme
der Sensibilität, bei sdiwirrr Intoxication in 2 bis

3 tä^ges Coma übergehend, bei (prösseren Dosen fehlt

die Ezettation ganz. Das Coma ist mit vollständiger

Aufhebung der Sensibilität und Rcflcxerrcgbarkcit vcr-

hiindcn ; die üerzaetion persistirt sehr lange. Hundr
--ind pi'gen Menthol nusserordentlieh resistent. (leringe

Dosen steigern durch Eiiregung, grosse vorwiegend durch
Lihmimg des vasomotorisdien Centrums den Blutdruck.

Menthol verhind">rt das dundi \rirei-Mis poSticus ent-

stehende Erbreclii-'u und h;il iiueii hei kratjccn Mensehcii

antemetisehe Wirkung. I'fefferni i n 1 wirkt auf

Warmblüter in kleinen Meng-'n (0,1 a4 rem pr. Kilo)

stark erregend, in grös.sercn folgt auf die Krregung der

Himthätigkeit. Coma mit Abnahme der Hrnplindlichkeit

und willkürliehen Bewegungen. Albcm- und Hcrzthätig-

keit bliiht'n bis kurz vit dem Tode intact, ebenso das

Küekeaniark. da SJrjchnin die sopoW-sen Thierc durch

tetatiischen Kampf tSdtet. Die dem Pfefferminzöle

eigeathümliehe Erregung auf die Grosahimrinde wird

durch das Terpcn bedingt, da terpenireies Pfcfferroins-

Sl nur deprimireud wirkt. Erhöhung des BlutdruckK

und der Pulsfrequenz ruft terpenfreies ['fftlerminzöl

nur io den geriopten Dosen (bei Einathmungi benor;

sdlOD in Dosen, in welchen Menthol und gewöhnliches

PfeffemüDiSl noeb den Blutdruck eriiöhcD, setzt terpen-

freiea Oel ihn henb.

Cascioli (22) hat bei Versuchen mit Strvchnin

und Cocain Beziehungen zwiselien der Intensität
der G i f t w i r k u II g und dem G e w i c h 1 1- des Ner-
vensystems zwar nicht bei verschiedenen Tliierartcu,

wohl aber bei Individuen derselben Speeles nachweisen

können, so zwar, dass je grösser da.H (iewicht der

Nervenmasse war, um so stärker auch die Reaction

gegen da^ Gift war, und glaubt, das.s manche Idii'syn-

crasien in der kräftigeren Entwicklung des Nervensystems

ihren Grund haben k9noeo.

Nach Fodera (S8) bewirkt der Aderlass Be-

schleunigung der Resorption sowohl bei epider-

malischer als bei liypodermatischer oder interner Appli-

cation und Verringerung der Resistenz gegen

Gifte CBtryebnin).

Naob U. Mosso i:.'4:' in fördern gewisse Lö-
sangen von Alkaloiden die Keimung der Samen
(Yitebobnen). Der Coneentrationsgrad dieser Solutionen

ist nicht gleich und stellt sieh beim Cocain und Nico-

tin auf 0,01 pCt., beim .*»lryelinin auf 0,0o5pCt., beim

Morphin auf 0,lK)l und beim Atropin auf 0,00t).') pCt.

Beim Cocain, ätijcbnin und Atropin entspricht der

Grad der Aetion «ach dem Grade der Toxieität bei

Thiercn, beim Nicotin und M.^rphin nicht. Lösungen

von Cocain (l—2proc.), welche die peripherischen sen-

siblen Nerveo lähmen, hemmen aooh die Entwicklung

der Samen.

Aus Italien li-'geu m>dircrc Studien über

anthelmintbische Medieamente vor, die insbe-

sondere für die Verwendung des Th^mols und des Am-
monium embelieum (Terigl. Ber. 1893. 1. 404) ^rechen.

Narb VerMu-lii'ii, die Cnlderone f2.'> iiiitOT

Uaglio über tlie Wirkung vcrsch i
• d f ii <• r .\ n t h el-

minthica anstellte, tiidten Heb w i >^ > i > -e rs t o ff

,

Aether, Chloroform und Thymol rasch in Koch-
sa1z!Ssung gehaltene SpulwSrmer. Tbymol ist audi für

Oxyuris \ erraieul.iris df let< r und dürfte im ClTStler

gegen diesen i^arasiteu zu versuchen sein.

Coronedi (96) bat unter Bufalini Ekperimenta
über die physiolojrisch«' .\i'lion der Alkaloidc d'^s

Gran atbanmes und des e m b e 1 iasa u re A ni mu n i a k

angestellt und betont, dass erstere keine Wirkung auf

Anthraxbacillen, Schimmel und Empyeni besitzen, wäh-
rend das letztere schon in : prxc. Solution bei 10 Mi-

nuten langem Contact auf Miizbrandbactcrien entwicke-

lungshemmcnd, in 15 Minuten deicter wirkt. Auf
l'ty.ilin und Pepsin wirkt es niebt absehsv li luMid. V' ti

den Cironatalkaloiden bewirkt Pellelierin 1h i He lminthen

eine Art Nareose mit Paralyse der BefrNti^;ui.;;s- und
Bewegooga^parate und lähmt bti Fröschen liirn und
Rfiekenmaik. Dieser EfTect ist nicht bei alten Pelle-

tierineu des Il.iudi ls gleich ; Tromsdorfi'-idies Pcllcticrin

wirkt einrgischer als .Merck'sciies und dieses kräftiger

als P. Von Tanret. Bei Warmblütern wirkt P. depri-

mirend auf die Hirnrinde und das Kleinhirn und ver-

nichtet nach voraufgebender Steigerung die Eiregbaikeit

des verlängerten Marks und Rüekenmarks. Der Tod er-

folgt durch Athemlähnumg. Hunde sind emptin'llielirr

als Kaninchen. Amylnitnt ist als .Antidot unbraueli

bar. dagegen giebt Paraldchyd in der ersten Periode

der Vergiftung zufriedenstellende Resultate. Auf das
Herz wirkt Pellelierin in der Wci.se, dass es die Knergie

der Ib-rzlirweguiig .steigert, die Ilerzschlagzahl hcrab-

SK-t/.l und den arteriellen Druck mä-ssig (grösstcntheils

infolge von Reizung des vasomotorischcti Centrum)

stei^rt, später wird Druck und Herztliätigkeit herab-

gesetzt. Pseudopelletierin und Methylpelletierin haben
denselben Effect auf die Circulation. Pelletierin von

M< rek uud T ihr'-t it^frn dir- Höhe di^r Contracli-uis-

eurvcn des Miukeib uti l bi^, zu ciucm i;i winncu Punkte
die KfTeete der Eruri<iung: bei grossen Dosen tritt

die entgegengesetzte Wirkung ein, die bei Tromsdorff-

scbem P. sich auch bei kleinen Dosen mit einer ge-

wi-.'jen Ri^'iditat des Muskels geltend macht. Die Wir-

kung ist peripheriseh, direet auf die Muskelfaser gerich-

tet; P. von Tromsdorff vermehrt, P. von Tanret ver-

mindert die Acidität des Muskels. In gleicher Weise
wirkt P. direet auf die glatten Muskelfasern ; Atropin

ist dabei r.line Kintluss. Fmbeliasaur'-s AmiiiHniak hat

höchst (iiergix'he toxische Artion auf Würmer und
Fische, bei denen es zuerst Steigerung der Bewegung,

dann Paralyse erzeugt, sowie auf Fröi>chc, bei denen

die Bewegungssteigemng fehlt, ist dagegen kaum toiiseb

fBr Warmblüter und insbesondere nicht für den Men-
schen, der Dosen von 0.4—0,5 ohne jede Störung er-

trägt. Dl'' Fliii; Ii itii ii t:e<i"hieht hauptsärhlich mit d'-m

Harne, in geringerem Grade durch Sehweiss und Faeecs;

die Ausscheidung durch die Niere geschieht nur sehr

langsam. Bei ö!) Versuchen an Kranken mit Tacniai

Ascaris oder Oxyuris gab das Mittel 66 Erfolge, so dass

L- weit güiist:i;rr al> Pelb-tienn wirkt. Mau wendet

beim Erwaehs.neii 0,4 -0,5 in 2 Pulveni niiebtcm in

kurzen Intervallen, wobei Trioken zu vi-rmeiden ist,

oder in Honig, äj'rupus kermesinus oder Gummischleim
suspendirt, bei Kindern zu 0,15—0,S5 in Cbocolade

an und giebt naeh 12—24 Stunden ein leichtes Purgans,

wenn nicht die Würmer bis dahin spontan abgehen.

Man kann das emb. Ammon. auch als Desinüeieos des
Darmes und anderer Schbimhäute bcriuf?'n.

Studien PohTs (27; über Darmbo wcgungen
29*
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und dfren B':*pinflussung durcii Giftr fiihricu

zu dem Resultate, da.s^ der Kbytbmus der Pendol-

bewcgungen am blossgelegten, nicht erQftieten Dam
vom Vagus und Splaiichnicns unabhängig ist, iriibrend

die durch Aufljlasfn bcwirkltn Dehnungslicwepungcn

durch electrischc Reizung der zutretenden Mcsentcrial-

neiren prompt gehemmt werden. Eben noeb wirkeane

direete Reining dos Darmes wird leicht durch Splanch-

nicusrcizung g»*hemmt ; Verstärkung beiil« r Slpimc führt

zu localer Coutraction an Stelle der autsttigcudeo;

intensiTe Reisnng der Dannwaod vird durch maximale

Reizung der Hemmnngsnenon nicht unwirksam. Weder

mechanische noch thermische Reize lösen Darmbewe-

gungen au5, vün chemischen Reizen nur kohlensatures

Kali, daa tbeia locale, tbeib aulsteigeiide ContraetiOD

lii wirl<t. während Ammnniak, Salz-, Kssig-, Milchsäure in

wechselnden Vi-rlialtnisseu, ächwefeloathum ,
50proc.

Alcohol, Senföl, Pepton, Seifenlomng unvirkiam bteibea

und gasformige Kohlensäure bäafig absteigende Cou-

traction herbeiführt. Aendminpfii im Blutdruck und

Kespirationstypus bringt auch der kräftigste chemische

Beiz Ton der Darmschleimhaut niebt suwege.

Bei Application auf die ;Iusm re Kläche des Kaninchen-

darroes werden die Darmbewegungen durch Aether,

Giloroform, A tropin. Morphin, Cocain, Chinin, Codei'n und
Amylnitrit geschwächt bis aufgehoben; anfangs kommt
es zu Leitungs-. später zu Muskel lähmung. Bei Morphin
gehen der dauernden Erschlaffung schwache Contractio-

nen voraus. Bewegung steigernde Stoffe sind Natrium-

und Ammoniaksalzc, conc. Alcohol, Ct^cam, Aconitin, das

ftünniache, peristaltische, sich minutenlang wieder-

holende Bewegungen setzt, Muscarin, das maximale, steh

weit verbreitende Dauercontraction macht, die durch

Atropiu oder Acthcr aufgehoben wird, Nicotin, diu? zu-

erst ausgebreitete Contraction, dann Rrscblaffung erzeugt

und Pbysostigmin. Prridinsuifat und amoipbes Veratrin,

die aufsteigende oder locale Contrartionen anregen.

Urtisohriebene locale f'ntitr.n'tioncn werdcD durch .l^d,

Schwefelcaleium. Breeliwciustciii, Canipher. ColTein, Theo-

bromin, Di{;it;\lin und SparteVn hervi'r!:' nifen. l'nwirk-

sam sind Natriumtartrat, Silbemitrat, benfol, Phenol,

Terpentinöl, Sabinaül, Aloe, Qutti, Picrotoxin, ßmetin,
Apomorphio, Uydrastin und Antiprrin

Die VeränderunR der Darmerregltarkcit dnuMi Knli-

salze ist nicht aus.schlies.slicb vom Darme abhängig,

da nach Applieation von Cocain, Atropin oder Morphin

in Mengen, wclcl.e nr.cii local»- Contraetion zulassen,

Chlorcaicium häutig unwirksam bleibt und da dieses

Salz für die aufsteigende Contraction nach Koeha&h-

ttiamc^ in gleieber V^riae «1« BiMtenaiaa setzt wie iOr

die Fortleitung des electriselien Reiz.s. Die durch

Locaiapplication vou Morphin verursachte Aufhebung

der Darmbewegung tritt bei intravenöser und subcu-

taner Application beim Kaninchen nicht auf; beim

Hunde rcsultirt nach Einführung in dfii Kreislauf zu-

näcb^^t Contraction, datiii Abnaiime der Erregbarkeit der

nervSsen Elemente gegenQber der Vagusreizung.

In Bezug auf die Frage, welche Veränderungen
d i !• S c h I e i m h a u t flu i- e h p u r g i r e n d e .'^ a 1 z e (Glau-

ber- und BittcrsaUJ erfährt, betonen Fusari und

Harfori (38). dass es sich vor allem um das Auftreten

einer b' träehtlicben Mengf von .schleim handelt, wo-

neben inconstant mitotische Figuren in den Drüsen-

tricbtem, Auftrotou zahlreicher Wanderzelleu in den

Zellcnepitholien und Abstossung kleiner Mengen von

Epithelialzellen der Darmscbleimbaut und der Zotten

selbst Torkommen. In der Beiznng der Schldndiriisen

erblicken F. und M. die Ursache der purgirenden

Virkung, indem die vertnehrte Schlcimsecretion sich der

Aufsaugung der iialzlosungeu entgegenstellt. I^jection

OD GlauberBalslSsung in die Venen eneugt zwar kein

Purgiren, ruft aber ebenfalls starke Schleimabsondening

henror, daneben auch starke Reizung der Peristaltik,

so dass selbst Kothbrechen eintritt. Bei kleinen internen

Dosen kommen wirfcliehe aaatomtBGho Veiindemogea

nieht sostaDdc.

In Bezug auf die Ursache des Glycogen-

schwundcs bei Intoxicationen zeigt Kunkel (30).

dass keineswegs alle degenwatiTcn Vorginge Glyeogen-

Schwund im (tefo]g>- habt^n , indem nach Versuchen

von Boidt Muskeln, die in Folge von höherer Nerven-

durohschneidung im Zattaod« trBber Sebwdlhing ud
fettiger Entartung sich befinden, constant glycogenbaltig

sind. .\uf di>' Folge starker Abkühlung scheint der

Glycogenschwuud bei Vergiftung mit Curare, Kohlen-

oxid, Chloroform, TetraehlorkohlenstoU; Aetiier, Morphin

und Amylnitrit (ebenso bei Rückenmarkdurchschneidong)

/II V'-,'iehi'n zu sein. .Vis Ursache d>'s 'ilvcogen-

schwundes in der Leber sind ausserdem schwere ötö-

rungen im Traetus anzuflehen, a. B. bei Vergiftung

durch tjuecksilber, Arsen, Antimon, Colchicin. wobei

ührigi'ns wahrseheinlieh der schwere Collaps mitwirkt.

Nach Durchspülungsversucheu an der Leber eben ge-

tSdteter Thiere wirkt saure Keaetion der SpBUIflssigkeit

auf die Zuckerbildung anregend, wälircnd alkalische

Flüssigkeiten den Strom ausserordentlich verlangsamen

und starkes Oedem veranlassen. In wie weit in Fällen,

wo tiots des Ol^eogoMdiwaBdea i» der lieber kein

Diabetes rcsultirt, der '/neker anderweitig deponirt

wird, lässt K. uoent«chieden, doch konnte er in solchen

Fällen im Darm und in den Nferai detiUieho Mengen

von Glycogen nicht naehweiaen.

Raldi (31) konnte weder vom Phosphor noch

von grossen Dosen Antipyrin Einwirkung auf den

Diabetes nach Bxstirpation des Panereas eenstatiren.

Dieprotective Wirkung derLeberist gegen

toxische Alkaloidc nach .Schupper's Ver-

suchen an entleberten Fröschen nicht für alle SioSt

gleich, indem sie die Tesieitit des Cocains am etwa

Vs« die des Atropias um die HSUta und die de* Apo-

morphins um " g vermindert.

Nach (i rigoreNcu (35) sind die graphischen Cha-

ractere der Reizbarkeit der peripheren Nerven,
der Muskeln und der sensiblen Norven in der

Norm gleich, so dass sie identische Curven geben, und
bl.Mben dies auch unter dem Einflüsse verschie-
dener Gifte (Morphin, Narcotin, Atropiu, Pbysostigmin,

Piloeaipin, Aeooitin, Cocain, Veratrin, Digitalin, Brom-

kalinm, Thein und Cblonlhydrat). Andere Gifte rufen

bemerkenswerthe Abweiefaung in der Amplitude der

Curven hervor: so verringern Papavcrin, Butylchlsra!

und Colchiein die Reizbarkeit der Muskeln liei Integri-

tät der motorischen und sensiblen Nerven und Cunu^e.

Strychnio, Solanin und Tbebain wirken gerade umee-
kehrt; Opium und Naretfn heben die En«gbarkeit der

sensiblen Nerven auf, verringern die der Muskeln und
lassen die der motorischen Nerven intact; Codeiu ver-
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riii^i rl 'lic ÜL-i/Jiark' il 'i' i Mii^krlu. liisst «Ii.' rj. t vn-
siblen Nenen unveräadert und steigert die der uiolori

sehen ; Daturin setzt die Erregbarkeit der Muskeln her-

ab, läast die motorischen Nerven intact uod vemiehrt
die Reizbarkeit der sensiblen Nerven; Atropin und
f 'ilo.Mrjiin setzen die Ern-gharkeit der -onsiMoti Nerven
herab und lassen motorische Nerven und Muskeln intact.

Die Tou (i. nuf diese Versuche gegründete Ansicht, dass

Btttyleblonl als AataconUt des StayehoiiM wirken müsse,
bat sich sw dun» Vssaelw Terificirt, doeh hat
bekanntlieh CUoimlhydrat mindeateiu eben so guten
Effect.

Ueber die Localisatinn der Krampfvirk ung

verschiedener Gifte liegen gleichzeitig zvei Dorpater

Arbeiten Ton Barckholz (86) und Turtsehaninow
('S?) vor, welche für die meisten sog. Hirnkrampfpfte

(HhysostigmiD, Santonin, in hohen Dosen Codeiu) er-

regende Wirkong auf die motorischen Centren der Gross*

himrinde sicbenstellen. die nach Bcrckholz übrigens

auch dem Strvchnin zukotiinit. Bi-i alli ii Hirnkrani]if-

gifteu, auch beim Strycbnin, .schwindet der klonische

Antbeil des Krampfes nadi Untersebneidnng der Gyri

sigmoidei, während der toatische pcrsistirt. Ueber Car-

bolsäurc stimmen die Vcrsuchsergebnisse darin übrrein.

(las!> die nicht als clonische Krämpfe aufzufa.sscnden

uneoordiDirten MaskelstSsse naeb Untersehneidang der

Gyn sigm. bestehen hleihen. Nach Tartschan inow

wird das Carbolziltern wie das physiologische Kiiltc-

zittero durch Erregungen im Grossbirn bewirkt, während

die isolirten Mnskelsaeknogen spinal sind. Das Mnskel-

flimmem nach Phys.istiir.iiii) üridcrt sich nach T. weder

nach L'nterschncidung der Gyri sigm., noch durch Section

des N. cruralis und iscbiadicus, fällt aber nacb Curare fort

und ist somit peripheren Ursprungs. Naeh Berek-
holz ist die Wirkung von r*)caTn auf die Ilirnrindc

unrege1mäs5i{g, mitunter ausschliesslich steigernd, manch-

mal anfangs herabsetzend und erst apSter steigend,

manchmal nach unbedeutender Steigerung stark herab-

setzend; das Sinken 'h r Erregbarkeit coincidirt meist

mit dem Auftreten starker tonischer Krämpfe in den

Extremititeo, frihrend da, vo die KiSmpfe cpileptiförmen

Charakter tragen, Zunahm« der Enregbarkeit der Bin»
rinde nicht fehlt.

Studien Ton Piekering (88) über den £influss
von Giften auf das Bars tob Daphnien zeigen,

da-s- A t r I p i ij s u < f a t in Ueioeu Deeen (0,8 mgi den
Hcrzsi'iila^r andauernd beschleunigt, in grossen (H mg)
verlangsamt, später schwächt und irregulär macht, bis

schliesslich das Herz uoerr^bar wird und in Diastole

stillstehi Hasearin beeinfiasst den Hensehlag kaum,
wirkt dagegen heftig auf die Darmmusculatur. Vcra-
trin beeinträchtigt auch in grossen Dnsen den Rhyth-

mus nicht, hat aber .seinen eti.irarteristischen KtTect

auf den Herzmuskel, der durch Wärme beseitigt wird.

Coffein steigert in kleinen Dosen Energie nnd Fre-
quenz des Herzschlages und bewirkt in grossen auage-

siprochene tonische u>ntractioo und systolischen Still-

stand. Tbeobromin und Xanthin sind anseheinend
ohne Wirkung.

Nach Ouinard und Geley (-40) ist man durch

periphere Application rerschiedencr Alka-

loide nnd Glyeoside, besonders von Coeafb, Solaain,

SpartcTn und HellcboreTn, im Stande, bei Fieber-

kranken die Temperatur herabzusetzen. Die

Wirkung ist da, wo dus Fieber mit einer HautafTection

in Veri)indung steht, lioi Masern. Scharlach, Erythema

nodosum, gewissen Formen von Eczem, Erj'srpelas und

Variola, weit bedeutender, so dass Sinken nm 8—5*

stattfindet und die Tcmperaturcurve fast normal wird,

und verbindet sich bei Erysipel con>t,int mit einem

Verschwinden des Exanthems, bei Variola mit Verhin-

derung der Eiterung. Spartem seheint wegen der langen

Dauer seines Effects für practisdie Yenrendong am ge-

eignetsten.

N.ich den unter Kunkel au.sgefiihrten Versuchen
Schilds (54) über antagonistische Wirkung
verschiedener Stoffe am isolirten Froschhenen sind

weder Physostigmin noeh Atropin nnd Nicotin Antago-
nisten des vennuthlich direet als Protopl.asniagift das

Herz lähmenden Natriunioxalats, noch .\tropin ein solohi-s

der der Oxalsäure analog wirkenden Blausäure. Dage-

gen scheint ein Antagonismus in der Herzwirkung des
Nicotins und Atropins zu bestehen, indem Nicotin ein

durch Atropin in Stillstari l \• r^e'/,'^'i H'Tz wieder auf

ilie Höhe seiner Leistungsfähigkeit bringt und Nicotin

mit Atr<'{>in zusammen die Henthütigkeit spater auf«

heben als Atropin allein.

Bei vergleichenden Untersuchungen über chro-

nische Vergiftung durch Nicotin und durch

AUobol bat Thieren «oastatirte Vas (56), dass bei

beiden der Gehalt des Blutes an Trockensubstanz an-

nähernd gleich bleibt, dagegen der Uämoglobingehnlt

bedeutend abnimmt Bei Niootiimiia nimmt aueh die

Zahl der Erythroojrten bedeutend ab bei gleiehzeitigem

bedeutendem Steigen der Lcucnryten, während bei

Alcoholismus die Zahl der rothen Blutkörperchen nicht

anter die Norm sinkt und die der Leueoeyten im Ter-

hältniss zu den Erythrocyten sich nicht steigert. Bei

beiden Inloxieationcn nimmt das Korpergewicht ab.

beim Alcoholismus nach Vorausgehen vorübergehender

Steigerung. Beide Gifte eneugen nad) mehrwSdient-

li. li r Zufuhr Veränderungen der grossen Yorderhom-

zcll n 'i' s Rückenmarks in Gestalt von Deireneration

der Chrumatiustructur. Diese macht sich tbeils als

partielle Degeneratioa, tiieils in Form homogener

Schwelluni: und der an diese sich schliessenden stärkeren

Dunkelfärbung der Zeilen bemerkbar. Diese Verände-

rungen betreffen auch die Ganglienzellen der Spinal-

gangUen und der grossen »ympathisehen (Cervical-,

Bnist- und Bauch-) Ganglien und stimmen mit den

Alterationen nach acuter Myelitis und nach Fhoaphor-

und Bfadintoxieatioaen überein. Sie sebeinen als Folge

der Störung der Ernährung aufgefinst werden zu müssen.

Dass die Vergiftung durch Rauchen von Tabak Ni-

cotinvcrgiftung ist, schliesst Vas aus eigenen l'nter-

suchunuen über die Res t an d t h c i 1 e des 'l"al>ak-

rauches, indem von den in Wolffschen Flaschen in

angesäuertem Wa.sser aufgefangenen Bestandtheilcn die

beim Eindampfen sich abscheidenden theerartigen Nie-

derschläge auf Frosche nicht giftig wirken, während aus
der I-*liissigkeit durch Ausrillen mit Kiililauge und Aus-
schütteln mit .\ether eine stechend riechende syrup-
artige Substanz von sehr grosser tiiftigkeit gewonnen
wird, die mit Platiochlorid eine ihrer Zusammensetzung
nach dem Nicotinplatinchlorid entsprechende Verbin-
dung giebt. Auch mit W^ in^iure wurde ein kry-talli-

nisches Salz erhalten, das der Formel des Nicutintartrats

entsprach und die characteristisehe Wirkung des .Nico-

tins auf Frösche hat Andere, amorphes Tartrat lie-
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fi rnde BoMu sind uur in veraehwindeDd kleinen Mengen
vorhanden.

Versuche von Strassmaiiu und Kir.slciu (5G)

fiber di« postmertnlo Imbibition fObrten xu dem
Rcäultntc, dass verschiedene nicht caustische Substan/cii

(Gentianaviolett, Fen-icyankalium, arseitige Säure nnt\

anenigsaures KaUum} an der Leiche vom Magen ans

in die beoachbarten Organe einwandern. Das Vordringen

erfolgt C'intinuirlieh, nie sprungweise. lu Foli^r davon

liSnnen solche jjtoffe in einigen Tagen, Arsenik sicher

nach 12 Tagen, in den 2. Wegen naeligewicseo werden,

obsebon Re&orptiott bei Lebseiten niebt stattgefunden

hat. Von besonderctu Inftnwse ist <hs Verhalten der

beiden Nieren, insofcru als Giftgebalt der linken Niere

bei Freibleiben der rechten ein sicheres Zeichen für

EinfQhrung des Giftes in den Magen nach dem Tode

ist, wopcgen Gift<;chalt beider Nieren während der cr>t<^ii

Wochen für Giftaufoabme im Leben spricbl. Aneh bei

Güleinfuhr in der Agonie Icann das Arsenilc in beiden

Nieren gefunden irerden. Kincn ähnlichen Unterschied

wie die Nii-rfii zeigen auch der linke und rechte I.etier-

abschuitt und die iiukc und rechte Lunge. In das (ic-

him dringt Arsen Tom Magen aus innerhalb der ersten

yicr 'Wochen nicht. schDeller von der Bachenhöhle aus.

Ferr<vyankalium imbibirt sich am ra-schesten, darauf

Ar.scn, üentiauaviulett am Iniigs. trauten.

Auf den Uebergang von tiiftcn in Humor
aqueus und Glask9rper als Mittel snm Nachweiae

jener in ei riohtlicben P'ällen weist Siri ngo- T ,tv aj a

(57) auf Grund von Thier\ ersuchen bin, in weichen es

ihm gelang, Atropin und Physostigmin im HvoMr aqueus

durch physiologische und Morphin, Stryebnin und Chinin

im Glaskörper durch chemische Keaciii«iiiM nachzuweisen.

Massi (89) bestreitet auf Grund versohiedener
unter Bufalini angestellter Yersuebe, dass die

Wirkung.' <I er Rais ami ca a uf Bronch ia I ca t a r rhe
mit O/Mtiwirkung; etwas zu Ihuu habe, da die Mehrzahl
der dahin geli"rigen Mittel (Copaivabaham, Gungunbal-
sam, Eucalyptol, äafrol, Ivinsäuie, Camphersäure) keine
Dämpfe geben, die Ozon entwickeln, irährend das beim
Terpentin »ind Terpinol allerdings der Fall ist. jedfch
nnr li'-i 100", nii-lit bei der Korjjertemjteiatur. V>r-
s\ie!ie, welche M. über die Wirkung der Dämpfe von
Terpentliinül, Terpinol und £ucaiyptol auf Stapbyloc.
pyog. aur. und Baeillus subtilis aufteilte, ergaben Si-

^tinlnl,' des Waehathnms beider beim Terpentinöl,
vrähreini hei Terpinol nur die Kntwicklung Ton ,Sta-

j>li_vl, LMc .'ti aufhob, und Kiieaiyjit'.l nur retardirend auf

da» Wacbüthum beider wirkt Das» die antiseptiscbc
Action der Terpentind&apfe sidi bei Taberculüsen
häufig nicht geltend macht, bezieht M. .luf den unge-

nügenden G.i-swcchsel in «Ion vorhandenen ("avernen,

welchem l'cbelstandc er dadurch begegnen zu kennen
glaubt, da&s er die Inhalation unter erhöhtem Druck
mit eomprimirter Luft bewerkstelligt.

Thompson (40) constatirte bei Hunden durch

.\uirangen <les Harns aus dein Ur< tcr. da^>'^ sowohl

Morphin als Atropin directe Verminderung
der Harnmenge und des Harnstoffs, vahrschein<>

lieb durch Aendening <ler Durchlissigkeit der Endothel-

oder Epithelzellen bewirken, wälip-nd sie di-- Menge der

übrigen stickst4>fi1iaUigcn\ I I biiidiingeti nicht beeinflussen.

KünaUiehe Vermehrung harnröhlgcr Stoflfo dmch
li^ectivu Ton Chlomatrium und Harnstoff vermag die

LOOIE UKD TOXICOLOOIE.

lioinniuug de, Aln.iiins zu üb- rwinden. Morphin drückt
bei tiefer Narcosc den arteriellen Hlutdnick unter die

Stufe, auf welcher die Niers zu harnen vermag, doch
ist davon die Verringerang nicht abhängig, da auch
naeb RQekkehr des normalen Drucks die Hamabson-
derung stockt. Morphin wirkt dabei st.Hrker al.s Atropin

und kann »clbst 2 Stunden lang« Anurie zur Folge
haben ; der später abgesonderte Harn ist etveissfni und
harnstoiTarni.

T/ecch und Hunter (bO) verülFcntlichen einen
Bericht über eine .Sammellorschung der British
Medical Association in Bezug auf die Neben-
wirkung von Antipyrin. Antifcbrin und Phe-
nacctin, welehr die ;.'i-iingc Gefihrliehkiit diesrr

Mittel bei \ i.rsielii i^'i iu Gebrauche darthun. .\ntipynh-

eianthenie wurden zwar von fast allen (1811) Bericht

erstattenden Aerztcn beobachtet« dagegen kamen CoUaps
und ähnliche Erscheinungen nur in der Praxis von 51
Aerzlen vor. und avar vorwaltend '.TT' solcher, welche
grosse Dosen (in miniino 1,0— •_',()) anzuwenden ptlcgcti.

Die schlimmsten F.llle kommen bestimmt .auf zu hohe
Dosen (s. B. starke Herzschwäche nach stündlich 2,0,

Collaps in einem Fnlle von Rheumatismus acutus nach
.').0

. II infii^er kamen üble Nebenwvkungen nach Anti-

fehriii vor, bei i twa 44 pCt. der Beobachter, die z. Tb.
s- !bst mehrmals Fälle dieser Art zu verzeichnen hatten,

doch ist offenbar auch hier die Dosis schuld, insofern

vielfach Dosen von 0.S—0,6 und sogar wiederholt ange-

wendet wurden, und andererseits i«.t die oft ganz irrele-

vante Cyanosc als Ncbencffcct angenommen. .'^chr

günstig stellt sich das Verhältnis« für l'hcnacctin. von

dem unter 80 Aerzten nur 7 nach grossen Dosen
(0,S—1,0 8—4 stdl. S Tage) Collaps und Cyanose con-

statirtcn.

I-ewin (00 u. <j1) liefert in einer umfangreichen

Studie über Pfcilgifle wcrtlivoUc BereicbcruDgcn uuac-

rer Kenntnisse über Wirkung und ehemische Bestand-

tluilc africanischer, a.sialischer, südamerik.iniscer und

australischer Fieil-ifte. Von besoiid'.rem Intercvse ist

darunter der fast gleichzeitig auch von öchinz (62j

gelieferte Nachweis, dass die Buschmänner der

K .1 ! all i ri -Wüste ihre Pfeile durch Aus'iuctschen des

Saft' j der im Krdhodcn lebenden Chrysalide eines

Käfers, Diampbidia simplcx I'eringney (D. locusta

Fairmaire) und AuftrSulbln auf die Pfeilspitie und

Trocknenlasscn an dieser vergiften. Die Giftigkeit

der CbrA.salide beruht nach dem übereinstimmenden

Ergebniss der Untersuchungen von Lewin undR.B5hm
auf einem für IVSsebe wenig, für Warmblfiter intensiv

giftigen Toxalbuminc, das bei Warmblüt^ rn nurrlifille,

Apathie, Peralysc und Haemoglobinuric ausgedehnte

hämorrhagische Entzündung der der Injectioasstelle be»

naehbarten Theile und schwere Lisionen der Darm-

Schleimhaut und der Nieren herbeiführt.

In einem ÜO Jahre alten, von Lichtenstein 18%
vom C.ip mitgebrachten noch sehr aetiven P feil gift
der Buschmänner fand Lewin ein sehr bitteres,

sieh mit conc. .'schwefelsaure tief violett fSrbendes

Alkaloid, das bei Thieren auf (iehirn, Hiiekenmark und

.\thmungsoentrum erregend und spiiier liihmeud wirkt,

ein Hais, dss auf der Zunge heftiges, sich aHmHig
auf die ganze Mundhöhle ausdehnendes Brennen ver-

ursacht und eine die wässrigen LSsungen des Pfeilgifts

schwer flltrirb.ir machende colloide Substanz. Die

letztere rührt vermuthlich von der von den Uottcnlotten

zum Pfeilgifle verwendeten Giftamaryliis, das Harz aus

dem Milchsäfte einer Eupborbiacee her, von welcher

Gattung Arten in den verseihiedensten Theilen Afrikas fDr

sieb oder mit Schlangengift und anderen Stoffen zur Pfeil-
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pf1h-'r-tf Illing di'.iifti. (Üft- dieser Art siml luicli Lowiii
das (iift der Hayunga- un<i Musarwabusehmiuiiier, daa

nach den Symptomen, das. es bei Thieron hervorrnft,

oicbt xa» der das Ulycoaia Eehi^ia eutbaltenden, als

Hengift triiiceaden Apocjmacee Adenium Boehmi-
nrrnim Schinz bercit-^t werden kann. Levrin fand rin

dem Echujiii entsprcclicudes, aber schwiuln.r wirketiiKs

(lircosid in dem von Bcrgdaraaras benutzten Pfeilgiftc

der OTatjambas. Von allea sUdafrikaimcbea P/ctl-

giften atr««di«Bd erscheint das sebr intensiv -wirkende

Pfcilgift der Baroa. d'T -oi,'. . Hoogschutters"
(Bogensrhützt u) im Nordfii von Traii^vaal. Die A^'tion

difsos (liftt^s scheint auf iiiflinre l)a>isclio Sloffi-, die

bei Thiercn cloniscbc Krämpfe aod AthmuaKsstürungea
erzeugen, bezogen werden so müssen; ein uiyeoaid ist

nicbt vorband' n.

Im übrigen Afrika herrschen die Her/gifte vor, zu

denen im Congo-Gebiete aus.ser Su jthaiiihus Kombi*

auch die von den Wakiiua im Norden des Nyassa-Sees

baantitc Apocynaeee Aew^ntbera Scbimperi das Material

liefen. Kinc Ausnahme maelit das von Wissmanii
mitgebrachte cxtractartige Pfeilgill der Wahijwe west-

lich von Tanganika-See, das sw3 active Principien, ein

mit absolutem Alcobol zu gewinnendes, als Hersgift

wirkendes N baltiges Glycosid. and ein wasserlSsIiebes,

spinale Lähmung hervorrufendes enthält. Tin westlichen

Afrika ist es Strophantlius hispidus, die den Pfeilgiften

der i'aliouin s ihuI Mandingo's sowohl als dem Pfeilgifte

von Juruba ibr als Hengift wirkendes Glycosid als

aetives Prindp liefert; aaeh fQr ein von Kling aus
dem Hinterlande von Togo mitgebrachtes Pfcilgift und für

das des Zwergstamnies der .\hongi) im .Stromgebiete dcs

Ogowe, die beide als Herzgift wirken, ist die Anwesenlieit

von Stropbaothin aozuuebmen. Möglicherweise ist bei

cinselnen Pfeilgiften aucb Erytbropbloeum guineense

betheiligt. Au.s dem Milchsafte von Kuphorbiceten

werdi-n l'feilgifte dur Anna^os der Dassagebirge nord-

lich vi*n Daliiinit y niid der Haddäd im südöstlichen

Karam am Tsadseo bereitet. In O.stafrika prüvalireu

ebenfalls die Herzgifte, docb entbalten die Pfeilgifte dieser

Art sämmtlich amorpbcs oder krystallisirendes Ouabain

und werden aus Aeokanthcra-Arten bereitet. Nicht

kry.st.illi.sirrndrs ( hMbaVn fand Lew in in eiio iii von

Hildebrandt mitg^ tiraclitin .'^omali-Pfeilgifte, im Pfeil-

gifte der Wakamba und Wasciiamba (aus l .sambara),

krystallisirtcs im Pfeilgiftc der Watorita. Aucb das

äusserst active Pfeilgift der Massai (Kiboya Massai)

und wahrscheinlich die (iifli' der Wapuri nnd Wandarobo
sind "uabainhaltig. Abweichend verhielt sich das Gift

der zu den alleren Bantu gorcchoeten Wangamwosi,
das durch Kochen der zerstampften Wiirsebrind« xweier

BSume (Bungo-bungo und Mwelle-Mwelle) unter Zusatz

VAU Eidechsen, Sciilai.u'enkijpfen u. s. w. dargestellt

wird und ein glycosidisclus fierzgilt und ein örtlich

stark reizendes I'rincip enthält. Das TOD Stublmann
mitfebrachte Pfeilgift der den Zwergen stammver-
irandten Wahoko erwies sieh Lew in als zwei Herzgifte

cinschliessend, von denen das eine, mit absolutem

Alcohol ausziehbare krj-stalli.sirende, auf der Zunge an-

haltend brennendes Gefühl erzeugt, das zweite, in

Alcobol nicht lösliche, keinen brennenden Oeaebmack
besitzt, aber bei Kaninchen das Bild der Intoiieation

durch Hergifte hervorruft. Wesentlich verschieden ist

das Pfeilgift der Wassümgoro, das auch durch ein darin

enthaltenes Glycosid auf I'rösche als Herzgift wirkt,

aber auch ein krampferzeugendes und das Atbmuogs-
eentmm lahmendes und da starke Ertliche Gewebs-
rdxoag venmaehcndes CKft enduli.

In Bezug auf asiatische Pfeilgiftc ist es v.m

Interesse, dass Lewin in dem vonMi.sboni stammen-

den, im oberen Assam benutzten Pfeilgifte Assams, und

in dem PfeUgifto der Alnoe anf Tesso, deren Bereitaog

aus Knollen von Aeonitarten dureh die Reisenden eon-

slatirt wurde, die Existenz von amorphen und krv-stalli-

sirenden .\eouitbasen durch die Heaction auf die Zunge

und physiologische Experimente nachwies. la dem
Ainosgifte war auch Nicotin vorhanden, dem gebräuch-

lichen Zusätze von TabaksaufgiLssen entsprechend.

Ferner beweisen L.'s Studien, dass auf Bomeo noch

immer strycbninbaltiges Pfeilgift neben autiarinhaltigem

getonMAt wird; auf Sunalnk ist vor allem Antiaiis

toxicaria die Quelle des PfeilgiAs, von den McntaW' i-

scheint aucb Derris (sog. Tubagift) zu Pfcilgiftszwcckea

benutzt zu irerden.

In einem Ipoh aus ."südostbomeo (Pfeilgift der
DiU'aks) fand sich Strychnin, aber kein Brucin (wie in

StrychnoB Tieut4); In dem Siren Pfeilgifte aus Bomeo
und Pfeilgift rler Doeson Dajaks .\ntiaretin <ind Anli-

arin; Uerrid fehlte. Von dem Pfeilgifte der Bafaks .-luf

."^umatra lieferte L. den Nachweis, dass es nicht nur
Antiaretiu und AntiariD enthielt^ sondern aucb eine

Rinde, aus der es bereitet wird, von Antiaris toxicaria

abstammte. In einem 4.') .Tahre alten Pfeilgiftc der

Bewohner der Mentaweiinseln glaubt L. Aniiarctin un<l

Capsicol fjefunden zu haben : in zwei jüiii^eren .Monta-

weigiften waren weder Alkaluide noch Glycoside nach-
weisbar; in dem einen schien ein in Alcohol und DOdl
besser in Wasser lösliches, durch Henlähmung tttdtea-

dcs Gift das active Princip zu sein.

Von den von Lewin untersuchten südamerika-
nischen Pfeilgiften waren Pfeilgifte von Bio Ipurina
nnd Rio negro eurinfreie Curarearten, ersteres mit
st.irk lofa! ent/iindlieher • T^ciwirkuni^. stärker als

beide war das Pfeilgifi der Catauixi am Tupaowä-i'li;-se.

Das (iift von Pfeilen, die Scho mburger vor 50 .1 .m

u

mitgebracht hatte, erwies sich noch sehr activ. Das
angeblieb Convnlsionen erregende Pfeilgift der Halb-
in.sel Goajiro gab negatives Resultat bei Fröschen und
Kauincheu. .Sehnliche negative Resultate hatten Ver-

suche mit australischen Pfeilgiften, dem Gifte

von Pfeilen der Neuhebriden und von Neuguinea, auch
Tetanusbaeillen konnten aus der Hasse nicht gezüchtet
werden.

.\ n t idot arische \ ersuche Lewin s in Bezug
auf o>tafrikani8che ouabainhaltige Pfeilgiftc (Wataita

und Massai Gift) zeigten die Unwirksamkeit von A tropin,

Pbysostigmin, Campher, Amylnitrit und Aetherinhala-

tion, dagegen wurden die vergifteten Thiere dureh Um-
scbneidung der liyectioQsstcücn kurz nach dem Ein-

tritte der ^jrmptome gerettet

[Gracbe, E. F., lieber den Bintluss von Epbedra
vulgaris auf den thieriseben Organismus. Medreyna.
No. 3(5. 37. 88.

.Skizzining der in der Literatur angegebenen An-
sichten und Versuche und Mittbeiinng der im Labora-

torium des Prof. Dogiel in Kasan ausgeführten Expe-

rimente an Thieren. Aus all diesen Untersuehungcn
geht hervor, da^s die I'ilanze Epbedra monostach. aus

der Familie der liuetaceae stark und analog wir-

kende, doch nicht identische K<>rper enthalte : Eplicdrin

Nagai, Ephedrin Spehr. und Pseudoephcdrin Merck;
femer, dass die Wirkung aller dieser Körper, ebenso
wie das infuso-decoct der Pflanze sich in feigenden
Worten zusammenfassen lassen.

1. Unbedeutende Quantitiitea in den Magen, sub-

cutan oder in die Vene eingeführt, erzeugen kurzdau-
ernde und geringe Erhöhung des Blutuvckas, Ab-
nahme der Frequenz der Herzschrige und Steigerung

ihrer '^tärke; lelitere nimmt übrigens bald ab, in

Folge .\bnahme der Leistungsfähigkeit deS HeoomungS-
apparatcs und des Herzmuskels selbst.

2. Grössere Mengen erzeugen Herabsetzung des

Blutdruckes in Folge verminderter Oefassspannung.
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;i. Dculliclic Arhytlimie iiifol^r l^iilunung der ner-

vösen und musculärcii Element« des Ht-rzens.

4. Starke Lähmung der Function der Na. ragi.

5. ^Weiterung der Pupillen, bervorgernfeD durch
gesteigerte Futictioii des Sympathieus und verminderte

Wirkung des OeuloniKtorius auf den M. sphinetcr

pupillae und vielleicht auch in Folge Lähmung des

Mttskelapparates selbst, worauf tbeilweise die Wirkung
der Ephedra Tulgaria auf die i^attett Hecimuekeln hin-

weistt

6. Die Wirkung dis Iiilu.sü-dfe.Kt''> von Kphi;dra

vulgaris bei acutem und chronischem (ielenkrheumatia-

mns ist nach Ansicht der behufs Untersuchung dieser
Pflanze eingraetsten Commission nicht ganx sieher und
um v;f:I' > schwächer, als die Wirkung der klinisoli und
pharmaeu logisch genau untersuchten Salicylsäure und
aalieylsaureD Na^n.

Spiro (Krakau).]

Electrotherapie
bearbeitet von

Prof. Dr. M. BERNHARDT in Berlin.

I. AlIgNNlMS. PhyiieleglielM. BctMlHMittk.

1) Hankcl u. Lindenberg, Eleetrische Uutir-

suchungen. SJO. Abh. Lex. -8. Leipzig. — 2) Boulvin,
Traitf prat. d'i lectrieit' pratique. 18. Av. 312 fig.

Paris. — 3} Traitc ülementaire d'clectricitt' medicale.

n. partic. Elcctro-physiologie, electro-diagnostic, elec-

tro-thi'rapie. Par E. Lccercle. 2. i'd. Av. '^ pis. rt

52 fig. a. Paris. — 4) Uige low, II. B., An intcrnatioual

systmn of electrotherapeutics for students, general prac-

titioners and specialists. Philadelphia.— i) Lawrence,
H. N., Hodera electrotherapeutics; from 'Uie eleetrical

ataad-point. New York med. Kecord. June 9. (Be-

kanntes.) — fi) Cleaves, M. A., Electric light ns a

diagnostic and therapeutic agent. Med. H- oord. I>eo. s

(Resnm^ der neuesten FortscIirittB auf dem Gebiet der

eleetriaehen Beleuchtung und Darehleaehtnng von K8r-

perbSfalen und Empfehlung des Lichtes electrischer Glüh-

und Bogenlampen aU therapeutischer Mittel [VJ für ver-

schiedene
.
Leiden.) — 7) Discttsaion on eleetrical reao-

tiona and tbeir value in diagnosts and prognosis. New
York neuroL Society. Febr. 6. Med. News. March 39.

Apr. 19. — 8) llnnrweg, J. L., Ueber eine neue Me-

thode der electrodiagnostischen Untersuchung. Dtscb.

Arch. f. klin. Med. Bd. 52. H. 5-0. - 9) Kraft mi

Zwaardemaaker, Over de afbrekiogs-freauenlie onzer

induetie-toestellen. NederL Tijdeehr. 189S. No. 9S. (Vgl.

Nachtrag.) — 10) Baudot, H. F., Fnradimefrie Ibid. No.

17. (Vgl. Nachtrag.) — ll)Enge1inahij . «I. J..The intcr-

nipted high-voltage primary or mixed enrn iit. Med. Xews.

Febr. 8. — 12) Hoorweg, J. L., Over den elektrischen

Weerstand van het menscbelyk lichaAm Toor kortdurende
stroomen. NederL Tüdsehr. 1898. No. 3. 13) Weiss,
G., La rcsistance ?Icctrique du corps humain. Arch.
d'rlertr. m.d. 1803. p. 273. -~ 14) Mergier, (i. F.,

De diffirentes metbodes de niesure de la rcsistance

riectriquc du corps humain et des lirjuidcs organiques.

Methode de rohmmetre. These de Paris. (Daa Ohm-
metre ist bisher in seiner Coostnietion noch unvoll-

kommen und die bisher erhaltenen Resultate nicht präcis
iiiig. Nach einem Referat in der Rerne neurul. p. 681.)

— 16) Eulenburg, A., Ueber faradischen und gaira-

nischen Leitungswiderstand der Haut bei Sclerodermic

und -'ine modificirte Methode der faradischen Wider-
.standsbestimmung. Dermatol. Zeitschr. Snnderabdr. —
1))) d'Armau, La conduoibilitä elcitrica del corpo
umano in condiaioni fiaidie • pdehiche normali et pa-

tbologiche c sno valore praitro per V elettrodiagnosi e

r clettrotherapia. Studio sperimentalc e contribuzioni

eliniehc. Vcne/.ia. 1893. I. p, 4.'>1, 17) .lacobi.

G. W. and F. Schwyzer, Experimental inve.sligaüons

00 tbe pbjsical and cbemical action of the galvanic

ourrent unon the ÜTiog organism. New York Reoord.
June 16. (Bei dem Durchgang des gatvaniseben Stromes
schwellen die rothcn BIutküri)crcben unter dem Einfluss

des positivrn Pols an und irerden grösser, schrumpfen
.ib. r .Uli nf-g itiven Pol und gewinnen ein crenelirtas

Ansehen. B^estigt man 8 Thiere so, dasa ihre Rüelun
aneinander Stessen und liest einen Strom durch beide

von Brust zu Brust gehen, so enthält das Blut des mit

dem positiven Pol verbundenen Thieres mehr als 20 pCt.

weniger Alkali, il- il ^^ di s Thiv-ri s. welches unter dem
Einfluss des negativen Poles stand. Ausführlichere Mit-

theilungen werden in Aussieht gestellt.) — 18) Ehr-
mann, l'cber din Iherapcutisrhe .Anwendung der

cataphoretischeii Einwirkung des electrischen Stromes
auf die Haut. Wien med. Blätter. No.42. — 19) Eschie,
Beiträge zum Studium der Wirkung electrischer Ströme
auf dte tbieriscben Gewebe. Tireb. Areb. GXXXVIU.

.'?S.T. — 20) Destot. Sur la cataphori>e .'Irciri
i

Lyon med. No. 4S. (Nach Destot ist die eli'et.-iscLe

Cataph'irese eine .Art äusserer (lalvanopla.stik. Die Salze

werden schliesslich durch die Lympb- und Blutgefässe

aufgenommen. Es ist eine sehr langsam vor sich gebende
Resorption, welche in der physiologischen Capacität der

Hautdriisen und der epithelialen Elemente ihre Grenze
tind' t."^ - 21) Lydston, Frank G., Clinical note.s on

the therapeutical application of static clectricity. Med.
and burg. Rep. July 28. (Lobt die Erfolge der Anwen-
dung der Spannungsströme bei chronisch rheumatischen
und entzfindlicben Gelenkaffectionen und bei der Be-
handlung geschlechtlicher Seliwäehczustände. .Methude

nicht angegeben.) — 22) Seimi, M., Sulla clettricitä
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ütatica. }*i.sa (NLstri). (Berichtet über günstige Erfolge

der Auvendung des sogenannten elcctrostatiscben Bades
bei Neurasthenie. Fmst Bokanntcs.) — 28) Moraga,
A., Franklinoterapi.i " m ;i npli. a' ii nes d«- la electricidad

estatica a las enfermedadcs iierviusas y otras nffccciones

erunicas. Santiago de Chile (Ercilla). 1893. 118 pp.— 24) BoncOToni e Voena, L'eletthcita statiea ap-

plicata allo itadio dell* eccitabilita nerrea nraseolare,

e confronto coi risultati ottoinili c-m la ciTrcntc fara-

dica e constante. Reale Aead. di Med. di Torino. (Die

statische Electricität ist für die Prüfung der Erregbar-

keit eioxeloer MudcelbOodel gut iu verwertheo; fOr das
Stadium d«r Entartangneaenon h«i die statbebe Elec-

tricität weniger Werth als die beiden anderen Electri-

fiKitsformcn. Vergl. Ber. f. 1891. I. S. 470.) — 25)

Monell.S. II., A new and original uiftbod of oorrecting

the „Reverse" of the positive statte charge; with further

practical suggestions. New York med. Record. Febr. 94.

(Trotz des von Holtz ronstruirt'-n diagonalen Condtic-

tors kommt es bt i Influenzmasclünon häufiger zn un-

liebsamer Polumkehr. Die Art, wie V> rf. iiies( m f. bei-

stand 2U verbi'sscrii lehrt, wird .sicii wohl kaum ciu-

bflnera, da bierbL-i die Ma.s<-biiie aitsciuaudergenommcn

trerden muss und Vf. auf einzelne;Theilc derselben Schläge

ausübt etc. Die von M. angegebenen Methoden, den posit.

und den negat. Pol zu unterscheiden, sind nicht neu.)

26) Boucoroni, L. o (i. Albertotti, La .seosibiiit.i

elettrica • dotorihca esaminate coI faradi rcoractro in

nun « Domali. Arobivio di Psiehtatm eto. etc. Vol.

xiy. fue. 4—5. (Naeb einem Ref. im Neurol. Ctrbl.

S. 4!'.1.) — 27) Danion, Sur unc nouvellc forme par-

ticuli<TC de sensibilite. Comptes rendus. Xo. 17.

(28. avril.) (.Electro-faradische Anästhesie" hat D. in

einigen Fällen von acutem, subacutem oder chronischem
Oeleninfaeumatisrnna, besonders aber bei acuten Er-

krankungen im Xivt iiii und in der rmgebung; di r er-

krankten tieliiiki iiiL^ptruffen. Während die hiirliUste

Berührung SHfnrt iniptundi'n wurde, muchten selbst

starke faradiscbe, an anderen Stellen schmerabafte

StrOme keinen Eindruck.) — 88) Rockwell, A. D.,

The actioD of electricit}* on the sympathetic nervous

System. — Med. Ree. Oct. 27. 29) Fiukelstcin,
L.. l'flxT djitiN-iir riiiiiiomoDi' lii'i >'liH'trisi-her Reizung

des Schapparates. .\rrh. f. Psychiatrie. .\X\ 1. .S. t<ß7.— 80) Collet, .1., Lcs reactions <'-lectriiues des nerfs

senaorielfl. Gax. habd. Ho. 41 u. 43. (Gutes Refust
aber das bisher bekannte , speeiell was die eleetrisehe

Rt'izuiig des N. acustieus betrifft.) — ."l) Wcstphal.
.\., Die electrischen Errcgbarkeitsverhältniss*- d<'s peri-

pherischen Nervensystems dttHsOMdMa in jugendlichem

Zustand and ihre BeiiebiinKn ni dem anatomischen
Bau derselben. Areb. fBr Psychiatrie etc. Bd. XXVI.
Il. ft 1. S?'! T!-iso1. J . Rnchercbrs sur l'excitnbilitc

lies muscies rigides. Arch. de Piiysioi. No. 4 p. 860. —
33j Uockwell, A. D., The actiou of electricity on the

«neumogastrio. b it of value in cloroform aarcosis?

r. T. mtd. Eeeofd. P^. 94. (Emp6ehlt bei Suspension
-Ii r Athmung in der rhloroformnarcosc die electrisch*

KrreguiJt( des X. vagu-». an der Stelle, wo der Stemo-
oleid. an 'las Schlüsselbein sich an.sctzt, und zwar an

der äusseren Siritc des Muskels, wie er eine solche mit

glücklichem Erfolge an einem in der Narcosc asphyctisch

gewordenen Kinde ausgeführt hat.) — 84) Debedat, X.

F., Influence des dilT^rentes formes de l'ÖIectriciti^ d'usage

courant cn clectrothcrapie .^ur la nutrition du mu.scle.

Areb. de l'eleetr. med. No. 14. (Die unmittelbaren

Wirkungen der Electricität auf die Circulation innerhalb

der lloäeln sind bei deren electrischer Erregung die-

selben wie die bei physiologischer Uebung enrielten.

Während der .'^trom der Influcnzma.-chinc dauernde
KfTccic nicht hervorbringt und andauernd tctanisircndc

Faradisation eher schädlich wirkt, sind mäs^itje Ströme

derart am wirksamsten, weil ihre Erfolge denen der

DntOrlieheD Uebang am nidiaten kommen. Uot«r-

brocb«ne galvanisebe, Muskchnckuiigen ausl6«end«

Ströme wiriten swar auch vorthcilhaft^ aber weniger als

die constant fliessenden, wie dies schon Remak der
Adterc festgesUdlt hat.) — a.")) Capriati, 0., Deila
inlliicnza della clettricit i snila circulazionc ccrcbralr

m ir unrnu. (liorn iiitcrnat. dello scienze mediche. Anno
XV. (Xach einem Referat im Neurol. Centrbl. S. 449.)
— 36) Pcyron et J. Noir, Le dermographisme t'lec-

trique dans le gottre exophtalmiqne. Tm^rr, s med.
No. 37. — H"! D.nily, \.. I,c ciurant altcrrjatif

obtenu ä Taide des machincs clectrostatiqufs ; -..'s pro-

prietc.s physiques et pbysi.ilogiques. Thcsr de Paris.

(Nach einem Referat in der Revue neuroL) 1895. p. 233.— 88) Electrieal reaeüons and tiieirvalne in dia^nosis
and proguosis. X. York Neurol. .Snc. Med. Xcws. Xo. 13
u. 16. — .*J9) Dutioi>, Vortrag über Klectrotherapre.

Schweizer. Corresp.-Hl. 21. (Bekanntes.) — 40) Lum-
bro.so, U., Suir azione tcrapcutica deir elettricitä.

Lo sperimentale. Auguste. (Für die ¥f1rkung der
Electricität, gegen die MJlbius'schen Anschauungen.)
— 41) Scheiber. S. n., Ueber das Verhäliniss der
Elcctrotberapic zur Suggctionsthcrapic. Berl. Wochsch.
No. 19. (.Verf. kommt den auf dem Frankfurter Electro-

therapeuten-Congrc^s von einigen (Möbius, Bruns)
Autoren gosteliteu Anforderung nach, Fälle mitzutheilen,

in denen eine swcckcntsprechende eleetrotherapcutische
Behandlung' init .Vus^chlus-- jeder Su^'gcstion wohlthätig
au!' di ii Krankbeilsprucess eingewirkt habe. Wenn auch
i.iclit alle beschriebenen Fälle gleich beweisend er-

scheinen, 80 ist es Scb. doch gelungen, für einige der-
selben die entschiedenen Besserungen, welche ersielt

wurden, als von den clectrotherapeutischen Proc«durc»
allein abh.ängig zu erweisen. Die Einzelheiten siehe

im <>rig.) — 42) Sperling, A., Die therapeutische

Bedeutung der minimalen galvanischen Ströme. Berl.

Woehensenr. No. IS ff. (Sp. setxt seine Vorstellungen
über die Wirksamkeit minimaler galvanischer Strömo
•ui^-inander. Man \cr^']. biiTzu ,l,ilirc.-.ber. für 1S91. l.

S, 4r)S, In il- r Discu^-'iiin trat die Mehrzahl der
sich betliei%enden Herren [Mendel, iiemak, Oppcn-
lieim, Senator] dem Redner entgegen. EiascUbeiten

vergl. im Orig.) — 43) Donnellan, P. S., .V case of

electric shock of one thousand volts; insensibility of

paticnt to pain
; recover}". Mcdical Xews. August 4.

— 44) d'Arsonval. A., Mort apparcnte produitc par
les courants alternatifs. Rappel ä la vie par la respi-

ration artifieielle. Comptes rendus. No. 21. (21. MaL))— 45) Kratter, J., Ueber den Tod durch BteetrieitSt..

Wiener klin. Wochenschr. Xo. 21. 46) Iledley,
W. S., The patholo^y and trcatment of electric aeei-

dents. Lancet. Aug. 25. (Die Uedley'soben Mittbei-

lungen bringen nichts Neues, sie wiederholen im
Wesentlieben die von d'Arsonval hervorgehobenen
Gesichtspunkte. ) — <;,jj. ^^^^^^ instruction conccrnant
le.<! soins .i d(>nner aux victinn:-s des aecidcnts cicctriques.

au nom d'une coramission composee de M. M. Hou-
chard, d'Arsouval, Laborde et Garict. Bullet.,

de TAcad. No. 49. (Die Vorschriften sind theilis

technischer Natur [liösung des Tontacts des veniB-
gluckten Individuum mit den Leitungen] fhcils reif,

niediciriische. Letztere liestihen in der .Ainirdnuny d p

Fiuleitung künstlicher Respiration durch rhylhinis

Tractionen an der Zunge und Erheben der Arme )" mkw.
deren Senkung, wie bei Asphfctischen. VergL iU» riMna
No. 44.)

^

Gärtner hatte aus seinen Untcr«iuchr ,ngcn ec-

schlossen, dass der Widerstand des a enseblichen

KSrpoa f3r den Oeffirangsseblag des Indnr ,-tionsstromes

der secundären Spirale ausnahmsli - «tri nger ist, als

bei der Schliessung, und dass dieser V
. iderstnnd mit

dem Rolleuabstand des Inductoriuma aiinimmt: also je

kleiner die Stronapunung, Je gitotr der Widentaod.
Hoorweg (19) konnte nun zwar dio Kwaitate Gärtnor's
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beslriUgeii: i-r f;iiid aber was di«^ KrklaniiiR dieser

Thatsacheii l>etriflFl, dass der menschliche Ki-rpcr wie

eioc Art Condensator wirkt,, welcher für die Ladung

eine bestimmte QoantitSt Eloelaieitat bedarf, welche

um so »rr-isser ist. ji" hi'ihcr das I'.ifrnti.il, dii' ''panmiiig'

ist. Wenn aber der menschliche Körper, wie eine

Leydener Flasche, ciue gewisse Capadtit sar Anhäufung

der £lectricitat beätst, so muss 0t auch von den hoch-

gespaniit' !! < H'ffnunRNindnctionsstriimen mehr KleflnVi-

tät cmplaugen, als von den Scbliessungsinducliona-

strömen Ton Tiel niedrigerer Spannung. Die Ausschläge

des GalrnnonietiMs /• n dann sieht mehr die vom

Induction->s(lilaffe iti Bcwetnitig gesetzte »^lantität

Electricität, sondern die Electricitätsmenge an, welche

Tom KSrper anfnehänft worden bt und diese letzter»

Quantität ist für Oeffnungsschlige grösser als für die

der Schliessung.

Diese Sätze werden im Folgenden maihumatisch

analjsirt.

Bei einem au Sclerodermie leidenden 51jälirigen

Mann unt<rsuchtc Eulenburg (15) den galvanischen

Leitungswiderstand der Haut, specieU die sogenannten

relativen Widerstandsminima d. h. die bei gleich-

bleibender geringer i l( elromotorischer Kraft zu er-

zicli'iifle p-i^s^tm'''i;lirl^- Widcrstandsahnahme. Er fand

dcuselhin (bezw. dieselben), besonders an den oberen

Eitremititten und am Thorax abn(Hin hoch; nur am
Kopf (bei sagittaier Durchströmung) war er gering'. Bei

dem Versuche, nacli (i> r Methnde von Frey und W ind-

schcid (Jahresb. 1891. 1. S. 4G7) den faradischen

Leitungawiderstand su bestimmen, erhielt Ysrf. für sich

selbst erheblich hiiliere Werthe, als die von Windscheid

gcfundeuen: aiidercnscits unterschieden sich die bei

Kranken festgestellten Zahlen nicht besonders Ton den

am eignen Birper festgestellten. E. wandte sidi nun

ei7ier andi';''n Methode zur faradisrh'm Widerstaiids-

messuM<; /n, unter Benutzung des Bellati-Gilta} 'sehen

Electrodynamometers cor Messung tclepbonischer

StiVme. Das Instrument gestattet bei Einschaltung in

die secnnd.ire Kette die railtlcrc Intensität dieser

Ströme ganz unabhängig von der Stärke des primären

Stromes und von dem Rörperwiderstand in HflUam*

peres dircct abzulesen. Die mit diesem Instnunent

angestellten Vi rsuetie cffrabi 11 Resultate, welche den

von Wiudscheid erhobenen Normalbefunden sebr nahe

standen. Daraus ergab sieh, das galvanisdier und

faradischer Leitung-swiderstand nicht proportional sind

und dass, wie dies auch schon Windscheid selbst be-

merkt hat, der faradiscben Widerstandsmessung vielleicht

tine bemerkensverthe semioüseh - diagnostische Be-

deutung in Krankheitsfällen überhaupt nicht zukommt.

Der von E. naher studirte und behandelte Patient

ging su Oninde; es handelte sich in diesem und einer

gassen Gruppe auch anderer FUle von Sclerodermie

um eine .schwere, vielleicht neuropathische und in ein-

zelnen Punlcten mit dem Myxödem zu vergleichende

AUgeineinerkraakung, wovon die Hautalteration nur

eine wenn auch durch ihre Schwere besonders hervor-

ragende Localisation darstellt. — In einem aipli rm.

läugere Zeit intensiv behandelten Fall von Sclerodermie

fand E. selir bedeutendi' r.rdielif niff-TCnzen, zum Thf-il

normale, ja sogar subnormalc Werthe für die relativen

Widerstandsminima (Verminderung des Leitungs-

widerstandes); die Untersuchung ist nur efaimal an-

fri'st.iit worden.

Ehrmann (18) suchte durch Einführung medica-

mentoser KSiper in tiefere Hautscbiehten die dahin-

gelangten Krankheitserreger zu vernichten. Er be-

handelti' ^o speciell die Folliculitis barbae und die

Sycosis parasitica und construirte zu diesem Zweck

Electroden mit glockenfSrmigen FlQssigkeitsbehSltem

aus Hartgummi oder Glas von verschiedener Form für

die verschiedenen tJesichtspartien. Die (lioeken sind

nicht mit einer .Membran verschlossen, sondern nur

loeker mit Baumwolle ausgelQUt« auf welche die ein»

zubring«>nde Lösung vorsichtig gegossen wird. Mitt. Ist

eines Cmt-schiikrinp^ wird dann eine einfache l.a;:f

liydrophiler Uaze über die Mündung ausgespannt,

das Ganse fest aa die Haut angedrOekt und ein Strom

von 15—80 M. A. hindorcbgcschickt. Besonders wirk-

sam war eine SO—SOproc. Ichthyollösung. Das Ichthyol

kommt vom negativen Pol (der Cathndc) aus snr

Wirining. B. schildert die hierdurch ersielten Resultate

als sehr gute.

Nach einem liistorisohcn Abriss der lAperinientellen

Erforschung und practiscben Anwendung der Electrolyse

tfaierischer Gewebe berichtet Esehle (19) über eigene

üntersuclrii-i; !i. welche er mit starken constanten Strii-

mcn zuniicli-t an todtcn Geweben angestellt hat, in-

dem er zwei Nadelelectroden einstach. Die Verände-

rungen waren an der Catbode stirker, wdl die stQr-

misehe WasserstofTentwickelung schon mechanisch

locki rnd wirkt. E. beschreibt die m.acroscopisch sicht-

baren Farbeuveränderuogen, sowie das luicroscopiscbe

Bild der zerstSrten Element«, Entstehung amykidailiger

Massen. sondi-rbanT KrA'stallfrebilde u. s. w. Die Wir-

kungen der Electrolyse lebender Gewebe prüfte Verf.

dureh ThiMrvenuehe, in denen bm Kanineben und Meer-

schweinchen manchmal beide, meist nur eine Etectrode

in das betreffend'* Orcan — Muskel. Niere, Leber,

Hoden — eingestochen wurde, während die andere in

Plattenform einem grösseren Tbeil der KSrperoberfliche

anlag. Die verschiedenen Thiere wurden zu vcrs<diie-

denen Zeitpunkten nach dem Eingriff getödtet und die

betreffenden Organe untersucht. Eine sonderliche Ver-

schiedenheit der Wirkung beider Pole ergab sich dabei

nicht; der unmittelbare Erfolg der Sleotrolyse bestand

in einer localen Necrose. welche von ausgedehnteren

reactivcu Entzüudungs- und Degenerationscrscbcinuugcu

gefolgt war; nach mehreren Tagen waren regenerative

Vorgänge zu erkennen. Am ausgesprochensten waren

die Veränderungen im Nierengewebe» am wenigsten deut-

lich in der Leber.

Verf. hat endlich auch noch die THikung galvani-

scher und faradiscber Ströme auf die lebenden Gewebe

bei Application auf die äussere Haut zu eruiren

gesucht^ durch histologische Untersuchung von Cutis,

Muskeln, Hoden, sowie oentralcm und peripherisdiem

Nervensystem nach Eleetrisirung der betr'^ffenden Körper-

stellen. Auch hier landen sich Andeutuugen von Eut-
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sfinduDgs- uod DegeDeratioosvorgängen; ob dadurch

mittelbar anKerPffte R<!gpncrationsprooe'<'-o für die Er-

folge der Elcctrotherapic in Aarechnung zu bringon sind,

lässt VerT dahingestellt.

Roncoroni und Albcrtotti (26) pi-üften die

.i11i:"'m<'iiie i'lortrische mi'l dii- eiert ri'^rli.' Scbmcn-

erapfindlichkeit bei Gcüundeu und Ucistuskranken mit*

tebi eines von Cerrati eonatruirten und von Ron-
coroni modificirUn Far.-idirheome(crs, dessen Con-

stnirtinn so ohiio wcitpres nicht verstand Up Ii ist. Diirpfi

das loütrument kann man die Stromspannung direct in

Hondertiteln eines Volts messen. Die Yerff. bestimmten

die betreffenden Wcrthe zunächst bei Gesunden falso

allgcmeinp und Sphrnpr/cniptiitdlichkeit) utid famleii fiir

die Zungenspitze bczw. 5,5 (humlertstol Voll^ ; Kuppe

des Zeigeingers 8,7—86,5; Handrücken 5,5—87,5;

Brnsihi iii 8,5 -31; Hohlhand 8.5-39: Stirn 9-19;
nhersptienkcl fvorn) 9— 33,5; Wange 10,7 17,5: Nacken

1-4—42,5. Bei (»C Geisteskranken beiderlei GeschlcchU*

wurden diese Yeibiltoisse am Handraeken festgestellt

und dabei folgendes gefunden: Die allgemeine elpctrisehc

vrie die electrische Schmerzeniprindlielikeit ist bei Gci.stps-

kranken erheblich abgestumpft, am meisten bei den

E^ileptiseben und den moralisch Irren, dann folgen

Mcl.^nchoiie, die „Monomanien*, die progressive Paralyse;

am wenigsten Veränderungen traf man bei der Manie.

Der sensible Maucinismus und Ambidextrismus sind

etwas bioiiger bei den Irren, als bei Gesunden, sehr

hftnfig bei den Epileptischen und den moralisch Irren.

Zunächst bestätigt Fiokelstcin (2Ü) das schon

T<« früheren Autoren QeAmdene, d. b: XaS giehl die

gleichen Rrscheinungen wie AO; bei KaO üdilt wie bei

AS j*'dp R'T'tii.'i. 7,\itii Srhlnss resumirt Verf. die Re-

sultate seiner Untersuchungen wie folgt: 1. Durch starke

eleetrisdie Bmnng d«r Ketsbaut sind wir im Stande,

die Abbildung unseres eigenen Gesichtsfeldes henror-

zunifcn. 2. Das ganze Gesichtsfeld ist als mosaikartige

Fläche zu sehen. 3. Auch die Fovea centralis ist nicht

wie htn Purkinje als Lichtfeld, sondern als Mosaik-

rtiiche zu sehen. 4. Eine Vermehrung des Druckes hat

bei cleclrischer Erregunjj glpiehwie hei starle r mcchani-

scher Heizung keine neuen ErscheiouDgen zur Folge.

5. Bei Verringerung des Drucks erseheint eine Abbil-

dung der Eintrittsstelle des Sehnerven ins Auge und
mitunter auch das Bild von Gerdssen.

Durch Soltmann's und WcstphaTs Unter-

suchungen waren schon eigenthümliche Verbältnisse in

Besug mnt die eleetrisdie Etregbarkeit der Nerven und
Muskeln Neugeborener bekannt geworden. Wcstphal

(81) unterzog diese Frage an neugeborenen Kindern,

welebe Stunden, Tage, Wochen alt waren, sowie ver-

gleiebsweise an Uteren Individuen einer sorgflUtigen

Prüfung, deren Methodik etc. im Original nachzulesen

ist. £s ergab sich, daas bei faradischer indirecter und

dlreeter Reixung die Zeit der verminderten Erreg-

barkeit innerhalb der drei ersten Wochen lallt, dass

aber f&r den galvanisehen Strom (indirectc Reizuii^O

diese Herabsetzung mit Deutlichkeit mitunter uur inner-

halb 4er ersten acht 'Tage nachsnweisen war. Aus-

nahmen von dieser Begd kommen jedoeh (Qr beide

Stromesarten vor. Von der 5. Woche an war diese Ver-

mindpniiig der Erregbarkeit nicht mehr zu const.atireii

und für dirccto galvanische Heizung war diese Krreg-

barkeit^erabsetzung nur bei mner Anzahl Individuen

aus der ersten Lebenswocbe zu beobaditen. Jedenfalls

b''stpht '^ine gros-r Manigfaltigkcit der electrisehen Er-

regbarkeitsvcrhältuissc bei Neugeborenen und einige

Wochen alten Menseben. Aueb qualitative VatSade-

rungen fanden sieh in dem Sinne, dass die Muskel-

poiitraetioncn (sowohl hei faradischer wie galvanischer

Heizung) etwas Träges und Langsames hatten. Fest

steht also aueb nach diesen Untersuchungen, dass die

Nerven und Muskeln in den ersten Lebenstagen bis zu

eiiK in gewissen, nicht fiir alle Fülle gji iehen Zeitpunkt

Wesentlich schwerer elcctriscb zu erregen sind, als die

Nerven und Muskeln Erwadisener.

Die niierosc i|iisihe I'ntersuchung der Ner\'n und
Muski'ln \"n .ml" ilrr gL-lnirtshültliehen Klinik oder der

kinderabtlieiiung verstorbeneu Kindern ergab im Wesent-

lichen folgende Resultate. Die Markscheiden der

peripherisehen Nerven Neugeborener enthalten weniger

Mark, sind dünner als die Erwachsener, oft unterbMchen ;

die Markablagerung ist eine unregelmässige. Usmium-

sSure färbt einen grossen Theil des peripherischen

Ncrvenmnrkps N< ngeborener grünlieh oder graugelblicb,

nicht schwarz, wie beim Erwachsenen. (Die weiteren

FärbuDgsunterschiede siehe im Original.) — Man findet

weiter in gewissen fHIben postembryonalen Stadien freie

Axencylind'-r, oft von sehr beträchtlicher Gr-isse (3. bis

6. Lebenswoche). Ran vi er 'sehe und Lanter-

mann*MlM Einschnürungen und Einkerbungen fehlen.

Die Kerne der Sdiwann'sdien Seheide sind sehr gross

und zahlreich; die jranze N'orvenfa'iiT ist .sehr schmal,

feinste varicösc Fasern sehr bäuHg. Das Endo- und

Perineurium ist reichlich entwickelt und bat grossen

Kemreichthum. Die fortschreitende Entwickelung der

Nervenfaser ist an die AushiMuiig der Markscheide ge-

knüpft: mit ihr geht die Entwickelung aller übrigen

histologischen Elemente der Nervenfasern Hand in Hand.

Anden Muskeln ist die fast durchweg rundliche,

zum Theil kreisrnnile Knrm drr Fasern das .Auffallendste;

Muskclknospeu kommeu häutig vor. Die Kerne des

des Sareolemma's nnd des interstitieUein Gewebes sind

gross und sahlreieh. —
Nach Allfni. was wir aus der Physiologie und Patho-

logie bisher wissen, scheint die für Erwachsene normale

Function der Nerven (spcciell für electrische Heize) an

eine bestimmte Ausbildung der Markscheiden geknQpft.

W ^l.Tulit, dass die weit geringere Breite der Nerven-

und Muskelfasern, das Fehlen deutlicher Einschnüningun

der ersteren, der Rcichtbum an grossen Kernen im

Parend^ und interstitiellen Gewebe, das eigentbilm-

üehc Verhalten der Aiencylinder in den frühen po-t-

embryonalcn Stadien, in Verbindung mit der sehr

mangelhaftenMatkscbcidenentwickelunginiluwGesammt-

heit genügende Momente für die Erklärung der Erreg-

liarlvi-i1siinter--ehiedf darhii'ti'n. auph wenn die Kennt-

ni^s über die Bedeutung der einzelnen Factorcn für die

Erregbailceit noch fehlt, wie Verl vonichtig hinsufiigt.

Ungemein wahrsdieinlieb bt es jedenfalls, dass die
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wiebtigieti und weifcgthenrfi'n VersrFiiodcnhi id n in der

Entwiokelaug der MarkMbeiden dabei diu Hauptrolle

sfrieleD.

In enger Beziehung ta den Befunden des Yerf/s

an den N'enpn der Ni'upol»ort'n>"n s(«'hi;'!t, vrns patho-

logische /iist.tudc im pcripbcrcu Nerveusjstem

betrifft, die Vorglingc der Dcgenerntion und Regeneration

peripherischer Nerven, sei es, dass dit sdlien experi-

mentell herrorjicrufen oder sp 'istrin h' i krankhaften

Processen entj>tauden sind, indem wir, «aü die 1-^iuzcl-

beiten betrifft, auf die Originalarbeit verweisen, heben

wir als besonders wichtig die Ilinweiü«' W.'s auf die

normaler Wciso im peripherischLii Xtrvtiis} »ti-in sied

findenden Beweise einer andaucrndcu Degeneration und

Bagenoration <b. Mayer), sowie die Teriademngen der

peripherischen Nerven bei den verschiedensten

(meist zu Cachexie führenden Krankheiten (Siemer-

iing und Oppenheim) und die Altersvcrände*

rangen der peripberisdien Nenrensystems (Lejrdcn,

Oppenheim) hervor.

Die Seblussfolgeruogt-n, welche Tissot (32; aus

steinen Eiparimenten lieht, lauten: Die Leicbenstarre

der Mttsicel ist mit dem Leben der Musiceln nieht un<

verträglich: ihr Er'ü-heiniMi ist kein sirhfres Z-i'-hen

'des Todes i sie kann au lebenden Muskeln ciutreten,

'welche noch lingere SSeit nachher eleetriseh, meehaniaeb

und chemisch erregbar bleiben l(önnen. Cbloroform-

•dämpfe wirken erregend, nicht coagulirend auf die

Jiluskeln. Hemmungserscbeinungen können wühl ein-

treten; wo es geschiebt, ist dieselbe nach T. als der

Erregung nachfolgend ansnschen. — Die ümprmdlicb-

keit drs Muskels gegen >re wisse chemische Api-ntien

bleibt auch nach dem Auftreten der .>Uirre und ver-

isehwindet xnletzt (ausgenommen beim Foetus, wo sie

•dem Vi-rf. Tor der medtaniseheo Eärregbarkeit zu rer-

schwinden schien).

Den Einflass des clectriscbcn Stromes auf die Cir-

«nlation des Gdiims prfifte Capriati (85) an zwei In-

dividuen mit Defecten des knSebemen Schädeldaches.

Ein in der Längsrichtung (Cathode Stirn, Anode Nacken

oder umgekehrt) verlaufender Strom von 2—7 M. A.

nnd etwa 6 Minuten Dauer führt su einer Zusammen-

aidbang der Bimgefässe: Stromunterbrechung> n al er

enteugfn Oefässerweiteningen, die auch bei <^iitr'lureh-

Strömung des Kopfes (gleichviel ob stabil oder bei Unter*

(brechungen) auftreten und ebenso auch bei unipolarer

Galvanisation (nachdem hier eine kurz dauernde Ge-

ffässvercngerung vorangegangen). Die Contractilitüt der

(iefasswände wird auch durch einseitige, sei es Ano*

•den-, sei es Cathodengalvanisation des Sjmpatiiious am
^lalse hervorgerufen. — Die Faradisation i'in der Längs-

richtung des Kopfes) übt keinen bestimmten Einlluss

«nf die Circulation im Gehirn aus, wohl aber die trans>

wefsale DurcbstrSmong; dureih energische Faradisatien

'les Halssyinpatliieus wird der Tonus der 'iefii^swändc

orbüht, ihre Contractilitat gesteigert. Allgemeine Haut-

fiuradiaation varadndert die Pulsgrösse; naeb Beendi-

gung der Procednr wird der Puls ToUer: die Gehim-

gefisse. welche vorher verengt waren, erweitert.

Ilei zwei an Morb. Basedowii leidenden Frauen

konnten I' py ro n und Noir (86) Jurch die üher^iirinircn-

dcn Funken einer Influensmaschine auf der llaui die Kr-

seheiauDgen hervorbringen, welche man als Dermograpbie

beieiebnet Wo der Funke die Haut tta^ «seinen ein

weisser Punkt über der Oberüäehe. der sich nach einer

halben Minute mit einem ruthen Uof umgab; man konnte

so 4—5 Minuten wShrende Figuren auf die Haut auf-

schreiben. Unter 30 darauf hin untersuchten Kranken

gelang' es nur bei diesen beiden an der Basedow'selien

Krankheit leidenden Frauen die Erscheinung auf diese

Weise berroRnnifen. In der gewSbnlldien Webe auf

deren Haut sn „schreiben" gelang übrigens nieht.

Schwache aufsteigend»^ galvanische Strome am Halse

führten bei eiuer dieser Kranken eine erhebliche Besse-

rung herbei.

Nach Leduc TCiband Dauly (87) die äus.scre

Belegung eines Condensaturs mit der ErJe. während

die andere direct mit dem Körper in Contact gebracht

wirl — Der Strom ist hoebgeq>annt, erregt die mo-

torischen Nerren, ermüdet sie aber schneller, als der

faradiscbe Strom. Als clectrostatisches Bad angewendet,

übt diese Methode energische Wirkung auf den Kreis-

lauf md die Athmnng ans: die Pulsfkfeqvens fermin-

dert sieb, der Puls wird voller, die Athmung wird tiefrr.

leichter, die Athcmzügc nehmen an Frequens ab und

die EigenwSrme steigt.

Donnellau (48) berichtet: Ein 44jiUiriger Mann
halte eine Drahtleitung, durch welche ein Strom von

lOOU Volt kreiste, berührt, lur wurde sofort bewusstlos,

es bestand C«>ma, die Pupillen waren erweitert, reae-

tionslos, die Athmung schnarchend, das (ie.sicht bleich

und in Schwciss gebadet. Später traten Delirien auf

und tonische Krämpfe mit clonischen abwechselnd. Der

Puls schlug 80 mal in der Minute und war stark ge-

spannt. Die stertorüse .\thmung png in den Cbeyne-

• Stnkes-Typus über. Morphiuminjection beruhigte den

Kranken, der später, wegen sehr schwacher Athmung,

noch eine Stiycbniniigeotion eriiieH. Er fiel darauf (3

Stunden nach dem Uofell) in tiefen Schlaf, aus dem er

4 Stunden später vollkommen klar erwachte: er klagte

dann nur noch über verschiedene Brandwunden an seiner

Haut, welche er sieb iriUirend der Berührung mit dem

Drabt zugezogen hatte. Kr genas Wllkommen.

Wegen der bei Application so hober Stronistirkea

eintretenden Bewusth sigkeii halt Vf. die Hmriehtung

durch Ströme von sehr hober ^Mnnung fOr die

humanste Todesstrafe. Das von ihm anpezopene Bei-

spiel eines Verbrechers Auburngefänguiss), welcher

troti des ihm während 56 Seeundeo appÜeirten Stromes

on 1860 Volt wieder lu sieb kam und erst nach fünf

Viertel Stunden zum zweiten mal 40 Secundcn lang

diesem Strom und dann mit Erfolg (!?) ausgesetzt

wurde, spricht nach des Ret Meinung eher gegen als

fOr die ZweekmSssi^eit dieser Art der Eieention.

dWrsonval '44) berichtet: Ein Mann war von

einem electrischun Strom von 4aOU Volt (das Ampere-

mhtn seigte 750 Milliamperes) getrofien worden. Der

Strom drang durch eine Hand des Veronglückten in

den Körjier und verliess denselben durch eine der

Uiutcrbackcn. Trotzdem fast etwa Vi"'.« Stunden bis
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sar AasteUttog der Wiederbelebungsversneh« verlloasen,

geUog es den Mann durdi kflnstlicbo Kvspiration (Arm-

bewegungen) und Herausziehen der Zuiij,'-- ins Leben

zurückzurufen. — Dem Kranken, dessen liraudwuudcn

an Hand und Gesias nreekmiaaig bebanddt wurden, f^a^g

CS nach einigen Tagen gut. d'Arsonval betont noch

einmal, dass ein derartig Verletzter durchaus wie ein

Ertrunkener (durch Einleitung künstlicher Athmuug) mit

Erfolg la behanddn ist

n^ r ^''ijrihrige Patient Kratter's (4o) vcrunpliicUe mit

einem hochgespannten Strome von 160Ü—2200 Volt; man

fimd ihn eünge Stritte von der Vnglfieksstitie rBobelnd,

er starb bald darauf. 21 Standen p. m. fond man bei

der Sertion zwei klein«* Wunden am linken Zcigi-finger

und am Rücken, in deren Umgebung grüssere Extra-

vasate; alle Organe zeigten hyperrenoses Blut, in den

Lungen war aeute.s Ocdem entstanden, Extravasate

zeigten sich in der Vagus-Carati'.lfu-.'^chfide und längs

aller Wirbel, ferner in den Intcrcoslalrüumcn, um den

OesopbagttS, subperitoneal etc. Die Museulatur war in

boeigradiger Todtenstarre, da^ Herz balb erschlafft.

Das gesammte Nevensy^ttMii /«»igte macroscopisch keine

Veränderungen. Verl. meint, dass der Strom seinen

Weg swisehen den beiden verletsten Stellen einge-

schlagen hat, dass der Tod infolge der HypcrvonositHt

des Blutes subacut durch Lungenödem i rfolgtc, dass

beides die Folge einer plötzlichen Erlahmung der Herz-

thit^dt war, dass Patient also einen naehweisbaren

Herztod gestorben ist. Der .'•'trom orzeugte nm linken

Zwerchfell, wo das Herz anliegt, eine heftige ContiiNinn

Ysnodie an Thieren, weldie der Ver£ in grosser M-. iige

TOmahin, zeigten ihm, da.ss primär die Atbmung ge-

hemmt wurde und dann Ersticknn<rstod einlraf. Durch

den Atbmungastillstand tritt secuudär (bei gewisser

Dauer) Hemtitlstand ein. Tbiere ertiegen hocbge-

spannten Strömen umso eher, je hühcr organisirt ihr

Ncncnsystcm ist, jedenfalls als«» viiM schwierige als der

Mensch. Es giebt aber auch einen Tod durch soforti-

gen primären Henstlllstand. — (Sboek) — Erkennbare

anatomisclic Veränderungen in diesen Fällen aubnfin-

den, gelang dem Verf. nicht. Bisweilen kiunmt es zu

Zerreissungen von Blutgefässen und die Thiere erliegen

dem Himdmek. Aeussere Yerietsungen, welehe auf

den vom Strome eingeschlagenen Weg binweisea, helfon

die Diagnose sichern.

II. Ueetrtthtnpl» der Herren- and flnikel-

kmUelfn.

1) Rockwell, A. D., Tbs action of eleetricity on
the sympathetie nervous System. Med. Record. Oct. 27.

(Verf. berichtet über Besserungen bezw. UeiluDgen von
Morh. Based., einseitigem übermässige in S'ihwit/cn, Mi-

Sräne etc. und ferner über die M elii Lkeit, den Puls

nrch Application eines galvanisdi i m;ms „am Halse*

an beeinflussen. Einige Male wuide der Puls sofort

vertangsamt (Vaguswirkung?) einige Male eine erweiterte

Pupille verengt, ein blasses Gesicht gcröthcf. Im
Wesentlichen nichts Neues.) — 2) (I logner. .M., Die

Sohwaiikiiiigcn der electrischen Reizbarkeit der peri-

pberiscben Nerven bei Beri-Berikranken. Virchow's

Areb. Bd. 185. H. t. — 8) Capriati, II tratta-

mento elettrieo nelia atrofia tabetica del nervo ottico.

Rifr.rm;\ mcdica Xapoli (18M.) (Die clcctrisdie Be-
handlung der tabischen .'^ehner\'enatrophie giebt bei noch
nicht 7.VI weit vorgeschrittener Krankheit Aussicht auf
Erfolg. Die Länpdurcbströmung der Nerven (Auge,
Naeken) seheint am vortbeilbafiesten). — 4) Witkow-
ski, A.. D«>r calvanisclic T'itiv"!, die Behandlung der

Impotenz, Ischins und Taht > drisalis. Deutsch. Wchschr.
No. 40. — .')) Ki'gnier, I.. K.. Traitcnietit dc> algies

neurasthcniques ou grandes m vralgies pclvicnncs par

rcicetriciti'-. Annalcs de psrchiatrie etc. Juillct. —
6} Beer, B., Zur Verwendung des faradischen Stroms

bei Neuralgien. Wiener Blätter. No. 81. C\'erf. em-
pfiehlt ihn fiiraiÜM-liPii .'-tr'iin und die Application des-

selben durch die (farndischc) Hand für die Abtastung
der einzelnen Aeste bei den verschiedensten Neurai-

nen. Beispiele werden angefObri) — 7) De Benai,
Gase di epileraia guarito eoua belladonna e eolla eor-

rentc elettrica. Riv. din. e t- rap. Ni.. — S) Du-
bar, N'., l'cber die Behandlung der functionelien Neu-
rosen mittelst Metallothenpie. Wiener med. Woeihen-
sehrift No. 21.

Naoh Qlogner (2) schwankt die loeale Einwirkung

des Krankheilsgiftes (Bcri-Bcri) auf die peripherischen

Ner%en sehr: man findet von Zeit zu Zeit sogar eine

Erhöbung der Reizbarkeit der Nerven für den galra-

niseben Strom, aber aueb dne Herabsetsung derselben,

welche in bestimmten Intervallen und meist au meh-

reren Nerven erkennbar ist. Diese Verschlechterung im

Zustande der Nerven (speciell N. peroneus und ti-

bialis) tritt Wsweilen gana prIStdidi au^ so dass man
an zwei aufeinander folgenden Tagen licdeutende Unlcr-

scbiedo in der galvanischen Keizbarkeit erhält. Verf.

kommt nadi seinea vielfiteben und fan Original niher

einzusebenden Untersnebungen zu dem Ergebniss, dass

man eine genaue und vollständige Uebersicht über den

Verlauf der Beri-Beri-Krankheit erst dann bekommt,

wenn man der täglichen Untersuebung des Heirens,

speciell des Pulses, und der Athmung, auch eine von

Zeit ZU Zeit ausgeführte Bevtimmung der electrischen

Keizbarkeit der übrigen peripherischen Nenren und

swar bauptsäeblieb der Nu. peronei und tibiales binsu-

gefügt

Der galvanisebe Pinsel rdtbet naeb Witkowski

(4) die Haut mehr und ist scbmer/haft^ r als der fara-

disehc. Die Impotenz. Taho, die Ischias behandelt

Verf. mit Hülfe des galvanischen (meist angefeuchteten)

Pinseb. Dabei treten aber noeb andere Bebandlnngs-

methoden (protrahirtc Kohlcusäurebäder, Massage, un-

blutige Dehnung) helfend bei: überall hat Verf. befrie-

digende Resultate erzielt. — [Einzelne Puukte, wie dfis

sofortige AuSiSren des Sebmerses nadi Abbeben des

galvanischen Piuseis, Reizung des Membrum ririle dnreb

bäulige Oeffimng (? Ref.) eines starken .'stromes stimmen

mit den Erfahrungen des Kef. nicht überein. Derselbe

(Ref.) bat femer schon in einer vorJahren erschienenen

Arbeit nachgewiesen, dass das Symptom „Schmerz* bei

Benutzung des galvani.<ichcn Pinsels an den meisten

Hautstellen bei einer ungemein geringen, kaum 1 M.A.

betragenden StromstKrke eintritt] •
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III. Heetnlhcrapie anderer irgane. — Mtmm*
dUrii^ UcAtrtljiia.

(Vgl. G.viiBkologie, Laryngologie, Haatkrankbeiton.)

1) Iloudart, .'. LVlcctrii-iti' cii gyni'i'i;l"nif. S.

Pari«. — 2) Apostoli, <.i.. Travaux (i'i-lci'tivlli'.-rapic

gyntSeologiquc. 8. Av. tlj;. l'aris. 3) l'aiul'T, II.,

Ueb«r gynäkologische KIcctrotlicrapie. J'etertiburgcr

Wochenschr. No. 14. (1S93). — 4) Haultain. F.W. N.,

Tbc . Ici'triral Ir.at riieiil oi uterina tibioiiis and sub-

invoJiifi'iii. Iviiiiliurjjh Journal. Aujjust. — .ji SamltTS,
K., Ttir trt-atinciit of chronic Oophoritis bv loralizfd

clectricity. Mcdical News. Oct. 20. — 6) Maliy, Le
Traitement ^Icctriqne des fihromes nt^rins. Annal. de
«JyniVöIogic rt.-. d.-t. (isSKi . 7; Do h h 1 i n , A.. Die
Anu-nnrhoc und ihre l$i-lia:ii;li:ii^- mit Kl- rltirit.it. —
Inau>j.-Dissert. Berlin. i.Naili lirlalirun^-'n lui Ai-r

Gusserow'schen Klinik wurden Wi Amcnurrboe in der
Mehrzahl der Falle ^eils durch intrauterine Faradi-
sati lli 'ils durch (Jalvanisation [30 40 M. A, und
molirl {^iin-tigc Hesultatc erzielt.) —Si Murray. R. M.,

Case ol llbroid tumour Ireatcd Ity eleelricity. Ivlinh.

Med. Joum. July. (Sehr gute KesuUate durch elec-

torisefae Behandlung hei einem grossen Fibroid. Em-
fifcblunii der eli i-tri-clien Behandlung für IHngero Zeit

40 i!it/.un>ccü und lut-hrj.) — [)} Fort, .1. A.. Trait.-nn-nt

des r< tn cisseiiirMits par T' Ifetroiy.^e liui aire. 8. Paris.

— 10} Kaarsbcrg, J., lieber Galvaiiochirur>fie.

Laagenbeck*s Arch. Bd. 48. 8. — 11) Franke, P.,

Geschichte der Kloptrother.ipie in der Aug'-iiheilkunde.

Inau(f.-Dissert. Ht:'rlin. Ii') Pansier, P.. l.es courants
eontiiiiis datis rirido-ehoriiidit' aigiie. Annal. d">n'ulist.

.•\vril. (Verfasser sah bi'i der in der Uelicrschrift ge-

nannten Krankheit gute Erfo1(ire in Bezug auf die Lin-
derung der Schmerzen und auch der Kntzündung von
der Anwendung schwacher galvanischer Ströme bis zu
h 'iii-ilrns .') M. A.'. Die i',ithodi> ruht auf d> n Udt-rn,

die Anode am oheren Nvinpathiseht n ('••rvical;,'atiglion.

Die öfter [bis Gmal und cianÜf rj wi^ li-Mli'-lten .'^itzunfren

Mllen wenigstens 1.5—20 Minuten dauern.) — 13)

Pliequc, A. F., L'eleetricite en otologie. Annal. des
malndies de Tuteille etc. .•^'iitembn?. (/iisammen-
stellun>,' längst hi kanritrr Thatsadien.) — 14) Helot,
]'.. D' rrifctrolyse des tuineur> de la cloison du nez et

des byperplasiea de la pituitaire. Annal. des maladies
de Toreille etc. 1895. No. 8. — 15) Bresgen, M.,

Die Anwendung <ler Fl'-elri.|yse bei Verkrümmungen
und Verdickungen der Na>ensrhiMd>-wand, suwie bei

Schwellung der Na.sensehleiinhaut. Wiener nn dicinische

Wocbenachr. No. 46. — 16) Dabney. .s. (; . Klcctro-

puneture for reduetion of tonsillar liypertrMfihy with
ra.ses. Med. and Surg. Reporter. Kehr. i\. — 17)

Kernet, R. et Ii M\itin. De la pan'sie intestinale

des fyphoidiqur- ; -n traitement par les eourants

Continus. Gaz. de:> hop. Iö95. Ko. 10. — 18) Lc-
wandowski, R., Zur Eleetrotherapie der Narben.
Wien. Pr. N'o. •_». flS9.'..: \'X .^hocmaker, .1. <),,

The use of met.illic di.se.-. and eylinders in Ihe clectric

treatment ot diseases of the skin. Med. Xews. .Tuly 21.
— 20) Santi, A., die Klcctrolvse in der Dermatologie.
Mooatsh. r. praei Dermai XVlIl. No. 10. (Niehta
Neues). — 21) Uli mann. K.. Behandlung von Haut-
krankheiten mittelst .'sublini.itcalaphore^e im eleetriseheti

Zwci/.ellenbadf. Wiener modicinischc Wocliensiluitt.

No. 8a—42. — 22) Haycs, Bergoiiic et Dcbedat,
Technique pratique de Tepilation par l'^leetrieit^.

Paria. — 23) Phoemaker, .1. <>.. Eiectririty as

a ft)smetic. Medic. News. t»et. 13. ^Emptielilt die

KlevMrieiiät in allen Formen für die ver^eiii. d' nst- ii

AlVeetimien d'-r Haut, Chlo.isma. Naevi. W.nv n. ab-
iiornR Troek* uheit. .thnonncs [auch e iii.s< itig.-^

|

liwitaen,

Seborrhoe etc. etc.). — 24)Labatut, M.. Jourdancl
et Porte. Des manilestatiom articulaires de la gouttc

et du rfaumatisme par introd\irtion e!ectrolyü<]tte du
lithium. Gai. de;, hop. No 140. 147. 148.

I'ander '3) bespricht die Indicati^nen und rontr.i-

iiidicatioueu für die Auwendiuig der g^vnäkologiächea

Eleetrotherapie. Gestütst auf experimentelle Beob-

achtungen, naeb denen am positiven Pole durch Electro-

lyse Säuren und SauerstftfT, am negatiTen Pol Basen

und Wa.>(ser!>tuil hich bilden, wendet er den positiveu

Pol gegen Blutungen an, den negatiren überall da, wo

Aufloekerung des (icwebes rcsp. Blutung oder den i.

Verstärkung,' verlangt wir<l. So empfiehlt er die An-

wendung des positiven Poles bei den rerschicdeucn

Formen der ebroniscben Endometritis und bei rein

interstitiellen Myomen, die durch die eleclrische Be-

handlung allerdings nicht zum Schwinden gcbraiht

werden , bei denen aber die .Symptome : Blutungen.

Sebmerzen et«, beseitigt werden könnten. Bei den

hartnäckigen ehrotiisehen Rndometritiden combinirt er

mit bestem Erfolg die Eleetrotherapie mit vorhergehender

Abrasio. Den negativen Pol emptichlt er bei Super-

involutio, bei Ameoonhoe, Stenosen des Cenriealeanals.

.Als roiitraindicationen gellen: Gravidität, acut

licberbafto Erkrankungen der Bcckenorgaoe, citrige Pro-

cesse im Becken, cystiscbe odar luligne Tumoren.

Von Haultain (4) wurden 98 Fälle von Fibro-

myo:!!.!! und 8 von Suhinvi.Iution des Utcnis mit

Endometritis wegen fortgesetzter, laogdauemder Blutung

mit dem Constanten Strom oaeh ApostoU bebanddt

Von den crsteren wurden 17 geheilt: in einem der

übrig bleibenden wurde nicht der schwächste Strom

vertragen, bei einem andern wurden die Ovarien mit

bestem Erfolg entfernt; bei zweien waren Tumoren tot«

banden, die an Grosse einer Tmonatlieben Sdivanger-

schaft entsprechen.

Die Geschwülste wech.selten von der Grösse einer

Kastanie, bis au der, die einer 6 monatUcben Sehwanger-

schaft entspriebt} in 5 von den Faien wurden die

(reschwülsfo nach Anwendung des Stromes ausgestossen.

In den Füllen von Subinvolution des Uterus mit Blu-

inngen konnten 4 als gebeilt betraditet werden, obgleich

auch hei den andern bedeutende Besserung eingetretenwar.

Verfasser kommt zu folgenden Schlüssen:

1. Der constante Strom ist von der grüsstcn Be-

deutung sor Beseitigung von Blutungen aus dem üterus,

hervorgerufen durch Fibroide und durch Subinvolution.

2. Er heilt die meisten Fälle von Endometritis.

3. Er rcducirt iu mcssbarer Weise die Grösse einer

gewissen Zahl von Fibroiden und hat auf alle Fibroide

eine heilsame, wenn auch weniger bestimnile Wirkung.

4. Sein Eintluss auf Fibroide, die an öriissc einer

7 monatlichen Schwangerschaft entsprechen, oder noch

grösser sind, ist kein heilender, aber leitweilig lindwnder.

5. Er verkleinert den Ut ru- bei Subinvolution.

r>. D.-IS Allgcmeiubetindeu wird durch ihn sehr bald

gebessert.

7. Die blutstillende Wirkung ist sowohl loeal wie

(uterpolar, im letxteren Falle am stärksten.

Sanders (5) bespricht die bedeutende Wirkung

des eleetriaehen Strmnes auf die ErkraaknngMi der
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Ovarien. Gegenüber den iaunerhin tebensgefibrlieben

chirurgischen EiugrifTen bei Ovarieoerkrankongen und

den sich daraus «rpfbenden Coiis<'iiuenzLMi der Castnition

liält er, abgcücbcn iu Fallcu, iu welchen es sieh um
Eiter in den Ovarien bandelt, die Eleetridtai für die

geeignete Hilfe. Diese sei >-\ni: ^il•h••n, cinv leichte und

schmerxlose, sie raube ni< ht mit ein< m Male die Mög-

lichkeit der Gravidität und führe keine Vt>r^liiulmvluag

herbei. Der positive, galvanisebe Pol sei ein Kdm-
tödter und also eins der besten Antiseptiea. Her fara-

discbe Strom sei hauptsächlich ein .Schmer/.stiiliT. Der

galvanische Strom stille secundär durch seinen heileudeu

Einlluss aaeb den Sehmen. Der positive Pol wird im

Seheidengewölbe in d'T Nähe des crlr Hilten tH'ariuni

appUcirt, später nach Beseitigung der bchmerzhaftigkeit

der iMfative Pol, der dann seine ihm eigentbömlicbe

fieilviikung entfalte. Di« StnmitiTlte müsse varüren

zwischen 50 und l')n M;IIinii)pereii. Di«' Durel^ehnitts-

z«it für die Behandlung sei 4 Monate. UÜ pt't. meiner

FUle worden auf diese Weise geheilt

Mally (6) berichtet über 33 Fälle von Uterus-

tlhromen, die mit Eleetricitiit behandelt worden sind

und bei denen Metrorrhagien bestanden. Bei sieben

Patientinnen sind diese Beschwerden vollkommen ge-

schwanden. Weniger gut war der Erfolg, wo \>-r-

let^ungfti der Adnexe nach Laparotomie bestanden. Hei

einer Patientin, die die Behandlung unterbrochen, be-

stand «ine Salpingitis. In 4 Fülen sab man eine wirk»

liehe Verkleinerang der (ieschwülste. In !^ Fällen keine

Verkleinerunc, in einem Falle sogar eine Venn'"*>*erung

der Geschwulst. Daun beschreibt Verfasser '2 Verfahren

der Bleetrieität. Das dne nennt er: I Chirurgisches

Verfahren, durch tiefe Cautcrisation gekenozoii^et, II

medicinisches Verfahn-n: dnreh Anle^'en vom positiven

und negativen Pol mil ihren bekannten Wirkungen.

Einen ebinugisehen Eingriff will Verfasser machen I.

bei Fibromen, welche immer grösser werden. II. bei

Fibromen mit gleichzeitiger Krkrankung der Aiinexe.

III. bei Fibromen, die sich ins ütcniscavum vorwölben,

und dann sieh leicht enueleiren lassen. Sonst sei immer

das electrische Verfabreo aasowendeo.

Zur Zerstörung von Angiomen führte Kaarsberg

(10) beide Pole (Nadeln) unter Narcose in die (ieschwulst

ein; Stromstärke 60—80 M. A., Stromdaner 8—7 Mi-

nuten: -Später Erweiterung der Sticheanäle.

Bei der Elcetrol\ sc von fibrösen Geschwülsten

des Cavum pbary ngona.sale benutzt K. ohne Nar-

cose eine Stonistärke von bSdistens 80 H.-A.; in der

Rr 1 wurde die Narcose angewendet und ohni' unaii-

.^iiicLiiie Ziifille eine Stromstärke vou 200—340 M. A.

benutzt. Zwei ^jt^hluadeln von der Dicke wie No. 10

Chanicre wurden als Bleetroden benutzt.

Die Erfolge der Electndyse sind in den 4 vom Verf.

bebandelten P'allen Ausschlag gele nd gewesen.

DieAnweuduug der Eleetrulyse bei inoperablem
Krebs der Brustdrüse zogK.drrimal in Anwendung
-Stromstärke bis zu 680 M.-A.) : wo Gerässnervenbündel

berührt wurden, erreichte der Strom nur eine ."^tärke

von 200—800 M.-A. Hit Rücksicht auf einen von ihm

gebeilten Fall h&lt K. es fQr richtig, dass, wenn mau

Brustdrüsenkrebs mit Drüsenscbwellungen in der Achsel-

höhle operirt, man sieh die Erlaubniss zur Auwendung

der Eleetrolyse sichere, falls es sich zeigen sollte, dass

mau nicht alles Krankhafte mittelst des Messers ent-

fernen kann.

Von Uli mann (21 J wurden versehiedene Kranke mit

erosiven Processen an den (ieschicchtstheilen im elec-

trischen Zwcizellenbad (von Gärtner) der Sublimatcata-

pborese ausgesetst Dabei sdgte sidi, dass bei einem

Zusats von 60 g auf eiue Radewanno voll (8 hl), also

bei einer Couceutratiou von 1 -. .'>000, bei Stromstärken

von 100—200 M.-A. und Vs~^/4 stündiger Dauer schon

nach wenigen Badem ein sicbtlidier Effect zu eonstar

tireii w;ir und dass liervi P'i' --'r^A rioch sfeiperte. wrnn

der .Sublimatzusatz auf lUUg für ein Bad erhübt wurde.

In Bezug auf die vom Verf. ausgeführten Experi-

mente (an Leioben entnommener Hau^ über die Tiefe

di s Eindriiigi ns von Qui-eksilbersalzlösungcn durch ein-

fache Diffusion im Vergleich zur electrisclien Catapbo-

rese verweisen wir auf das Original und begnügen uns,

was die klinischen Resultate der von U. geprüften

Behandluniistiietlinde betritVt, mit der Wiedergabe der

\ön ihm selbst aus seinen Versuchen gczogeuen Schluss-

folperungen

:

1 Die electrische CataphoresC im Zweizeltenbadc

kaiin dazu benutz! werden, um Quecksilbeisublimat

oder andere dilTusible Stoffe in für die Therapie genügend

reiehlicbem Maassedermensehlieben Haut einznverldben.

2. Die electrische Sublimatcataphorese führt unter ge-

wöhnlichen Umständen niemals zur Intoxication. 3.

Die genannte Methode eignet sich für die Behandlung

der Syphilis, und zwar aiebt nur aSmmtUAer gescbwü-

riger und erosiver Proeesse, sondem imthesondere sol*

chiT schwerer, inveterirter Formen, welche Sonst beharr-

lich anderen Behandluugen trotzen oder mit allgemeiner

EmShmogsstSruug der Knunken einbergeben. Der Br>

nähningszustand und das allgemeine Wohlbefinden der

Kranken wird gehoben. Für gewisse speeicUc Formen

der Syphilis i^t das electrische Sublimatbad die em-

pfeblenswertbeste Cormethode. 4. FVühzeitig entdeckte

Aufschürfungen bedenkli<'hen Charakters heilen schnell

im electrischcn Sublimatbade, und bildet das letztere

den einfachsten, angeuehmsten prophylactiscben Behelf

zur Vohütung der Infection mit noch oberflieUich in

der Haut sitzendem Sypilisgift. 5. Die Methode lässt

sich mit Vortheil auch für gewisse nicht s^'philitischo

Mautleiden verwenden, z. B. entzündliche Lymphdrüsen-

und LymphgefifaBwfcnakungen, Rotbku^ Zellgewebs

•nlziindunjrcn. Fussgesehwüp', gewisse \ rten parasitSnr

Eezeme, Deenbitus und nndi ri' Fiirmen.

Labatut und Geuusäcn (:24) betoueu, da:>s bei der

EinfQhrung von medicamentSsen Stoffen in den Oiga"

nisnuis durch die ElectricitiLtdieWiikungen allein durch

Electroly.se zu Stande kommen, nicht auf dem mechani-

schen Wege der sogenannten Cataphorese. Bringt man
z. B. am positiven Pol Cblorkalium an. so fuhrt man
nicht etwa das Molekül KaCl ein, soudeni nur XaUum.
Um das Chlor einzufiihren. miisste man es am n^pitivcn

Pol anbringen. — Zur Cataphorese gesellt sieh somit

die Anapborese; wShrend das Lithium (aus dem Clor-
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liUiiain) durrh rntaphorosein den Organismus cindrinftt.

ihiit CS Arsenik (arsensaum Natron) durcb Anapborese

vom ncgati\cu i'üt her.

Im spedellen Falle wird Qilorlithium (eine tproe.

Lösung durch > 3,«<,cau.stisches Lithium alkalisch geaaebt)

zum positiven, eine Chiornatriutnli.siinp zum nepativon

Pol gemacht Die betreffcudcu üUedabschnitto werden

in die Lösungen getaaebt (HSnde, Füase); wenn andere

Sti llen die zu lieliandelndcn sind, liedarf es besonderer

Vorrichtungen, welche, die Ijösungcn enthaltend, die

bctrefl'cudcu <J liedabschnitte fest umgeben (vergl. d. Urig.)

Die StTODstürke betrigt 10—90 M. A.; Dauer der

Einselsitsuog eine halbe bis ganze Stunde. Resondere

Sorgfalt ist auf völlige Intactheit der Hautoberflüchc zu

erwenden; kleine Abschürfungen müssen isolirend be-

decktodermit Cautsehucklihiungen bepiaaelt werden. Ton
di r I . .'i. Sitzunjr vi rmehrt sioli die 'i4sVii,rJi;;i' Aus-

scheidung und der Durst, die UamstolTaw>i>cheidang

wird gest«igeri

Das Ton den Autoren bewdiriobeiM und in An-

wendung gezopcne Verfahrr-n hat .sicli hri der Behand-

lung der Gclenkgicht (Tophi) und bei deu pcriarticu-

Ibra Schwellungen des ebrooiaelmi aod sabaeuten

BbeamatisranB vielfacb bewibrt

IT. üedNtktnpMllNhe Apftitte.

1) .lourdaii, A.. Verbesserungen au Leclanehe«

Elementen. Herl. Wochcnschr. No. 6. (Die Verbesse-

rung besteht in der Herstellung eines Yerseblttsses des
Elementes, der dasselbe beim Transport Tollkommen
sehÜMSt, Elemente und Batterie vor dem Auslaufen,
dem HesehiiHitzen der Contactc und Leitungen bewahrt,
die Flüssigkeit vor schnellem Verdunsten .schützt,

gleichzeitig aber auch ein einfaciies Ocffnen und gründ-
liches Reinigen der Klementc und Krsatz einzelner Theile
ermöglicht. Ks handelt sieh hauptsächlich um einen

neiii'ii I luiiiiniver.^i-hlu----. der vom X- rf. erprobt ist : ein-

gehende Beschreibung .tiehe im Original, da ohne ¥\fi,\iT

nicht verständlich.) — 2) Hoorweg, Over den elcctro-

dyuamometw ran Oiltay. Weekbl. vau het Nederl.

l^dsebr. voor Geneesk. L No. 2. — 8) Win ekler, E.,

Ucber eine m'ue eleclrisehe Untersuehungsl uupe. Arch.

f. Laryngologie etc. II. (1.) S. 138. (Beselireibung einer

eleotdschen Lampe, bei welcher zum ersten Male das

Bogenlicht für Untersuchungen des Kachens, Kehl-
kopfs nnd der Nnse wie der Ohren Terwandt wird.

Nach S— rj sfündigeiu 'Ii brauch sind die Kohlenstifte

lü erneuern. Die nothige Spaunuug (GO—70 V.)

darf nicht iiliLTsiiegen werden. — Rbeostatc müssen
eingeschaltet werden, damit die meist um 40—50 V.

hShere Spannung eleetrischer Centraistationen herab-
gesetzt Werden kann. Der Vertrieb ist der Firma Rei-

niger. Gebbert und Schall in Erlangen übergeben.) —
4^ Klingel, Hin neuer galvanocaustiselier HandgiifT.

Therap. Monatsh. XI. S. 568. — 5) äanti, A., £ine
neue Einriehtung fttr Galvanoeaustik, Endoseopie, Fara-
disation, Galvanisation und KbM-truIyse mit .\nschluss

au einen ständigen Sttoin. Mnn,u>h. f. pract. Dermat.
.Will. .\o. 10. - f); rie.ive-. M. A.. A new elec-

trode for hydroeleclric applications uf tbe constant

eurrent. Med. Reeord. Aug. S5. — 7) Bergoni^, J.,

Nouveau pied i.solatenr pour plates-fornies nu taboiircts

isolateurs dcstine.s n relcctrisatiou. Arch. d'electr. med.
Mars 15.

Zur Messung der Stärke des faradiseben Stromes

bat Giltay (2) «inen Apparat angegeben, weleher vor

dem gleichen Zweck dienenden 'on Weber and Bcllati

den Vorzug hat. dass die vom Zeiger angegebene Zahl

direct ablesbar ist. Der Apparat ij^t hauptsächlich dazu

bestimmt, bei der faradiseben Behandlung von Kranken,

besonders bei Anwendung eleetrischer Bäder ein Maass

für die Stärke der benutzten StWime abzugeben. Auch

für den iuducirtcn Strum ist der Gebrauch eines solchen

Hesswerkaeuges in gleicher Weise nothwendig wie bei

der Verwendung des galvanischen Stromes. Die Be-

schreibung des Apparates ist durch eine Abbildung

veranschaulicht (siehe Uriginal).

Nachtrag. (Vgl. s. 486. 9 u. lo.)

Kraft Ulli! / w i ,i nl i lu a ;i k e r (9) bestimmten di''

Zahl der .\bbreehungen de.^ Inductionsapparates in der

Weise, dass sie eine kleine berusste Micaplatte mit

Wachs an den Hammer klebten und eine gewöhnliche
Stimmgabel darauf schreiben liessen. Die (nibel wurde
mit der Hand i,'. fiilirt. wobei .sie eine \Vi lleuliiiic >chrieb.

welche gotat:- le, dos Verhältniss zwi-schen den Schwin-
gungen der Gabel und jenen des Hammers bequem ab-

zulesen. So führte s. 6. ein Apparat nach LoYan-
dowsky 7> 2—14 Abbreehungen pro Seeunde aus. Bei

9 Abbreehungen pro Seeunde war der Tetanus in pa-

thologischen Fällen öfters unvoUkonniKiu. Wenn erst

einmal der Tetanus vollkommen geworden i>t, .mdert

eine Verdoppelung der Schwingungszabl an dem llollen-

abstand, welcher der Reisschwelie entspricht, so gut

wie nichts, ebensowenig bei Metallcnntacten als bci

Quecksilbercuntaeten mit Aleohol>piilung.

Bandet ilO) hat einige Versuche angestellt mit

(Hlta^^s Eleetrodynamometer, welches von Dr. Hoor-
weg auf dem medic-naturwissenschaftUchen Congress
von 1898 in (Groningen demonstrirt wurde.

l>ie Aufgabe war, zu bestimmen, inwiefern den An-

wei.sungen des Instrumentes die physiologische Wir-

kung des faradischen Stromes antwortet. Als gleicher

physiologischer Effect wurde JtioimalcontractioD be-

stimmter Muskeln dnrdi Muskel* oder Nervenreizung

bei fixirten Eleetroden angenonimcp.. dabei ein Induc-

torium mit verschiedenen Secundänolk-n mit dünneren

oder dickeren, mehr oder weniger Windungen benutzt.

Als Resultat stellte sich heraus: Die Anweisung
des Eleetrodynamometers ist proportional der Sohwin-
gungszahl des Wacner'schen Hammers; daher ist es nur
in Vcrbinduntj mit einem Induetorium mit unveränder-

licher oiii'i iiiessbarer tVeiiuen/ anzuwenden. Ein In-

duetorium mit unveriinderlicher Frequenz besteht nicht

und ist für medicinisehe Zwooke AOCh nicht erwünscht.

Die Messbarkeit der Frequenz wird nur durch das sehr

kostspielige Induetorium von Trouve-Onimus ermöglicht.

Verschiedene Secundärrollcn geben verschiedene

Anweisung bei gleichem Effect, so auch dieselbe Rolle,

wcnu sie bei verseliiedenem Bollenabstand benutxt und
der Strom durch Einschaltung von Widerstand regu-

lirt wird.

Ks inu^s al> i angenommen werden, dass bei ver-

seliieibnem Rollcnabstand die Curve des faradischen

Stromes lino andere ist.

Die Anweisungen achwankten bei Minimalreiz

zwischen 1 nnd 1,.*), 4,5 und 6, 8 und 4,75, einmal so-

gar (bei 40 und 70 mm Rollenabstand) swisehen 0,35

und l,7.'j Zehntel von .Milliamperes.

Daher nennt Verf. den Nutzen des Giltay sehen

Electrodynamometers und der Messung taradisober Strome

Oberhaupt sehr beschränkt und mtidit ridi ni Gunsten
der Anwendung des liir.esoYd- n Stromes mittelst d'Ar-

sonvafs in Revue Internationale d'Electrotherapie Juiu

1898 besehilebenen Instmmentes aus.
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Balneotherapie
l)«arb«iiel von

Sanit&tsrath Dr. L. JLBUHANN in Oeynhausen (Rehme).

Brunnen- und Badecurcn.

Naturwissenschaftliche Hydrologie überhaupt.

Zeitschriften.

1) Brock, Verüffentlichungen der Hufelaini'.Nclicii

Gesellschaft für H« ilkimde in Berlin. .Scchszebntc öffent-

liche Versammlung der balncologischen Gesellschaft. —
2) Dengicr, Der zveiunikwanzigste schlcsisohe

BSdertag und seine Teriiandlungen nebst dem mcdicint-
sohoii. dem statistischen Verwaltungs- und dem Witte-

ruDgäberichte für die Saison 18!>.S. H ^n r/,. — 3)

Müller, F. C. und T. H. F. Krann. \ i ir*;ntlichun-

geD des Allgem. deutaciieo Bäderverbande». Off. Be-
richt ühvr die 2. ord. n. 5ff. Verbatidsvers. sn Wies-
baden. -2. bis 4. Nov. 181)3. 4) Müller. F. C,
Balneologische.s Centralbiatt. Zeitschr. f. d. gijsammt.
Intcres.sen der Balneotherapie. Hydrotherapie, .Massageetc.

Offic. Organ des deutschen Bädenrerbandes. Leipdg.—
5) Willrieb, TbOringer Saison-Naebriebt. OfBc. O^n
A- 'i tliiir. BädfT-Verbandes. Bad Berka. - 0) Die Ver-
h.iinlliüigen in df-r Sitzung des Thüringer Ü;idt:rv*'rbandcs.

— 7
;
Hygiea, Sehlesisrhe Biiderzritung. Landeck. — 8)

Kaliay, A., Medicioiscbe Revue f. Babieologie, Hydro-
and ]lefllMootber«|»ie, Diätetik, nebst Beiblatt: Curort-
Zeitung. — 9) (?uehl, F. W., BaIneo!ogi.sche Zeitung.

Offic. Organ <li;r Ven inignn); <1<t Curorte- und Mincral-

iiu<'llen-lnterfssriitfii ncutM'hl iiids, ( )C'.terreii'h-L'tifrarns

und der Schweiz. Facbzeitung für die Gesammtinter-
essen des BruDnen- und Badewesens, der Cur- und
Wa.sserheilanstalten, des Mineralvosserhandels und -Ex-
ports. Nürnberg. — 10)Baraeli. S , Illusfrirtes Bade-
blatt. Wien-Berlin. - 11) lllustirtr '

'in v-iniiii: Ba-ien

bei Wien. — 12) Zeitschrift für Therapie (Klectro- und
Hydrotherapie). Wien. — 18) Das Bade-Conimi<«8ariat.

Organ L d. Verw. der ges. Bäder der Nord- u. Ostsee etc.

und aller administrativen, juristischen u. öconomischen
Angelegenheiten. Berlin. 14) Aimuairc des eaux

minerales de la France et de l'Etranger, des hains de

mer et de THydrotherapie. 3«. annec. Paris. 15:

Annales de la soeietä d'Uydrologie med. de Pah».
Comptes rendus dess^anees. Paris. — Iß) Bourgade,
1'. d>\ .Archive d'liydrojoci'-. Paris. -- 17) Revue me-
dicalc et scieutifique d'Uydrologie et de Ciimatologic

pyrtn^eooes. TouIoiim. — 18} Idn>1«gi» et Climato1o>

gia. FireoM.

.4. NtlMwltscaMhalUkhe mi (cekelMhe lydr»ltgle.

19) Moissan et Orinbert, Etudes sur des eaux,

dites de Selts et quelques emu mintoües. fiecbercbe

de eaim, de plombetd*itajn. Boll, de l'Ae. Sme SMt,
im. Bä. L

T. X.X.Xl. N... 12. - 20) Robin, .Mb., Sur Fanalvsc

bacteriologique des eaux min6ralcs; au nom de la l uin

mixsion permanente des eaux min<^rales. Ibid. T. XXXI.
No. 18. — 31) Fresenius, R., Ueber die Schiran-
kungen im behalte der Mineralwässer. VeröfTentl. d. allg.

•leutsch. M -Vcrh. S. llf>. 22) tiefe Ic. Zur Classi-

liention des Bades Neuenahr in Rheinprcussen. Aerztl.

Rundschau. 2. Juni. No. 22. (Neue Analyse von Fre-
8 en i u s. Die Quelle muss von jetit ah iiotm^ der Beieidi*
nunp; .i^rdige Thermen'*, nieht, wie bisbcr — alkaHsrlM*

Tliennen aufgi-lührt werden.) — 28) Wurm. Die
Entstehunir der Sauerlinge. Med. Cörres|Mn'lenzbl. d.

Württemb. ä. L.- Vereins. No. 29. (Woher die Kohlen-

säure in den Säuerlingen stammt? Bekannte chemisch-

geologische Einwirkungen durch Silikate im (iranit etc.

auf den Muschelkalk oder den mapiesiareiehen Dolomit;

oder auch durch Sal/.säun' in all\ ulkanisehen Basalt-

auswürfen; oder Freiwerden von Schwefelsiiure in Krz-

gängeti, welche sieh mit dem CaO verbindet.) — 24)

Winekler, Ucber die Naturgeschichte der ätaJilquellen,

mit besonderer Beracksiehti);ung der Stebener Stabl-

quellen. A. deut. Bd. V. S i;!2. — 25) The Barium
Waters of LIangam-March and the therapcuties yf Ba-

rium .Salts. Lancet. No. 24. p. 1237. — 2G) Flor-
schatz» B., Fontes Mattiaei, die Wiesbadener TfaermeB
und ihre Beziehung ntm Tuleanisnras. Wiesbaden. —
27) La La S. urr. .de l'Etoile"* a Medague. Bull, de

l'ac. No. 2. p. 43. — 28) Une Souree mim-rale dile

,Sainte-Marie'' ;\ Courseney. Ibid. Nu. 2. p. 41. —
29) Tbc Cbeltenhom mineral «aters. Brit. med. Joum.
June 9. p. 1269. — 80) L'eau d*nne souree dite .Loser
Jano.s" sihi^e ä Budavers (Hnnj;rie). Bull, de r,ic.

No. 2. p. 44, — 31) Fischer, Bernh., Die ncut rbohrte

Bitterwasserquclle zu Fricdriehshall. Berl. k. Wochcu-
schr. 22. Oct No. 43. S. 989. — 82) Analisi dcli'

acqua minerele sollFjodoalltalina di Post Citstollum

(Fontc Mola) in Stabio nel eanfr>ne Tieino. Nota del

Prof, (iiacomo Bertoni. Gaz. m<-<\. Lomb. No. 23. —
'XV't La Souree ,Original Seit- r-" i S'-lters pr- s Weil-

burg-Nassau. Bull, de l'acad. Nu. 2. p. 88. — 34)

Ia Souree du ..Globe' sur Ic territoire d'Hauterive.

Ibid. No. 2. p. 89. — 85) La Souree .Fonfort" No. 2
h .Saint-Romaitj-du-Puy. Ibid. No. 2. p. 40. - 86)

lia Souree dite „du Si<cle" situee sur la «Mnununr dr

Saint-Yorre. Ibid. No. 2. p. 45. — 37) La Stiurce

dite .du Hammam" ;"i Hauterive (.\llier). Ibid. No. 2.

p. 47. — 38) La äource dite „Nouvellc Souree" ams
Salisd'Abeest, commune d*Hauterivc(AlIier). Ibid. No. 2.

p. 42. — 39) La Sourre .»lealine de Dorna. Ibid.

No. 2. p. 45. — 40) Une Souree dite ..'^ourcc prin-

dpatc- au Loriol ;i Saint-Yorre. Ibid. XX.XII. p. 127.

41) La Sonrce „Allan" k Hammam-Rbira. Ibid.

XXXIL 801. p. 125. — 42) La Sevtte „Hammam*
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NV -2 situ.V i'i Haulorivf Allien. Ibid. XXXII. 30.

p. r.'«;. — 43) Massersdorf. Prag. med. Woche n.schr.

No. 12. —
- 44) Les sources „ElUabetb'*, , Louis", de

l'Empereur", ,Ferne", ^LoiiLse"' a Homboutg. BolL
de Vaead. XXXU. 20. p. 137.

(19). Ab PortsetzuBg der Arbeit von Romfto

und Colin über die Aiiwe.senlitit von Cocren und

Bacillen in Mineralw:is>erii Vf. di- s. W.Tk. ISif.'. 11. S.

439; haben Moissan und Grimbert der Acadeiuie

eine eingebende Studie eiogereiebt, aus welcher sweifel-

los hervorgeht, da^^s mannigfache Verunreinigungen

der kiin.sl liehen und natürlichen Bruoaea TOr-

kommen, und wie solche zu vermeiden sind.

1. a. Die kflostliciben BranneD, weldie in Siphons,

oder auch gewöhnlich verkorkt als Taf< l^^-tränk in

häufigstem Gehrauch sind, cuthielten, wie wUUtürlich

gegiiffene Probeflo^chco erkennen lici>!>cu:

KupAr; Bld; Zinn.

Iii den Siplionki-pfeii konnte die Anwestnhoit von B!ei

aacbgevieäen werden; schon der Augeuscbeiu erwies

die MUecht liesdiaifene KetalirerliHidang. 4 unter»

suchte Siphonkopfe (Compodtaon tob Blei, Zinn

Antimon) ergaben an Blei in Proernten:

34,60; 29,21; 30,73; 4,41-

Das nur Fnhrication veihmuehte Waaier eigab iwar

einen nicht abDormen festen BQokstand, nKmlieb in

Liter:

0,250; 0,244 ; 0,260-0,272

»her die h«eterio1ogisebe Cntersnohung (die Methode

ist im Original besebiiebeo) ergab ao 82 Waaseer-

proben in 19 Fillen:

Baeter. Coli oommun. . . . neunmal
„ pseudo-eoU .... dreimal

siibtilis viennj»!

rnbestimiiit dreimal

Ks fanden üicb in 4 Selt«rs-Siphüns (in 1 ccm) an

BaeiUen-(}olonieen

:

G900; 1200; 600 und 5G00

nienial aber pathogene Bacillen. Es schien, a1« ob die

Kohlensäure die Bacillen -En twickelung hemme; be*

aiehungiweise war Tom baetniologlsehen Gesichtspunkt

das gebrauchte Wasser nicht verwcrfii -h.

b. Die mit CO} künstlich impriiguirieo Bruuoea

sind nidii so TOrwuMeL Es fanden sieh sndi hier

keine pathogenen, aber sdir sahtreiebe sadere Ba»

clllen, f.. n

Epicier (v. d'Asaas) 162000 im cc. und 1000
Gelatine verflüssigen'de

Soc. gen. V . . . 122 öMn uipI .'.dO

Atlas ... . . . 42 <)(Mi uiid .V«).

Eine sanitätapolizciliche Ueberwachung dieaer so

ungemein verbreiteten TaJelw&saer ist also dringend

SU fordern.

2. Die natürlichen Bninnen. Die Vieby-

Brunnen cnthaiteu u.-ieh Uoman und Colin nach

24 Stunden 44000, naeh 4 Tagen (in Flaseben)

164 OOO Colonii i n im ccm. — Kine hier neu beigebracht«

Tabelle enthält für Saint Galuiier, Apollinnri-, <^ r>rdillae.

Couian, Furchambault, Evian, Pougues, Vittel, Alet,

Oressa, ContrdxeTiUe, Yieh^, Vals die swisehen 550000

und 188000 (Cousan) schwankenden Zahlen, auch is

den mdsten der genannten befindet sieh der Badllns

Ceii i'omm, und Pseudo-Coli, also pathogener Bacillus,

Die Floscheufüllung ist unsauber; die Spülung ge-

schieht mit inficirtem Wasser, naadien and Korke

mfissten in 150—180* warmem Wasser wihrend einiger

Stunden vor Benntzuni: sterili-irt vrerden. Wenn die

Sanitätspolizei schon ein Wasser zum Trinken verbietet,

wenn dasselbo den B. OoU enthält, so wird der doreh

so besehaffenes Spülwasser Uifiefote BmoMO ebenftUs

lU verbieten sein.

Weiter findet sich in manchen koblensäurereichen

natBrIieben Braunen Kupfer, Blei und Zinn. Man liest

dieselben vor Einflaschung in .Sammelbassins abstehen

und datin werden sie mit Kohlensäure imprägnirt. Da

ist die (Quelle der gefundenen Verunreinigungen! Statt

der sehlechteo FQUangsmethod« mflaste die vorher

sterilisirte Flasche mit QneUen<COk versehen, «md so

gefüllt werden.

Die verschiedene Wirkung der kuusUicLcn und

natSrliehen Braonen wird sum Theil durch die be-

schriebenen Verhältnisse erklärlich.

(20) . Im Anschluss an die Arbeit von Moissan und

Grimbert beantragt Bobin bei der Academie, dass

ein Vertwl sSauatli^er lOneralwisser eriaasen werde,

welche flltrirt um! mit Kohlensäure künstlich imprSg-

nirt werden. Kcm Brunnen soll nacbgewiesenermasaea

pathogene Bacillen enthalten. Es aolle Ar Blume und

Personal gesorgt werden, in denen und durch welebe

harteriologischc Untersuchungen der Brunnen seitens

der zuständigen Commission vorgenommen werden können.

XHeso Vateisaehung sind der ebemiselien Analjae und

der PrOfimg der Constani der Zu^^ammcnsetsung gleicb-

werthig zu erachten. Namentlich bei Epidemien, wo di»'

Bevölkerung aus Scheu vor dem gewöhnlichen Trink-

wasser zu Tafelwissem flfiehte, sd die Belobeit dieser

von hygienischer Wichtigkeit Die Aoademio beaddiesst

im Sinne dieses Antrags.

(21) . ,lst das Mineralwasser in Bezug auf Art,

Menge und Verbal tniss seiner Bestondtbeile unverinder»

Odi, oder wie bedeutend sind die SdiwaalmiigeD?*

l'eber diese, bisher in der Allgemeinheit der Frac-

Stellung tiueh nicht zur Erörterung gekommene Ange-

legeubeit giebt H. Fresenius interessant« Beobaeh*

tungen, welche swar noch zahlreichere Beetitigung an

anderen Quellen wiinsehenswerth machen, doch aber für

sich allein schon ein Gesetz über das Verhalten der

Mineralquellen in obengenannter Besiehung erkennen

lassen. Gerade F. war in der Lage, die gestellte Frage

zu beantworten, da er seit 50 .lahren die verschiedensten

Quellen untersucht und beobachtet hat, die eigenen

Wahrnehmungen von damals und jetat, unabhängig von

der wandelbuen Vollkoflunenheit der Untersucfaungl-

raethodc, der QuellenfBSsnng etc. mit einander ver-

gleichen konnte.

Br verglich Ntederselters, eine kalt« (15^1 bis

15,8°), zwei warme (85—88,6* und 46,2—48"): das

E. Kränchen und Kc^.sclbninnen; und den Wieisb.n!' vi-
-

Kocbbrunnen, eine beiaee Quelle (68—69o) m ilu^eni

Yerhalteo.
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1 . \ i < d c r s (• 1 1 «» rs

:

Analytiker: Wcstrumb . . im J. 1794
0. BiMilMif . . . , , 18S6
Strave ?

Kistner .... , , 1888
Fresenius . . . , , 1845—68 (12 mal.

Die Ergiebigkeit der Q. beträgt 18 I pro Minute.— 1845 waren Krüge, sorpfäUi); p-fiillt. deponirt
worden, 1859 auf di'- HauptlMst.uidiliril- ^.-pruft, --

18*t0, 61 uud 68 wurden Analysen gemacht und alle

"Wertbe imter mooDder verglichen. Die DenoMleo
werden hier nur bis zur 3. Steile wiedMgogeben.

Dns Chlornatrittm:

1794: 2,23
1896: S,19

? : 2,26
1838: 2,24
184,3: 2,20

1848 : 2,27
1859—1868 in Mtriin«: 9,84 (1858)

2.01 Ii 85!))

Die steten Sdiwankungeu sind unverkennbar.

Das kohlensaure Natron;

von 1794—1838: awischen UJG und 0,87

. 1845—1869: , 0,79 und 0,87

Die kohleoBftnren alkal. Erden, Kiesel-
siiiirf^ i'lo.

TOn 1794—1838: zwischen 0,75 und Ü,G4

. 1845—1868: , 0.54 und 0,67

Der fiie Rflekstand im Gänsen:

Ton 1794— IR.'^B: zwisehen 3.45 und 8,73

, 1845-isr,a: . 3..^5 nnd 3,84

Die Kohlcu.siiurt war:

1858 = 8,44 p. m.
1863 = 3,45 „ ,
ISOO = 3.4 , ,

Diese kleine Schwankungen hängen nur davon ab,

wie geeelnrind du Waner vem Boden des Sobwditee

zum Abfluss gelangt, und Tom Barometerstaad bei Ent-

nahme des Wassers.

Nasse Jahre, oder trockene hatten keinen Liulluss.

1857, 58, 58 (heisse, trockene Sommer) nahm der

Wasterreichthnni der Q.. ab-T auch zugleich die

beigegebene Tabelle thut dies dar) der feste Gebalt ab.

Mit dem Wasaerreiobthum stieg auch wieder das Quantum
der gelösten Sloi». Je mdur Wasser, um so gdmlt*

re'i-h"r ist die N. Selters-Q. Der Process der Gestein-

auslauguog geht durch reichlich Wasser ergiebiger vor

sidi. — Wenn bei dieser Quelle das IfMdmum der iixen

Bestandtheile = 100 gesetit wird, wird das Minimum
— 87,3 bezeichnet.

2. Ems;
Kranehen Kesselbninnen

April Juni April Oet.

1851 1871 1851 1S71

Köhlens. Natr. 1,87 1,40 1,40 1,40

Köhlens. Kalk 0,16 0,15 0,16 0,15
Köhlens. Magnes. 0,13 0,14 0,12 0,119
K ihK Küsen <),(X)li; 0,0(JU 0.0026 0.0028
Chlgrnatr. 0,92 0,9S 1,01 1,08

Sebvefels. Kali 0.09_^ 0.u5 0,05 0,04

Summe 2,69 ~2,H0 2.80 2,88

Freie CO, 1,08 1,04 0,88 0,92

Auch bei d^r Kni>>(*r <,V -iud Schwankungen er-

keunbar, jedoch kleinere, aU bei N. :;elters. Der Ge-

sammtebsraeter hat sieh seit 90 Jahren niobt gi^nderi

1S71 gri'ss.Tcr Gr'halt, .als 1851 mit .\usnnhmc des

kohlens. Kalk, der relativ kleiner. — Drückt man auch

hier den höchsten Geholt an fixen Bestandtbeilcn mit

der Zahl 100 aus, so ergiebt sidi fiir den niedrigsten

95, 9 beim Kribieben, 98,9 bdm Kesselbninnen.

8. Wiesbaden (Kochbrunuen) 8801 in 1 m.

(Zwischen den Analysen liegen 86 Jahre,}

Bs fanden sieh:

1849 1885

Chloralkalimetalle 7,08 7.04
Chlorsilber 18,90 18,84
Schwefels. Baryt 0,15 0,15
Kohlens. K.ilk 0,91 0,85
Pyropboaphs. Magnesia 0,25 0,98
SebwefelsSare 0,06 0,06
Platin (Aiumnn PL-C-M.) . . . 0.080 0.081

Fixe Bestandlheile 8.26 8,24

Hier, im Kochbrunuen, zeigen sich nur sehr kleine

VerSaderongen, besonders in den Erdearbonaten. Seist

man für den ilxen Rückstand von 1849 = 100, so er-

giebt sich fiir 18S5 -= 99.74.

In diesem Zeitraum sind 59G40000 kg feste Be-

standtheile, und darin 49000000 kg Cl Na mit der

Quelle emporgestiegen; — und geben soIi'Jm Quanti*

täten diese geringen Gchaltsschwankongen

!

.Setzt man die Grösse der Schwankungen mit der

Temperatur der Quellen in Besiehung, so kommt man
zu einer Folgerung, die weiterer PzOfnng untenogen

werden muss:

Bei N. J^elters . . t" = 15,5" Schwankung 100 : 87,3

, E. Kränchen t« = 86» , 100:95.9
„ E. Kesselbrunn, t« = 47" , . 100:98,9

Wiosb. Kochbrunn, t« = 68,5" - 100:99,7

Auf kältere Quellen werden im Allgemeinen ört-

liehe und WitterungsverhUtniase leichter IBioflusa flben,

als auf die aus grossen Tiefen kommenden heisseo.

Es wird in der R< <;el genügen , die Untersuchung

der Quellen auf die wesentlichsten Bestandtheile zu be-

sehfinken. Erst sahlreidw Untersuchungen dieser Art

wefden ein bestimmt auftustellendes Gesets begrilnden.

1. Au COg arme Wässer.

(95). Baryt -Hninnen sind bisher in der Balneo-

logie nicht v(irt;i'fübrt worden. Hier wird aus einer

Gegend, die im Allgemeinen auf balueologischem Ge-

biet nieht Torvaltend fignrirt, Sttdvalea, von einem in-

teressanten BarAtbninncn Nachricht gegeben. Dieser

befindet sich iu einem schwer aussuspreobondein

Orte, LIangam-Mareh. Es ist ein kleines Dorf.

Wenn man etwa ebe engl. Meile Setlidi ein maleri-

sches Thal des Irfonbnrhes auf seinem l.aufi' 7iitii Wyl
durchwandert, tri£ft mau die Quellen, die Pumpaulageu

und das Botel. Berge von 1800' flShe sehOtsen gegen

N. und C>.st. Die Wiisser entspringen .lus Felsspalten,

die dem Hache anliegen, der vormals die f rlfliessenden

aufnalim. Nunmehr ist die Quelle gefasst und wird für

80»
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Bade- uml TriDluwevke h«raufgepumpt. Dii- Krgiebig*

keit beb^t 600 Gallons in 24 Stunden.

Das WiisstT schmeckt eigenartig s.il/i^f. ri'.'igirt

völlig neutral, ist leicht opalescircitd und eDtbält kciuo

freie CO3. Wird es bis zur Hälfte eingedampft, klar-

bleibend, giebt es speetroscopische Linien des Büinm,
Ca., Li.. Na. Di<' T<-miicralur 1(>" C. Nachbar-

<)uell<-ii eittbalteii kein Ba. — Manche Berg'iuellt'n in

der tiegcnd, t. B. Redhcughquelle, Durham, ergaben

96 Cl Ba im Gallon bei 4000 Kochsais; ebenso ^
Bergquellc in Sunrlcrland, Jvelehe 9 un<l b«vi. h<>ntlich

7000 enthalt. Die Analyse vurde im Lancet-Laborato-

torium ausgeführt Die Ziffern bedeuten Gran in

1 Gallon (70,000 Gran):

Chlorbariam 6,749
• natrium 186,S00
- ealeium 85.1GÜ
• nagneaiam 20,100
- lithium 0,847
- anirnoiiiuti. ...... 0.2ß2

Alumiu. und Kieselerde . . . 8,840

808,668

Bfon ..... Sporen.

Dor Chlorbariuingchalt hat in 10 Jahren kaum

geschwankt und darf als coustatit angesehen vcrdcn.

Die Tom Barium tn erwartende Wirkung gegen

Krankheiten (Hers) ist sieherlioh mit diesem Bmonen
xu ersielen.

(27) In Mtdague der <;i iiieindc Joze Ptay-dn-

dOnic), auf dem rochtcu AUii-rufer, aus Sand und Kie.s

tritt die Quelle „rfitoile'^ su Tage. Analyse von

Truchot. Ergiebigkeit « 73 ebm; 15*.

Fni. K..|jl.i;s:uirc : 0,490
liicarbiJiiate von

:

Natrium 0,92
Kalium 0,165
Calcium 1,131

M.igncsia» 0.7.')7

Ki-n 0,015
Nattiumsulfat 0,231

Cbloruatrium 0.470
Chlorlithium 0,(30
Kieselerde 0,070

4,271

Arsen, Miospl)i>r>Hure, Organisches a Spuren.

(Sf7n). Die Quelle „Grande Sooree" ist dem Ur-

sjirung und der Analyse nach der vorhergehenden

gleich.

(28) . Die Quelle „Sainte-Mario" in ( "oursi ney

der Gemeinde Gcuerrcy (Haute-Saone) kommt am Rande

eines unbenannten Baches aus dem oberen Reupw,
analog wie alle Mineralquellen im Vogesengebiet Er-

giebigkeit .58 chm; 15*.

.*^nlfat-' von:

Kalium 0,078
Natrium 0,887
Magnesium . 0,584
Lithium 0,oo<:

Calcium . • 1.2>o

Cblorcaicium o.oiiH

Calciumcarbonat .... . . D.Go;}

2,790

Freie Kohleuimiirc 0,284

(29). The Cbeltenbam mineral waters. (6r. m. .1.

Jan. 9. p. 1269.) Die Stadtvertretong von Cbeltenbam

hi-niüht sich, ihe berühmten alten Quellen wieder auf

die Tagrsoninung zu bringen. Die wilden Zuflüsse zu

den Brunnen wurden abgeleitet, und eine Analyse von

Tborpe neuerdings angefertigt Es sind llagnesium*

und Xalriunisulfat-Quellm. Die .stärkste fCottage) ent-

halt im Pint: lb\ g Magncsiumsiumsulfat, 12 g Calcium-

carbonat und Sulfat, U g Natriumsalfat und 5 g
Chlonatrium. Es mttssen also 2 Quart Brunnen ge-

tnmki n w-rdon, um dem Patienten 1 Drachme Mag-

nesiumsulfat und 1 Drachme Mathumäulfat beizubringen.

Ans diesem Grande will das Br. m. J. lieber solche

Patienten mit dem Brunnen behandeln, die bisher

Piit 1 r'ii-' Ii Rrumien z. B. Contre.xi'v iiie behandelt

wurden, wo grosse Wasserquautitäten verordnet werden,

Referent kann sieb der diese Brunnen betreflienden Kritik

nicht ansehliessen. Lösungen in Mineralwässer lassen

sich mit solchen aus der Apotheke nicht identidciren.

'P)0). «Loser .lani'.s". eine muriati-che Sulfa1]uellr

in Budavers bei Budapest aus dem üebiet der unga-

riaehen Bitteraalsquellea.

Sulfate von:

Magnesium ....... 1'',!,^

Natrium 10,46

Caleiiim ........ 8,18

Cblornatrinm 2^22

Verschieden Substansen . 0,86

4133

Conoes&ioniri für den Vertrieb in Frankreich.

(31). n \s Fiedriehshaller Bitterwasser wurde von

Ii. Crcuiiburg (1834 uud 1843), J. v. Li.ebig (1S46).

Bauer (1848), 0. Liebreich (1887) analysirt. Letxt-

genannter fand eine Zunahme der Chloride auf Kosten

der Sulfate. Deshalb wurden neuerdings Tieflwhnmgen

ausgeführt, um Schiebten zu erschliessen, welche ein

der Liebig'sehen Analyse nSbeikommendes Wasser lie-

fern. - Die im I'rit r^uchungsamte der Stadt Breslau

ausgeführte .\nalyse gab folgende Zahlen. Die in ()

hinzugefügten sind diejenigen von Liebig.

Specif. Gewicht 1,0223 bei 15» (1,0223 bei 18";

In 1000 Gewiehtstheilen sind enthalten:

Scbwefetoaures Natrium . . . 5,9461 ((),U560)

Kalium. . . . 0,1707 (0,1982)

Magnesium . . 5,9624 (5,1502)

Calcium . . . 0.7408 OMM,)
Chlor-Natrium 7,air2 (7.H.")f;())

. Magnesium 4,713.') (3,'.»3;)Oi

firom-Maguesium 0,0072 (0,1140)

Kohlensaures Magnesium . . . 0,0118 (0,5198)

. Calcium .... 0,2193 (0.0147)

Natrium .... 0,3168 ( — )

Kiescisäui-e 0,0112 (Spur)
füsenoxyd Sptir. .

Thonerde — I /a_„_^
Ammoniaksalze - /

^^^'^

Oii^ische Materie ...... —
Fireie Koblensäuro 0,2888 (i).4020)

Sunune der fissten Beitandtheile 25,6448 (25,6955)

Nach Fischer ist aus rli . r Vergleichung der

bchluss begründet, dass die neucrbobrtc Quelle densel>

ben Sehiebtea entstamott, vie di« von Lieb ig (1846)
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antanaclite, das» ^mit aoderen Wortes die alte Liebig-

sche Quelle irieder «oliBefiuideD worden ist.*

(S9). Stabio (Stabulom-Caesaiis), in Naebbar-

s< (i.ift der Eisenbahnstation Heodrisio iind Malnate der

Strecke Mailand- Varesc, geeignet xu Ausflügen an die

8 Lombardisehen Seeeo, zum Monte generoao etc. Ein

aufblflhender Ort, reieh an ardiSologiscben und bisto«

rischou Ge^'enständen und 0('rtIichktil< !i. Seit Jahr-

hunderten werden 2 Schwefelquellen gegen Krankheiteu

mit Erfolg gebraaebi 1844. 1887 und 1880 (F. Bi-

eaghi, Lugano) sind bereits Analysen TerofTentliebt

v-ordon. Die gegenw&rtige von Bertoni ist, wie

folgt:

Klar, farblos, riecht naeb fanlen Eiern, sebmeekt

salzig, metalUsefa, alkaliseh. Temperatur 6,6

In 10000 Gramm sind:

Kaliumsulfat 0,lG-25

Kaliamcarbonat 0,0888
Cblomatrinm 1.7808
Xatri'jmcarbonat 2,0193
< al uiiiiliicarbooat 2,;5ü5ü

l'nhvdrat u. lfaglMS.-CaibODat Hg 00a + 8Aq. 1.2980

Kieselerde 0,1180
Tbonerde 0,0744
.lodnatrium Na 0,0015

trohwefclwas.serstoflf 0,2iS')2

KohlensKore 0.1904

8,2909

n. An CO2 reiche Wfisser.

A Ikal.-erdig-muriat. - (salinisch) 8tah I

-

stuerlioge.

(88). Das Wasser der «Original- SelterB>Qaelle*,

de.sst.11 Analyse in diesrnn Werke, .lahrp. 1892. II.

p. 443 bereits mitgctkeilt worden ist, (nicht zu ver-

wechseln mit dem bekannten Selters!) wird nunmehr

aaeh tarn Vertrieb in Frankreich concesaionirt

(34). Die Quelle «Olobe* von der Heilquelle

yHanteriTe' genügend weit ausserhalb des Schutzbexirks

gelegen, giebt 3ß00 1 in 24 Stunden, 13»,8 warm.

Frei Kohlensäure .... 2,45
Kieselerde 0,02

Bicarbonate von:

Calcium 0,68
Magnesium 0,08ß

Eiseooxydal 0,035
Kalium 0,89
Katrinm 4.88

Lithium 0,02

Clilüriiiitriuni ().5S.')

Nathumsultat 0.239

NatriumazaeDiat 0,0018
Thonerde 0,00!'^

9,24

Organ. Substanz und Borsaur. Natrium-.Spuren.

(85). Die Quelle „ronfort No. 2" in Saint-Roinain-

dn-Pu^ entspringt aus denselben Gebirgssehiehten, wie

die sahlreiefaen anderen Quellen daselbst (Basalt), er-

giebt 7900 1 täglich

:

Total-Kohlensaure .... 8,594
FKie 1,18

449

Biearbonate von:

. . 0,312

. . . 0,298

9,7328

Spuren Ton Calcium- und ffisen-Phoqtbat.

(36). In Loriot der Gemeinde Saint-Yorre, 186 m
entfernt vnu Allier-rfer ist durch eine Xcubohning die

Quelle „du Siecle'' aufgeschlossen. Ergiebigkeit =>

22,6 ebro. 15* Analyse Ton Auscher:

Freie Kohleasiure 1,825
Bicarbonate von:

Natrium 4,t'.08

Kiilium . 0,436
Magnesium .

• 0,390
Strontium 0,006
C^aleium 0,475
Eisen 0,007
Mangan ., Spuren
Lithium 0,012
Natriumsulfat 0.257
Ghlomatrium 0,345
Kieselsäure . 0.032

8,898

Spuren von Arsen und PhoaphoraSare nebst hanigen
Substaniea.

(87). „Du Hammam* in Hautrire entspringt aus

einem artesischen Brunnen. DasGestein für den Qudlea-

nrsprunp hestcht aus grobem, grauen und .schwnrzrn

Sand in :>i\ m Tiefe. Ergiebigkeit = '»OSO 1: 13",5.

Freie Kohlensäure 0,615
Kieseirrdi' 0,018

Bicarbonate von:

Eisenoxydul 0,005
Calcium 0,254
Magnesium 0,082
Kalium 0,882
Natrium 4,291
Calciumsulfat 0,442
Chlomatrium . 0.548

7,137

(88). Die „Nouvclle source" in Salis d'Abrest,

Gemeinde HauteriT» (Allier), aus einem Bohrioeh von

60,2 m. Da.s Steigrohr ist 80 mm weit 18 warm.

7 ebm in 24 .Stunden.

Freie COj * 1,580
Kit st:I- rde 0,016

Bicarbooat Ton:
Calcium 0,786
Magnesium 0,087

Kiüenoxydul 0,327

Kalium 0,137

Natrium 0,558
Lithium 0,009
Natriumsulfat 0,238
Katriumarseniat 0,0018
Thonerde . 0,004

9,9628

(39). Die Mineral'iuelle von Dorna ist lange be-

kannt, jedoch erst im .lahre 1891 in Betrieb gesetzt.

Brunnentiefe 1,5 m. Die erste Analyse stammt aus
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1788, die nreite von Pribram ein Jobrlrandert

apiter.

CalciuuiMilfat 0.010

Chlorcalciurn . 0,0(i4

Colciumpbosphat 0,001

CnriMiiate von:
Cak-iiim 0,294

Mrignesium 0,048

Kiscn 0.019

Kalium 0,018

Natrium 0,889

Lithium 0,00089

Natriumarseniat 0,0084

Kiesels. SaUe 0,121

Tbonerde . 0,001

0,978

Freie Kohlensäure 1.878

(40). ,.Source principale" and Saint Ivore ent-

hält:

Freie KoblonsSure 1,880
Kipsettrdt! 0.02.5

Bicarlioiiat von (".ilcium .... 0,404

„ „ M.igiicsiam . . . 0.07.S

„ , Eisen .... 0,029

„ Kalium .... 0,171

, „ Natrium .... 5,988

, . Litbium .... 0,009
Cblornatriutii 0,568
Nabiumsulfat 0,805
Natrinmaneoiat 0,0016

Thonerde 0.009 _
s,80i(;

Temp. : 14 Ergiebigkeit: IG cbm.
Dns Waaser darf nicbt iiltrirt und nicht mit CO,

impnigoirt Verden.

(41). Die im TOtigen Jabre ««gen tedmiidier

BranneneinricbtuDg aufgeschobene Coneessionimng der

Quelle „.Mlan" wird nuiHin'lir nach BcseiliguHg fl>r

beanstandeten Maiij^i IlKittigkcit crtheilt. Die .Vii.kiyse:

Freie Ki)hlcn.siiure 1,23K

Biearbonate Ton Ki.scn .... 0,025

„ Natrium . . . 0,885

„ . Magnetium . . 0,190
Sulfat von Magnesium .... 0,080

„ . Calcium 1,466

Chlorcalcium 0,509

Thonerde 0,078

Kieselerde (Verlust) .... . 0,021

4,486
Tcmp.: 18".

(48). Die Quelle Hausmann No. 3 in Hauterive

Viticr) entspringt ans einer Bohrung von 18 m Tiefe.

.AnaljTi^e:

Fr«ie Kohlensäure 1,6600

Kieselerde O.Ol.'^O

Bicarbonat von Calcium .... 0,532K

y „ Magnesinm. . . 0,0774

^ . Ki^enoxydul . . 0,0262

„ . Lithium .... 0.0019

, , Kalium .... 0,6929

„ , Natrium .... 5,9552

Natriumsulfat 0,3040
Chlornatrium 0,5954
Organisches . Spuren

9,8648
Ergiebigkeit 85 cbm.

Temp. 10».

(4:^). Mapperdorfer Sauerbrunnen (Analyse 1898 in

der Keicbcnberger Uewerbesebule).

Natrinm-Biearbonat . . . 0,670

Kaliam „ ... 0.106

fSsen „ ... 0,029

Maogan • ... 0,0086
Nickel , ... 0,001
Cobalt , ... 0,001

Calcium „ ... 0,315

Magnesium , ... 0,135

Matriomcblorid 0,020
Natriumsalfat 0,016
Thon erde 0,002
Kieselsäure 0,080

Freie Kohlensinra = 784,84 com.
Temperatur = 7,6 • C.

Lithium- und Titansäure öpurcD.

Erd.-KoehsaU uod Eisen-Sftuerliag.

(44). Die Homborger Brunnen bedurften vor Zu-

lassung den Vertriebes in Frankreich der Coneessionimng.

Sie entspringen am siidristüclien Abhang dos T.iuuus

aus blauem Thon mit (^uarzadern. Analyse (Fresenius;:

Elisab. Kaiser Ludwig Stahl tiutse

Chlom.itrium . . . 14.80 10.49 4,80 7,99 1,34

„ kalium . . . 0,19 0,08 0,17 0,02

0,i»
0,05

nagnesiom . 0,84 0,09 0,81 0,001
, cnlrmm , . . 1,68 1,75 0,73 1,07

Oyps , ... 0,03 0,02 0,02 O.Ol

C.itciuiii-C.irbonat l.ll 0,07 0.57 0,75
M.igiiesium ,
Eiseu- und Hang.

1,11 0,07 0,01 0,75

Carbonat . . . 0,06 0,05 0,04 0,09
Kieselerde .... 0,01 0,01 0,01 0,08
Brom - Tbomrd«-
CO,
nidit bestimmt.

19.43 13,27 6,66 10.49

Temper. »
Eigiebigkeit =

10,6" n,ö«
l8elmi8S

U»
87

11,8*

8,80

I. AMnttNbt lihmkgh ni PMMtglt.

4.)} Topp, R., lieber den EHnfluss heisser Bader
auf den menschlichen Organismus. Therap. Monatsb.
Febr. S. .55. ~ 46) Wiek. L., TVber die physiologis<'hen

Wirkungen vt rüchiedener w ii itif r Bäder. Vortrag, ge-

h.ilteii in der Gesellsch. der Acrzte am 6. April. Wien,
klin. Wuchen.schr. N"o. 36 u. 37. (Nichts auszü^ieh
Mittbeilbares.) — 47) Lindemann, Ueber die me-
cbanisebe Badewirirang. Deutsche B. 6. S. 161. —
48": I, eh m rill II, E., Zur Wirkung des kohlensauren
Kalkes. Berl. klin. Wochenschr. No. 23. 8. 538. —
49) Leva, .1., Ueber die Einwirkung des Tarasper-

WBssers (Luciuaquelle) auf den Stoffvechsel. fibeodas.

No. 11 u. 18. — ISO) K atz, Jnl., Einfluss der flan-
])urt'<^r (Vodoquelle auf d'Mi .Stoffwechsel im mensrh-
lichen Körper. tnaug.-Diss. Berlin. 51) Vas, Beruh,

u. Gcza (lara, Ueber den EinHuss der 8chwcfelquci!e

anf die Verdauung. Allgem. Wien. Zeitg. No. 18. —
58) Seberk, C, ueber den ebemiseben Reit des CINa
auf die Nen-en <Ie^ Pariiitr.ictn-^ Acrztl. Rundschau.
.No. 52. - 53) Vau Linden v.iu deuIIcuveU, Ken
achttal haemomelrische bepalingen tydens het gebruik

van Staalwater mit de Wilhelma-Bron, verriebt in het

St. Elisabethsgasthui.s te Haarlem. Weekbl. v. b. nederl.

Tijdschr. 30. .Tuni. 54) Wegelc, C. Ueber die Wir-
kungsweise der Soolbäder in Röcksicht auf deren Chlor-

kaliumgehalt. Berlin. — .').') Dcrsi lbe, Die Wirkungs-
weise der Sool- und Seebäder. Mit 1 Taf. u. 1 Karte.

Leipzig. — 56) Lindemann.E., Seeklima und Seebad.
Berlin.
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(46). Topp stellte an aiofa Untenntbonisen Ober

seine N-Ausscheidungen unter Einwirkung heisscr Brider

an. Er brachte sich bei eiatacber und gleicbblcibemlcr

Nahrung 14 Tage hindurch ina StickstofiigleichgeTicht.

Dm tsbeUariseb mHgetiidlto BeobaebtangnreQie begbiDt

trat mit dem 15. Tage ihr Beobachtung. (Die Be-

stimmaog des N nach Kjeldabi.) Die Menge de:i N.

im Hanl Tom 15. Tage dw Beoba^tmig ao, war «te

Colgt:

N 51,016; 21.003; Sl,840; 21,1 Ii': 21,000 ; 21,336.

Am 7. (22.) Tage V4stdl. Bad am Jüo^d. Höchste
Wassertemperatur 46* C.

N 22.125-21,615; 21,252; 21,450.

Am 11. Tage ' Vtdl. Bad, 46,5«.

N 22,087—21,840; 21,381; 21.033.

Am 15. Tage Morg. und Nachm. je 'jbtdi. üad,

40 Min., 42 f.

N 22,430—21,562; 21,436 ; 21,258; 21,819.

Am 20. Tage Morg. und Nachm. je ein Bad, 41",

45 Min.

22,331—21..577: 21,189.

Die Steigerung des N im Harn durch das

beisse Bad Ist sweifelloe.

Dab<'i wurde die Erwärmung des KSrpers, das Vor-

halten des Pulse.s und der Bespiratioa gefunden, vie

folgt (Acbseltemperatur):

ImBade erwbmt
Yor dem Bade von 48<* auf 45

und 46».

8C,7^ Pols 74 5 Hin. AtikOMn aehrfre-

873* qiient,itoM-

10 IGn. veise, Pupille

89,2"—94 weit, starr.

15 Min. Schwindel —
40,3 *— 1 1 2 Hautröthung,

17 Min. Schireias.

40,4«—ISO

Ent 1 Stunde nadi Terlaasan des Bades betrug die

T«mp«ratar wieder 86,8*, Puls 75.

SuljjectiT: P'twas Kop&ebmen, der bald vorüber-

geht, und dann Wohlf^cfühl.

Die Urinmeoge in Cubikcentimetern (der Badetag mit
* beiaiehnet).

1390; 1546; 1284; 1160; 1250: 1270; »1227.

1881; 1100; 13ßR; * 13.57.

1200; 1123; 1252; 1161.

1458; 1740; 1883; 1410; M227.
1589; 1849.

Ein G«aets dber das Yeibalten der HanraMagan

ist nicht sichtbar. Doch werden die Maxima das Nor*

malen beim beissen Bade nicht erreicht.

(47) . E. Lindemann (Helgoland) maass dia me-

dianische Wirkung der Bäder (Süssw. — 8 pCt. — lOpCt.

Salsb&d. — Moorbider. — Temperaturen tan 15* bis

84* R. — Dauer: 2—15 M.) an sieh und seinem

Assistenten durch Bestimmung dor Lungenrapazität

vor, in, nach den Badern; er zählt« Pulse und lic-

s^iatioD, bestimmte den Bluidmck und nshm Sphyg-

mogrammo auf. Tabellen und Pnlsbilder sind dem

Vortrage beigegeben. Die Resultat« der .Arbeit sind:

1. Die vitale Lungencapaeität ist während eines

Bades geringer, In der 1. Stuode naeb demaolben grösser,

als vor den Bado.

2. Die Abnahme ist bei einem Vollbad stärker aus

geprägt als heim Halbbad.

3. Indifferente und differeulu Bäder wirken darin

glcichfürmig.

4. Naeb dem kalten Bade tritt die Zunahme der

T.inigcncapacitäl früher und intonsivfr auf und halt

länger an, als nach dem heissen Süüäw.-Bade.

5. Bei demMoofbado tritt die Abnahme der Lungen-

oapadt&t am meisten hervor und ist stBrker, als im

Süssw.- und .Soolhad.

Die spirometri&chen Ergebnisse lassen aui eine

mccbaaiseho Bebinderang der Thoraxwand dureh Druok

des Wassers seblicsscn. Wurde in der Rückenlage eine

Belastung von 2 Pfund auf die Mosse Brust gelegt, .so

ergab sich ein analoger Befund. Die Capacität nahm

dadurch um 100 ecm ab und konnte stufenweise gesteigert

wurden. Bei 27 Pfund Belastung .Abnahme = 1200ecm

gleich int Mot.rb.ide. Mit der .Mmahme der Lungen-

capaeität uabmen auch PuU und Respirationen ab =
74 und 18: 64 und 12 in der Hinute.

Bei Emphysem, Astbma, pleurit. .Adhäsion^^^n, Herz-

fehlern etc. giebt man an .Stelle des Vollbades besser

das lialbbad in halbsitzender Stellung. Besonders bei

Mooibidom ist Vorsiebt eifavdorlieh.

(48). Vor 12 Jahren (1882; dies. Wchscbr. No.

22. 23) ist eine Arbeit von K. Lehmann veröffentlicht

worden, welche einige Beobachluogen enthält über die

Wirkung des kdiloosaiiion Kalks mtd der fcobkusamw
MagMC-ia Die ürinmengen wuchsen, ein hamsaures

Sediment verschwand, die P20( im Urin nahm ab bei

saurer BMotion desselben. Der Autor Tennutheto eine

Veiringerung des Natronpbosphats im Urin nach Ein-

nehmen von Erdcarbonaten, abo ein .\ufspeichern des

crsteren im Körperhaushalte. Es wurden nunmehr di-

reote Natiinmbostimmungen Torgenommen, um die da-

malige Hipotbeae auf ihre Berechtigoog su prUüsn. An
einem gesunden 26jährigen Manne wurden vor und

nach Einnahme von 5 g kohlensaurem Kalk die Unter-

snehttngen angestellt. Nahrung, GetrSnk, Lobensweise

und Beschäftigung waren in den Beobachtungszeitcn

gleich. (.Analysen von Dr. AA'eiss, Apotheker.) Die

Tage vor dem Einnehmen des Kalks bilden die Reibe I,

dicgenigen während des EimidimonB die Boiha IL Die

folgenden Zahlen bedeuten Gramm im Slständigen

Urinquantum.

I. PtO«-Ausscheidung:

Beibe I:

9,89; 2,69; 8,69; 9,099 ; 9,97; 8.08; 9,86.

Beibe II:

2,14; 2,63; 2,24; 2,71; 2,45; 2,22.

Man findet bei 1 drei Maxima, welche bei II gar nicht

erreicht werden, und dtd Minima, weMio hSher amd,
als die Minima bei O. (fSno Aoanabme.) Das arith-

metische Mittel bei

I: = 2M
II: = 2,39.

Der Urin war und blieb sauer.

9. NaO wurde auagesefaieden:

Boihe I:

II,461; 8,26; 7,508; 6.71; 6,858; 7,918; 6,768.
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Reiht- II:

5,522; 6,47: 5.136: 7.576: 5,807; 6,187.

Man tindrt in Reihe I rclntiv 3 rr<'.N'>'Tf Maiiina

uiiil Minima, uüinmtlich au'^chtilicb hobi r, al^ bei II.

— Die arithnwtiflcben Mittel besieheotlicb: 7984 und

6,116. Es ist zweifellos bei II weniger NaO autige*

schieden -»onien.

Auch die UrinmcDgen wurden hier wieder nach

dem kohlensauren Kalle vermehrL Zahlen bedeuten

ccm des 84 stündigen Trins

bei 1:

1705; 1565; 1580: 1155; 140S; 16110; 1685:

l.ri II:

2140: If.Mü: 1470: l7-2'i: 2025; IGIU.

Das MiniiiuiDi bei 1 nicht wieder getrotTen, uod

S Xazima sind bei II viel höher. Durehschnittlich he-

ziebentlich: 1516 und l'f>'. '24 -stündlich alte V*! ürin-

wasser nacii Icohlensaurem Kalk mehr.

Auch für das GIKa ergiebt sich bd II eine Ver-

ringerung. Die bexOgliehen Zahlen für die 84ai Aus-

seheidung sind:

I.

81,68: 15,59; 14,15; 18,65; 18,94; 11399; 18,756;

II.

10,4; 10,32; 9,087: 14,29; lO.y.w; 11,683.

Die Abnabme des GlNa bei II ist iweifellos.

Aueb das KaO wurde bestimnit. Die besQgliehen

Reiben sbd bei

1:

»,981: 6.886; 5,üli4; 3,848 ; 7,077; 6,187: 6,991;
aritbm. Mittel = 5,764;

II:

4,858: 6,085: .5.125; 7.3H9: 5.71)5: 6,589:
aritiim. Mittel = 5.781.

Kä ist valirscheinlicb, dann die KgO-Au-sscbeidung

dnreh leoblsns. Kalk nicht verändert wnrde.

Es ist theoretisch wabr.scheiDlich, dass die hier ge-

fundene rrinv»'rm>'hning nach kohlens. Kalk denselben

Entstebuogsgnind hat, wie die von anderen Forschem

nach Einverleibung von Quecksilber neben Vermehrung

der Kalkaasscheidung gefundene. Die Sebwerlöslichkeit

des Kalkes erffnierl äiiuivalenie Lösungsprocent''. _Fs

sind also die Kalksalze eine labile Sub:>tan2 im Körper-

banthalt" Man kann durch sie auf den Gesammtver-

kehr dir >ioSe Kinfluss litMii. _n<'r K.ilk ist oft

ein liiilmittil, kann das Blut alkalisrher,

die Haruääurc löslicher und den Urin reich-

licher machen.
(49). Eine Versuchsarbeit, die Beobaditer Aber

das Vt-rhalt'^n des StofTweehsels am eig^^nen Körper

(.N-Kinnabme und N-Ausgabe [Urin und FiiccsJ) unter

dem Gebrauche der Tarasper Lueinsquelle angestellt

hat. Xahrung wird auf N gemessen, Urin und Fäces

werden auf N untersucht, ausserdem Urinniengen,

sowie 1*2 Og, IIsSO«. Harnsäure. Gewöhnliches Wasser

(400 und 800 com) gegmüber Tarasper Wasser (400,

.SOG. 1000 rem) werden für ihn' Kinwiikung atif den

•'Stoffwechsel verglichen. Stickstoffgleicbgcwicbt erreicht

in 7 Tagen (die lotsten 8 davon mit 1100 com gew.

Wasser): alsdann ccteris paribus statt gew. Wasser

400 rm Lucinsqnellenw. 6 Tage hindurch; folgen 4 Tage

ohne Wasser, hierauf 4 Tage mit 800 ccm gew. Wasser:

und f'i Tage Luciusqu. je H Tage mit beziehentlich

800 und lUOU ccm. — Eine 17tägige Periode dient

dem Studium der Naebwirlrong. Am IS., 14, 15. Tage

in dieser Periode sind nochmals SOO ccm gew. Waasen
getrunken worden.

Die Arbeit ist voll Mühe und Opfer an Zeit und

an Behaglichkeit des Lebens. Die Auabeute des Br-

febniaiea w&ro noch reieblidwr und begründet«r ^wor-
den, wenn .statt der Stützung auf arithmetische Durch-

.schuittc die Betrachtung der Maxima und Miniau in

den einseinen Reihen tu Grunde gelegt werden wire.

Kür Benutzung der arithmetischen Mittel als Grundlage

der Schlüsse sind kleine Reihen mit beträchtlichen

Schwankungen Veranlassung zu Irrihümero. Wir wer-

den in der folgenden Wiedergabe der Aaaibente die

Rrtraehtung der Mnxima und Minima in den eiuselncn

Reihen prüfend zu Urunde legen.

I. Die Uriumengen.

Ut i 800 ccm gew. Wassers zum Getränk (= A

waren au 4 Tagen die folgende 24 st. Urinmeugeu ent-

leert worden:

2300, 2100, 1800, 1900:

und bei 800 rem Tar. Luciusquelle (= B):

8100, 2400, 2100 und 2300, 2400, 2700

(wobei von mir lOr ^e letiten 8 Tage, an denen statt

800 e-tnink'^n wnrrl- n 1000 ccm, je 200 enn von den

Urin<|uanta abgezogen worden sind}. — Wir tioden in

der 8. Reihe kd» so kleines Minimum (s» 1500), als

in der ersten und 8 mal ein grOaierea Maximum. Be-

gründeter Sebloas: «Urinvermehrung* in der

2. Reihe.

n. Die FIcesmengen.

Bei A. iL'.') . 11 K), 80, 90 g
ISO, 175. 95, 815 und

bei B: 115. 115 g.

Bei B also das grössere Minimuni uod 3 grössere

Maiima; begrfli^eAflr Sehluaa: ,.FictiT«ratkrnnf

*

bei B.

m. Die ausgeschiedenen Gesammtmengen K
' (in Harn und Fiees):

bei A: 20,40, 20,08, 19,75, 18,89;
bei B: 81,67, 81,42, 19^8 und 81,17, 81,98, 883?.

Bei B also nur 1 mal ein kleineros Minimum, da«

fiir 5 mal grössere Maxima. Wahrscheinlich also

:

.N- Vermehrung" in den Ansaeheidangen beiB.

Davon kommen auf den Urin

:

bei A: 18,54, 18,22, 17,89. 17,04,

bei B: 19.40. 19,15. 17,05, 18»90^ 19,65, 80.60.

.Mso einmal ein kleineres Minimum, aber 5 mal

viel grössere Maxima. Wahrscheinlich also:

,N- Vermehrung im Urin" bei B.

IV. Das Körpergewicht.

In 46 Tagen aller Versuche i>t das Anfangsge-

wicht: 74,5 kg, am Schluas: 78,2 kg, also Verlust:

1.S kg.

Ein Schluas auf die Einwirkung der Loeinaqndle
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hierbei ist, wie Verl. selbst iu einer Anmerkung be-

merkt, tregen dar sehr qaälenden gleielMD Diftt, die

Widerwillen erzeugte und der gewiss mit solch mOhc-

voller Versuchszeit verbundenei) P'ntbfhninfr und Lästig-

keit, bei gesteigertem Appetit nur vorschriftämässig cnt-

lialtMm so 'bleiben, — nicht gut möglich.

Es bleiben nun zu vergleichen die Ausscheidungen

ler Schwefelsäure, der Harnsäure und der Pboapbor-

büure bei A und B.

V. Die Schwefelsäure im Urin:

bei A: 2.93 und 3,01;

bei B: 8,94 and 4j5S.

Hier ist zweifellos, und zwar eiligeren der Folge-

rung des Autors eine Vermehrung hei B sichtbar.

Masima, wie 4,5 sind uichl iu dcrganzeu Versuchs-

seit, mit und ebne Wasser, aadi niefat in derNaioh»

Wirkungsperiode zum Vorschein gekommen. Auch venn

<lie arithmetisrhen Durchschnittszahlen verglichen wer-

deu, die hier nicht wiedergegeben worden sind, ist die

Vermeliniiif der H1SO4 bei B eelatani

VI. Die Hamsäurcmengen.

Bei A Ibden sieb Ifoogeo twisehen 0,64 und 0,70;

bei B 0,48 und 0.65 ond ottf ebmal (bei 1000 oera

Laeiusquelle) 0,83.

Es ist dadurch wahrscbeiDlich eine Verringerung

der Hanisiare bei B verbanden. Die TerlingemoB der

diesbezQgUehen Rdhe ist wünsohensverth.

VIL Die PhespborBSnremeagen.

Rei A: 2.5, 2.G, 2,2, 2,4;

bei B: 2,5, 2.1. 2.2, 2..^, 2.2. 2.

Die kleineren Minima und Maxinia bei B sind nicht

zu verkennen.

Der Schluss ist berechtigt, dass bei Luciusquelle

die V/}., verringert ausgeschiedetj werden ist. Die Zu«

aammenfassuug würde lauten müssen

:

Beim Gebnnebe der Lueiusquelle entstand Ver-

mehrung der Urin- und Fäccsquanta, des N in den

Ausscheidungen, der Schwefelsäure im Urin, — aber

Verringerung der Harnsäure und Phosphorsäure,

lieber das Verhalten des Kfaperfswiehts ist wegen

obengenannten Grandes ein Urthefl nicht abzugeben.

Vn. Naohwbrkang.

Sne 12tägige Dauer zur Beobachtung der Nach-

wirkung ergiebt eine Vermehrung des \ im Urin.

Mit Äasoabme eines einmal vorkommenden Minimums

ven 15,5 besMbra sieh die 84 st. OrSesen des im Urin

ausgeschiedenen N zwi.schcn 17,8 und 21,9, und zwar

0 mal unter 12 Füllen über 20 gegenüber 15,5 and

18,4 in der A-Reibe.

yernebranK der SdtwefelsSure im Urin. IQt

Ausnalimc des ersten Naohwirknngstages, der ein un-

gewöhnlich geringes Minimum = 1,5 bringt, zeigen

alle folgenden Tage Mengen von 2,5—3,7 gegenüber

9,6 und 8,7 in der A>Belbe bei 400 eem Ttinkwaaeer).

Verringerung der Harnsäure mit Grössen von

0,4 und 0,fi gegenüber 0.7 in der A -Reihe. Angaben

tur A fehlen; dafür Tagesangaben mit 400 ccm Trink-

wasser. Kndlich ist die Phospborsaure in den Nach-

virknngstagen mit OfOssen zwiseben 8,1 and 8,9 ge-

gcnüber der A-Reihe (bi; l'K) com Trinkwasser) von

2.7 und 2,ß nicht crkennb.ir abgeändert. Die Anzahl

der Fälle zum Vergleich bei A ist zu klein.

Der Autor neoot als «verutwortlieb* Ar die Ver-

änderungen dos StoSweebaela die folgenden Stoffe in

der Luciusquclle: Wasser, Kolüeasaure, Kochsalz,

Glaubersalz, Alkalien, Eisen.

Warum, fragt Referent, smd bei AoMUiug der

pharmacodynamiseh wirk.sameo Stoffe der deppeltk<Aten-

saure Kalk und die doppeltkohlensaure Magnesi.i aus-

gelassen worden? Von crstercm sind 2,4, von letzterer

0,9 — sosammen geredmet 8,4 in 14,7 Pestgebalt eines

Liters — vorbanden. Ks ist bekannt, d.iss die fort-

gelassenen Substanzen bei den uns hier beschäftigenden

Wirkungen hervorragend von Einfluas sind. Bei der

Litemiarangabe seitens des Horn Autors nnd die

einsehUig^igen Arbeiten gänzlich ignorirt worden. Es ist

das deshalb zu bedauern, weil die Ausbeute seiner so

bedeutenden Forsohung ausgiebiger geworden wäre, und

gleiehieitig der Sebnti für die mit Unrecht in den

letzten .Jahren erst verworfenen Krdsalze in den Brunnen

hätte daukeuswerth gewährt werden können, Referent

verweist hier auf die diesbesUg^ebe Litteratar:

1) Lehmann, Kmst, Zur Wirkung des kohlen-
.sauren Kalkes und der kohlensanren Magnesia. Berl.

klin. Wochenschr. 1888. 21. — 2) Verhandlungen
de.s Congresses für iriurre M^diriri 5.

( 'on^^rcss. I'^SIJ.

S. 458. — 3) Verliandluiij^en di s Congresse.s für innere

Medicin. 7. Congress. 1888. S. 337. — i) Lehmann,
L., Erdige BronaeD und Hamsäurelüslichkeit. Deutsch,
med. Woehensehr. 1889. No. 88. Und in nächster
Zeit wird trscheinen-. Lehmann, K.. Zur Wirkung
des kohlen.sauren Kalks etc. Herl, klin, Wc<hrnschr.

Wer, wie Referent, die Lueiusquelle hautig verordnet,

trird das niebt gerade zum Wadesten thun, veil neben

Alkali und Eisen, auch noch EfdensalM in dttielbea

ansehnlich vorhanden sind.

(60.) Die Untersuchungen vnn Katz (im Labora-

torium von N. Zuntz) bezieh< i» sieh auf Einwirkung

der Harzburger Crodoquellc bezüglich der entstehen-

den, 84standigen Harn- und Kothmengen, der N-Hengen

im Harn- und im Roth, des Fettgehaltes im Roth und
des Körpergewichts. Die Nahning wird gewopm nnd

für N, Fett, Kohlenhydrate analysirl. «Uas
Stickstoff- Gleiebgewieht* soll eireidit worden

sein in einer Vorperiode von 5 Tagen. (Zahlenangaben

dafür fehlen.) — .\lsdann konunen 5 Tage für Gewin-

nung von Normalergebnissen.

84sl Urinmengen. (Ziffern bedeuten ecm. as
Normal, 1. =420 oder ICjO Crodoquellc,)

a: 1290. 1910. 1260. 1150. 1210.

b: 1680. 1480. 1480. 1850. 1910.

8 Tage einer Naolivirkung ergeboi: ss c.

c: 880. %0 930.

Aps diesen Zahlen lässt sich wohl eine Vermehrung

bei b. eritennen, jedotA niebt in efoem der Brunnen-

aufnahme (1050 ccm) entsprechenden Maassc. Das

Maximum in beiden Reihen ist gleich ; die Minima

in der b - Reihe fallen grösser aus. — Man er-
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kaaot schon daraus, dasi» die R«iheD der Beolmditiinf

zu klein siud. um die Möjjlichki'ittu dt ^ Krg-biiisses bei

b zu TeranscbauUcheti. Dies ergi*;bt sich vonüglicb

lu d«r e-Re>he wo eis Minimum tod 880 com. Wenn
an einem solchen Tage 1050 ccm BnuDCD getrunken,

worden wür'-. so liüKc ein Maximum von IDIO (wie os

in der 6. Keihe vorkommt) die eingcuommeue Wasser-

menc« und noch ein Plus beseiehiiei

2. Die Kothmengen (gctrockuel) «erden nur mit

einer Zahl (wahrscheinlich durchschnittlich) aOfOfeben:

a: 72,2. b: 56.2. c: 51,9.

it. Harnstoff.

a«sl8,7. 14,7. 15,7. 14,4. 15,8.

b=16,9. 14,1. 13.7, 15.3. 14,1.

c = 13.8. 15,1. 14,7.

Bin einziger Tag bei b, und awar deijenige an

welchem nur 420 oem Bmnnen getrunken wurde, seiebnet

sich durch eine gro-fsc Znhl nus. — Verfasser will

schliessen, dass der Brunnen den Kiofluäs habe, den

Htraatoff SU T«mngeni. Es ist •wnifelhaft, ob dieser

Sebluss bei M kleinen BaohaditangsreOien gesogen

werden kann. —
4. Die N- Ausscheidung im Koth.

a: 0,76. 0,76. 0,76. 0,76. 0,76.

b: 0,70. 1.01. 1.01. 1.01. 1,01.

c: 1,02. 1,02. 1,02.

Die TemMbmng des N im Koth ist bei b und c

eebr wehndidntleh.

5. Fettauscheidung im Kotli.

a: 2,3. 2,8. 2,3. 2,3. 2,3.

bt 8,8. 2,2. 2,2. 2,2. 2,2.

o: 2,1. 2,1. 2.1.

Die Fettausacheidung im Kotbe bei b und c ist

verringert

6» KBrperfewieht.

ft! Die V'TMii lispiTs.in wiegt (kg) beim Anfang der VOT-

mÜM und am Ende der ersten 5 Tage:
61,65 und 61,26.

b: 61,44 „ 61.69.

c: 60,46 , 60,91.

Bin Sehloas aaf Ab* oder Zunahme des Oewidits

ist nicht zu hr^iindcn. Es i';t zu bedauern, dass die

mühsame Arbeit verbältoissmässig so geringe Ausbeute

giebt, lediglich, weil die Beobaebtungsreihen zu klein.

(51). Untersuchungen im Sehwefalwlaser (Poi-

tyener; Parader; Thermen der Margarcthen-
Insel [artesische Quelle im StadtväldchenJ) in ihrer

physiologischen Wirkung auf Magensaft, die mote-
riaebe Fnnetion des .Vagens, denDarm. Magen>

saft gewonnen nach dem (Kwald) Probcfrühstiick. Dann

Einwirkung des Minw. bei nüchtemem Magen und

wihrend der Terdaaung (ProbefrBhsi). Zum Vergleich

alsdann dcstill. Wasser. Erster« verlassen den Magen

schneller, als letyteres. (43—50 pCt.) 85" w. Minw.

bleibt länger im Mageu, ab lö*^ w. Ueilsam bei In-

raffieieni der raotor. Vnnotien. SebweMw. steigert den

•Uten Magensaft bei leerem Magen, und zwar stärker,

wenn das W. kalt. Maximum 1 Stunde nach Ein-

nehmen. Vor oder mit dem Frühstück zugleich ist die

Addit&tavemebntng abgesebvichi Das P^ain, in den

«nten 10 Minuten niebt naefawddMr, hiit aladann mit

der Salssiurebildung gleichen Sduitt, jedoch relativ

kleiner, als der .'^alzsäure-Menge entspricht. Mucin wird

doxeb das Scbwefelw. gelüst Cholagoge Wirkung konnte

niebt naebgewiesen werden. Dannperistaltik gesteigert;

das kalte Wasser wirksamer.

(52). Eine geschickte Benutzung verschiedi-iicr Ge-

setze der Physiologie, (aU: Getrenntsein des Kali-

phosphat und ClNa in den Blntaellen und Senna:

Beseitigung des Ermüdungsgefühls durch lojectic«

von physiologischer Koch.salzUi.sung; die Innervation

des Rectum; Nn. erigentes für die Längsmusculatur,

Nn. hjpogastriei fBr Ringmasonlatnr; die Ant^eristaltik,

veranla-sst durch physiolugische Kochsalslösnng in gegen*

überse hender Einwirkung des CIKa; die TBTsdliedene

Keactioii des Rückenmarks, der Sympathlenegangtieii.

der Achseneylinder, der grasen Htmsabatans n. . w.)

zur pbarmacodynamiscben Aufkliining dea Ghlommferinm

von 1 pCt. im Homburger Elisabethbrunnen. Derselbe

Reiz erregt die einen Fasern (Nn. erigentes) und ver-

ringert die Function der andern (Nn. bjrpogtstciei), —
eine Folge der chemischen Differenz des Nenrenidlen*

Inhaltes (sympatb. und spinale Nervenzellen.)

Durch das Chlorcaicium (0,7 pCt.) und die an-

deren Bestandtheile wird dm Dandttnenaellen

Wa.sscr entzogen. In Folge der Anbydrining werden

die Nervenzellen gereizt undgelibmt, und die .ver-

mehrte Peristaltik iit dai phTsiolegiaehe ResuHat.*

(58). 8 Beobaditungen von HXnkoi^ohin-Oehnlt mit

Flcischl's HrrnKt-ifter vor und nach dem Gebrauch

von Wilhclmina-Bron bei Chloro tischen, die im Har-

lemer Elisabeth -Krankeiüiaas aufgenommen worden

waren. Tiglich Va Flasche Brunnen. Hämoglobin erst;

65 pCt.: nach 8 Woohen: 80 pCt: nach abermals drei

Wochen: 85 pCt.

Adinliobe Zunahmen in AnmtKehen 8 Kllen. —
Das Beaultat in dieser gOsstigen Weise steht nicht im

Einklang mit Beobachtungen von Klinkert, gegen

welche daher polemisirt wird.

d 8eMll«ltoierMM*lHl«. Itallrailtfatviilalmg*

54) Lcs eaux salees et eaui nmere» de Dai (Lardes).

Bull, de Tac. 8. Ser. T. X.XXI. p. 441. (Wird nur

unter Vorbehalt zum Verkauf zugelassen. Die Eliiiuetten

der Flaschen dürfen nicht beseichnet werden mit

„autoris^ et approuT6 par l'Ae. de mM.*) — 55) The
Johannis Company limited. Ibidem, p. 442. 3. v t.

T. XXXI. (Die "Kohlensäure vririirt. Es wird auch

künstliche COj zugesetzt. Eine Concession für Frank-

reich wird nicht ertheilt) — 56) Les Salines de Perhgnjr.

Ibid. (CoBc. wird unter Vorbehalt, dass die Brunnen-
Inssuii^. Quellftiergiebigkeit unverändert bleiben, er-

theilt. I>i<- liti(iuetten dürfi'n nirht tragen: ,autori.s6e et

approuve p, l ar. de iiirii."; - }') Les sources ,.Pr'-

cieuse" de „Uuria", de uLitteria" situccs ä Aragnonet

(H.-P>Tcn6cs). Ibidem, p.443. (Die schwach minera-

lisirten (0,2^1) Qiiellen enthalten leicht sersetzlicbes

Natrium-monosulfür und dürfen fGr den Verkauf in die

Ferne nicht versandt werden ) .jS) Les S«jurces de

ri'tablisscment de Sainte-Margucrit« ä SU Maurice-es-

Allicr (Puy-de-Dume). Ibid. p. 444. (Mit Yorbdialt,

wie in den vorhergehenden Nummern, eonoessimiiri) —
59) La Souroe .Bienfsisante* aitate k Liaooourt (Oise).

Ibid. p. 445. (Daa achwacb ninenliabte Waaiv
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[0,3U0J wird mit künstlieher CU^ iuipriignirt, und daher
nicht concessionirt.) - 60) La .Suurcc de .TEt iil. " ä

"Vichy-Cusset. Ibidem, p. 446. (Nur mit Vorbehalt,

wie in dea vorhergehenden Nummern cnncessionirt.

Fassunib Ergiebigkeit etc. uiuicher.} — 61) La Sonroe
.Itonei^ufBson* i Norroy-sur-Vair, pr^ ContrexiTitle

(^Vosgcs). Ibid. p. 447. (Wie in den vorhergehenden
Xunimern. nur mit Vtirbchalt, betr. Krgiebigkeit etc.

concessionirt.) — 62) La Sourcc ^Favorite" a St Romain-
le - Puy (Loire). Ibid. p. 448. (Wie in den TodMV-
gehenden Knmman nur unter YoilMhalt ooneesriontrt.)
— 63"! La Sourre .Rf'gent'ratTice'' ä Asperzar (Ard-^che)

Ibid. p. 448. (Wio in den vorhergehenden Nurninern
mir mit Vorbehalt concessionirt.) — 64) L'eau ^alce de

la Saline „de Pcrrigay". No. 2. jp. 37. (Dem Bergamt
aufgegeben, die Constanz der Qa^H« naehzoweisen.)— G5) Les Boues niiner. de Sooa pr. < Franzensbad
(Boheme). Bull, de l'ac. p. 46. (Die C iüinission der

\cademie weist MattoniN liesui-li, seine Moorextracti in

Frankreich tuzulassen, zurück. Das seien Artefacte

aofl Laboratorien, welche der Conccssion nicht würdig.)— 66) Sur les travaox des stagiaires de TAcadömie aux
eaux mineraics en 1898 an nom de la commission per-

:i.iiirii(ij des eaux miiierales. Par Alb. Ho Ii in. Ihid.

T. \X.\L p. 245. — 67) 1) ujard i n - Hea ii m c t z,

Vichy et ses eaux. Bull. gen. de ther. 15. MI. -

68) Weiss» iL, Daa Arbeiterpensionat in Pistyan. Wien.
mH.Wodi. No.l9. — 89) Die Bäder und Heilquellen im
preiiss. Staat von v. Firek.s. /citsrhr. d<s slat. Bureaus.
BcrI. Tbl. 289. — 70) Frequenz der sehle.sischen Bäder.

23. Bidertag. 6. 77. — 71) Brunnenversandt der schles.

Cuioite. Ebendaselbst S, m. — 73) Empihsobe Indi-

cationen der sehtea. BSder. Ebenda«. S. 94. — 7H) Be-
such der thuringi-schen Curorti lSf>4, ?riis, -Nachr. .'»9,

— 74) Besuch einiger au.s!>erthüringischcn Curorte 1894.

Ebeadaa. 59.

(66). Die alljährlich in Frankreich ausgeführten

Arbeiten der „Stagiaires" (of. dies. WtA pro i89B.

U p. 463) werden von dem Beriehterstatter sehr gelobt

und mit .500 Frcs. prämiirt.

I. Die Arbeit von F. ßernard über Hoyat con-

stAtirt Vermehrung der äalz:>iiurc im Magensaft In

PftUea, wo HCl fehlte, wurde sie dnrd» SoTat'Broniiea

erzeugt. Contraindicirt für R. sind: gasfat^ehe Hyper-

sthenie mit Salzsäure-Ueberschuss.

Die sweite Arbeit über Hammam-Meskhoutine be-

sebiftlgt sieb mit EiaÜoss der heisaen BIder auf die

Emähning. Es wHcbst durch diese in H.-Mcskhoutinc

die Menge des Harostofls, der Pho^pborsäure und der

Chloride. Bumsinrs, in deu ersten Tagen der Cur

etwas Termehrt, ainunt aUnSlig ab, obwohl die Urin-

quaatHit zunimmt.

n. Arthus machte seine Studien über Chatel-
gujon und Saiat-Nectaire. Ein Glas gewöhnliches

Wasser vor dem Probefrühstüelc verändert die Ifagen-

säurc nicht. Ein Glas der Oberquello Terringert leicht

die gastrische Säure. Je näher den ProbefrUbstück der

Bruanea getranken wird, um so merirlieher die darauf

bezügliche Wirkung.

In Saint-Ncctaire verringert der Brunnen Mont-

Cornadore (200 cm) vor dem Frühstück die gebundene

gastrische Sinre. Das Wasser, eme Stunde vor der

Mahlzeit, beeinflusst die Magensäure nicht. 10 Minuten

nach der Probemahlzeit genommen, verringert der

Brunnen die gebundene Magensäure. In Saint-Nectaire

ist die Binwiriraag intenaiTer, aber aaBleg.

in. Matten studirte die Cur in Tercis (alte mur.

S.-Quelle). Uriountersuchungsa Tor, wihrend uad
nach einer Badecur daselbst Reihe tob 5 Tagea.

Resultate

:

Urinmeagea unTerindert. — Der feste BOekstaad

nach der Cur vennehrt. N, Harns tofT und N-Oxyd.>

Coefficient nur wenig verindert. Phosphoislare in der

Nachcur veriugert.

IV. Gresset über Foigos-les-Eaux gegen CblonMe,

Anaemie ete.

(67\ Duiardiii-Beaumetz vergleicht Carlsbald

mit Vichy in Beziehung der sich für beide Curorte er-

gebenden Prosperität uad ist geoöthigt, hier dem erst-

gaaaantni Cnrart diePiipoadeiaassuagestehen. Nadi
seiner Meinung ist dies Hir Vi'-hy un^ninstigc Resultat

im Vergleich zum Tbeil Folge der durch die ganze Welt

(im Orient, ia Sfid-Amerika, Honl^Amerika ete.) ange-

siedelten deutsehen Aerste, weldie, wmia oonsultirt^

ihre Patienlen nncb C. schicken.

Alsdann wird zugestanden, dass die Cureinrichtun*

gen in C. bei weitem vollkemmeaer sind, die Bade-

und Trinkanülnlten dort viel mehr auf der Höbe der

Zeit stehen, al.s in V. Ferner wird zu<restanden, da.ss

die hygienischen Verhültuisse : Canalisation und Wasser-

Idtnng, in V. mit denselben in C. d«i Wettbewerb

nicht aushalten. Endlich wird die in C. gepflegte Diät

als wichtii; fiir die bezüglichen Kranken anerkannt und

ermahnt, dass man in V. die Tabie-d'höte zu verlassen

habe und A la earte speisen lassen müsse.

Die Quellenfassung in V kann nicht als muster-

gültig anerkannt werden, .\rheiten, 'liefen l.'ebelstand

zu bessern, bedrohten die Ergiebigkeit der dortigen

Qnellea. — Kurs, Y. mnsa ia seinen Ouraastaltea und

in seiner benachbarten Stadt Vieles bessern und ändern,

wenn die Zukunft nicht compromittirt werden soll.

(68) . Ein Arbeiterpensionat in Pist}'an. Be-

schrsibuag des eiafaehea, reialicdien und den 5. Gesaad-

heitsgesetzen entsprechenden debäudes. 40 Betten.

WShrend der Saison 200 liranke aufzunehmen möglich.

Vergütung der Selbstkosten; wie gross dieselben, wird

nkkt gesagt Im mtea Jahre kauMa iwai Kraake; im

2. schon 4"2. darunter 30 Männer und 12 Frauen. —
In 2 Fällen von puerperaler Osteomalacie wird einmal

völlige Genesung, einmal weseatluäit Besserung eraitlt.

(69) . Die Bäder und Heil^oslleo üa Preuss. Staat»

v«in von Fircks. Zeitschr. d. K. Pr. Statist. Bureaus.

BcrI. Tagcbl. 289. Es giebt in I'reussen 254 Bäder

und Trinkquellen, davon: 84 im Reg.-Bes. Schleswig,

30 in Minden, 28 in Hildesheim. 18 in Stettin, 16 in

Stralsund, je 11 in Coblenz, Wiesbaden und KMiii>;sberg,

je 9 in Breslau und Cassel, je 8 in Merseburg und

Arnsberg, 7 in Dansig, js 6 in CiMia, Münster, Trier,

je 5 in Erfurt, Aurich, je 4 in Liegnitz, Oppeln, je 8

in Magdeburg. Osnabrück, Cöln und Aachen : 2 in Lüne-

burg, je 1 in Potsdam, Bromberg, Hannover und Sig-

maringen. — Die meisten Mineralblder hat Beg.-Bes.

Minden (ßO). dann folgen Breslau, Wiesbaden, Cassel

(je 9), Merseburg und .Arnsberg (je 8), Münster (6),

Hildesheim und Coblenz (je 5), Lieguitz (4) etc. —
Von dea MineralbSdem veisendea fil Bruanea: 4Wild-
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bSder, 7 alk*lische Wlsser, 4 etnfacb« Kochsalz-

wisser, 47 Soolcu. 10 Jod-. Brom- und Lithiiimhaltige

Wisser, 23 Schwefelwasser. 51 Eisenwas>,er, 5 erdiges

Wasser. 27 gehören dem Staat, 57 der Uemeindc, 8^

einer Aettengesellscbaft, 188 Privatpersonen, 16 aobe-

kannten Fi-rcTitl-.tnii'Tii.

Die Zahl der wirklichcu Curgii^tc betrug im Jahre

1870: 94743, 1890 : 273568. lo sämmtlicben Bädern

(Seebider eiagM^lMMo) «urd«o gesäUt Curgiste:

1870 : 99009, LSSO: 214 978. 1890: 401499. Am
stiricsten besucht war im Jahre 1890 (Passanten mit)

10S038, Auhen 4081?, Homlniig 18920, Ems 10611,

Neaenabr 6584, Oeynbausen 6464. Kreosnaob 5006,

LaogenschwaUiach 474f^.

Von Seebädern wurden besucht: Norderney lötXKJ,

Colbcrg (auch Soolbad) 8229, Heringsdorf76S8, Misdror

7620. We.sterland auf Sylt 703!>. Zrppot C.504, Abl-

beck 5574, Cranz 5500, Borkum 5261, Swinemünde

4988, Sassnitz 4830.

Brannen worden rersandt Flaseben; 1870: 4597 136,

1880: 13 770 7S7. l.sOO: 22 941 452.

(70). Die Frequens der schlesischen Bider im

Jahre 1898:

4. Reiipiratioiuoigaoe.

Alt-Heide . . . . 625 Personen, 31fi0 Bäder
Charl<<ttenbni]iD. 1378 9 1309 ,

2105 26478 ,
Flinsberg .... 2438 » 9018 .
Gocxalkowitz . . 888 » 19500 ^
JastROmb .... 640 1» 7748 .

» 31961 „
Langenau . . . .

HaaSan
1128
259 »

6651 ,
331 ^

8889 n 24788 ,
Salzbmnn .... 4099 7282 .
Warmbrunn . . . 2550 28942 „
ftvbme'sUeilan-
•taltGSrbendorf 509 „

(71) . Die Heilquellen in Schlesien erfuhren 1898

folgenden Betrieb (Vers, in Flaschen):

Alt-Heide 9800 PI.

( liaiiottenlwünn ... 2340
Cu'low.'i 5952
Flinslurg 1000
Gocxalkowite 4700
Jastnemb 1954
Reiner?, 1 774
Salzbniou (Oberbr.) . 791208
Langanao 1000

(72) . Die enipiri.sche Indication für di<: schlesi-

schen Bäder (Ziffern unter 10 pCt. der Frequens weg-

gelassen):

1. Serophulose, Anämie, Chlorose ete.

1»

Alt-lleide .

Cudowa . .

Fiin.sberg

Gocxalkowitz

Jastrzemb
Salzbruiin .

Reinerz . .

72
511
678
258
876
64

459.

2. Ubeumatismus.

Goczalkowite ... 192
Wannbrunn . . . 905.

8. Herzkrankheiten etc.

Cadowa 243
SalsbmnB .... 64.

Salzhrunn

Keinerz . . .

Flinsberg . .

Charlottenbrunn

• • • • 956
857
IM
77.

5. Krankheiten des NerreD^ftoms.

Cudowa .

Plinsbei«

Jastrzemb
Keinen .

Landeek .

Wannbrunn

889
878
53
137

42
429.

6, Krankh<'it<-ii der Verdauuogsorgane.

Salzlirunn .... 182
Reincrz 165

Flinsberg .... 118.

7. Kraiilch>'iten der Uarnoigane.

Salzbrunu .... 58
Cudowa 20
Warmbrunn ... 86.

8. Marasmos.

Heinerz ....
Warmbrann ...
Cudowa ....

76

73

52.

(73). Die Frequenz der Thüringiaehen Bider (mit

Wegla.uung deijenigen unter 500:

(1898 In 0 daneben.)

Berka ... . 930 (1080)
Blankenburg . 2792 (2189)
Eisenach . . . . 80768 (35011)
£lgersbeig . . . 1606 (2046)
Prankenhausen . . 1480 (1881)
Friedrichsroda . . 8909 (8183)

Oeorgeothal . . . 1036 (15.55)

(5105)Ilmenaa . . . . 5'.t54

Kösen .... . 8148 (3386)
Liebrasteiin . . . 1777 (2042)
Oberhof . . . . 1944
.Satzungen . . . 1730 (1685)

Schlenäigen . 703

Sooden . . . . 1254 (1451)

Salza .... . 1861 (1986)
Tabar» . . . . 2522 (2815)
Th.il.- .... . 1201 (1325).

(74). Kinige aus&erUiüringiscbe Curorte hatten 18^4

folgende Frequens.

(1893 daneben in ().)

Baden-Baden . . 41269 (49945)
Elster .... 6268 (687ä
Onind .... 27?-' 3270)
Lippspringe . . 2'.'»n 2568)
Nenndorf . . . 1543 (3596)

Pyrmont . . . 12865 (18049)
Suderode . . . 8988 (481»
Wildungen . . . I

?2''. .^^699)

Keferent fügt die Ziffer hinzu fiir

Oeynhausen . . 6894 (6881)
Pas,santen . . 15178 (19810)

Bäderzahi . . 90895 (96405),

75) De la Harpe, Formnlaire des Eaux minfrales

de la Balneotherapie et de rHydrothi'rapic. Intp;dui^:i"n

par A. Dujardin-ßeaumetz. Paris. (Der 1. Theil;

Allgemeine Balneotbefapie, Chaneteristik und Indiea-
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tioiieu der v> r><."hii'<l< ij< ii BruDncii: Cajjitel iibiT i^ije-

und Kaltwasscrourcii. 2. Theil: Aljihabetisches Ver-

aseidmiss der Curorte. 3. Tbeil: Balneotherap. Klinik.— 5. LoieoD der Curoite aehr unvoUstäudigO — 7C)

Gilbert, H., ItAliens Thermen. Wien.

a) <'iir mir iii-iiicinciii W;i>>vrr.

77) (Joulte, iVcSioii fi iiidicaliuns (io la terup'ia-

ture et Hydrothi-rapie. Lyon. med. No. 4S -.j2 (1893)

et No. 1. (Nichts Neues, als Schottische Doucbe gegt-u

Adiporis nimia.) — 78) Bottey, F., Trait^ thiorique

et pratique d'hj-drotherapie medicale. Paris. — 71))

Whitby, C. J., Modern llydropathy, its relation to

LTi nri al thorapeutics. Br. m. J. Dec s. p. 13(J4. (Dil-

iicuercri Anschauungen zur Begründung der hydro-
patbi!^cl)cn Methode. Für deutsche Les^T nichts Neues.)— 80) Krücbe, -Arno, Mooataschrift für practische

WasserbeiUraDde und physicaliscbe Heilmethoden.
MoDoheii.

b) Cur mit MiiH'r;il\vas>«>r incl. Sco\va;«.st'r.

Sl) Nute sur Irs indicatioiks du traitL-mi'iit tluTuial

.T Royat, {."^uppl« iii'-nl ther. au Mercrt'li mi'd. No. 1.

(Bekanntes über die ladication von Royat: Uicbt; Uroli-

thiasi«; AnSmie; Bronehialentiinti: Magen- und Darm-
catarrh; Diabetes; Hautkratikhi ilcii.) .S2) Gubian.
M., Note sur Tactioii pliysioloj^itjui" et tberap. des
eaux thermales ohlorun'e.s sodiques: h propros du me-
moire de Mayet. Lyon. med. 42. (Nichts Neues.) —
88) Barsdtie, Dyspepsie; iroubles etrentatoires; pbl^-
hite. Traitemcnt par l'eou min^r. de Chatal-Guyon
(Sourcc Gubler): guorison. Lyon. mi'd. (1 Kall mit
Hi iluiij; .Vuch als Hausrur ist der Brunnen das beste

Stomaehieum.) — 84) Wehner, Zur Balneotherapie
der Frkrankuiigen der Hamorgane. Mfinehen. Wschr.
17. Juli. {Empfehlung von Brückenau gegen l'roli-

Ibiasis, Blasencatarrh etc.) — 85) Boso. E., Traite-

1» Iii de.s coniplicatiuns < t Ar la cotivalesceuce de la

«irippe par les caux d'Kuzel-le>-Baiiis. Nouv. Mout-
pellit-r med. No. 4. (10 Fälle von Heilung bei Grippe— Nachkrankheiten.) — 86) Voigt", K., Die Thermen
von Teplitz-Schönau und ihre Heilwirkung. Prag. m.
W.schr. No. 17. 87) Kisch, E. IL, Hvpocbonderic
und Balneotherapie. Therap. M. H. Febr. .< .')2. — 8.S)

Pfeiffer, E., Uebcr die Einwirkung von Thermalbiidem
auf die Ausscheidung Ton Harusto^ und Harnsäure. V.

L Bad.-Verb. S. 178. — 89) Ryde, Samuel, The na-

tural tniiicralwators of Buxton ! thfir indications aud
iin»dc of application. Br. m. J. Di e. S. p. 1302. —
;"): Tbe treatment of ebronie diseases of thc heart by
batbs andsymnastics aa praetised at Nauheim. By
Frank J. Wethered. Br. m. J. Not. 10. (FQr eng-

liaehe Leser. Für deutsehe nichts Neues. Die Bäder
und gymnast. Uebungen heilen Herzatfectionen; unter

üeigabe von Holzschnitten und .Sphygmograramen. In

Beziehung auf die Literaturangaben muas sur Bicbtig-

Stellung des Reüsrenten Monographie Sbcr (Deynbausen
(IHfiS) und -der Oeynh. Aerzte enifiirische Prognose"
(18f)l) genannt wordt-n. In beiden Seliriften ist lange

vi'i diti Miltbi-ilungen von Seliott auf die Bedeutung
der Sooleu für Behandlung von Herskrankbeiten hinge-

priesen worden.) - 91) Pagenstecfaer, G., d« Venco,
Du traitemcnt baIn''o-tn.'eaniquc des maladies ebroniques

du coeur d'apr'-s )a m> thodf des doeteurs ?clu>tl (de

Nauheim). Bull, gt'-n. de tli. raprut. 1.'». VI. — 'M) A
Word in season to bathcrs. Br. m. J. June 30. pag.

1431. — 98) Preysz, K., Die Seebider, deren Wir-
kung nnd Qebraoeh. Badi^t.

(66). Voigt erzählt seine eigne Krankheitage-

.•ichi'hte. Sectionsvcrictzung mit Infection, hochgradiger

Erkrankung, Lymphgefassentzündung am Oberarm,
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Thorax, aa .\chsel, operative ülingriffe wiederholt

nöthig. Endresultat: aetire und pasaiTe Bewegung

des rechten «iberamis äusserst schmerzhaft un<l ge-

stört. In T. sehlicvsen sich Fisteln und Wunden,

verlieren sich die pyämiscfaen Scbweisse, Schlaf bessert

sich, Appetit bebt sieh, Muskeln regeneriren, allgemune

Erholung. Der Arm, soweit Narben und Biadegeweb-

stränge nicht hindern, wieder zu gebrauchen.

Schon vor dieser Erkrankung (1Ö79) war V. durch

T. von einem sehvereo Rbeomatismua befreit worden.

Dankb.irkeit und Ueberzeugung sind das Motiv

für di' .sc Mittlieiluiig. um den Badeort von den bösen

Folgen für guten Ituf zu befreien, welche durch die

Catastrophe 1879 ehtstanden sind. Damals waren ja

bekanntlich im Ddllinger Kohlonacbacbte die Wasser

abgegraben. Der QueUcn.spicgel in T. ist gesunken,

das Wasser muss herausgepumpt werden. Seine Ileil-

kriUtigkeit hat indessen nieht gelitten.

(88). Fortsetzung der werthvollen Untersuchungen

Pf.'s über ilie Vorgänge der Harnstoff- und Harnsäure-

auscheidung bei Einwirkung der Wiesbadener Thermal-

bider (nnd Trinkeur). Gicht- und Shenmatismoskranke,

auch der \ui i M-Ilist (ata Ildlias- Patient), dienon ZU

tJbjeeten dir Beobachtung. — Während der ganzen

Curzeit bleibt der Harnstoff (ca. 38 g pro die)

gleiehmissig nnd eonstant, mit geringer Eriwlrang

beim Gebrauch des Kochbrunnens.

Die Ilarnsäureausscheidung wird quantitativ

nicht sehr bemerkbar verändert iufolge der Bäder,

wohl aber, wenn Xoobbninnon mitwirkt Die Ver-

mehrung hUt nach Aussetzen des Kochbrunnens an.

Aber qualitativ iiii'lcrn die Bäder die Hanisäure.

Diese geht von dem „gcbuudeueu" in den „freien"

Zustand Aber. Vom 9. Bade an sinkt die ngebnndene"

Harnsäure untnr den Nornialstand von 100 pCt Etwa

beim 20. Bade war die Harnsäure im 24 st. Urine

entweder völlig, oder doch grösstentheils in freiem, d. Ii.

ausseheidbarem Zoatande. Fflr dieses Geseti werden

Beobachtungen an einem Gesunden, 11 Rheumatikern,

3 Gicbtikem angefülirt. Der Gesunde hatte zu Anfang

der Badecur gebundene Harnsäure 89,3 pCt, nach et-

wa SO Bidem: 71,8 pCt Die Bheumatiker noeb

eharaeteristisehcr . z. B. einer lO.'!,.") pCt., ein anderer

65,8 pCt. zu Anfang gegen 0 nach ca. 20 Bädern. -•

Bei Gicbt mit frischem Anfalle s. B. 110,6 pCL, ein

anderer 78,4 pCt., ein dritter 68^8 pCt gegenüber 0
naeb ca. 20 Badern. Demgemäss fnrmulirt Pf.

das Gesetz, dass infolge der wiesbad. Badecur die

Urinbarnsäure in ganz freiem oderdoeh weniger
gebundenciu Zustande ausgeschieden wird.

Bi'i diT Gicht ist Gebundensoin der Harnsäure gleich-

zeitig mit dem acuten Anfall; Schmcrznachlass
mit der Ausseheidbarkeit der Harnsäure. Die

Badecur in W. mildert demgemSss bei Giobt und
Rheumatismus die .Schmenen.

Die Ueiutz'schc Uarnsäurebesli mmung ge-

stattet auf die irirfclieh im Urine auagesehiedene Harn-

säure keinen .Scbluss. Dafür wird eine ansebnliobe

Reihe von Beobachtungen mitgcthcilt, hier tibergangen.

Nach dicsur .Methode be»timmt zeigt sich beim Ge-
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aunden und Rheumatiker am KikIc der Badecur die

Harnsiure im 84 st. ürin vermehrt, i. B. 0,64:0,79

oder 0,15:18 oder 0,86:0,49. Aber bei Gicht-

kranken ist die so bestimmte Harnsäure verringert

nach dem 2a Bade, z. B. 0,73:0,58; 0.44:Ü,25;

0,80 : 0,88 n. s. w. (im Gänsen 10 lllle).

Deshalb spriclit Verf. dieser ei^^enthümlichen Ver-

.schiedenhi it im Verhalten l»ei Giclit und Xieht-lTjcht

eine diagnostische Bedeutung zu. „Wenn", behauptet

er, „in einem sweifelhaften Falle beim 90. Bade
Hie Menge der Heintz'schen Harnsäure für

24 Stunden sich beträchtlich (fegen Curanfantr)

vermindert zeigt, so kann man Gicht anneh-
men, da diese Verminderung der Heintz'sehen Harn-

säure aber auch bei wirklicher Gicht fehlen kann, so

darf man nicht umgekehrt schliessen: Es ist beim Peb-

len nicht Gicht vorlianden.

«Die Auascbeidbaikeit der Hamdare und ihre

Sehvankongen bebenadien das Bild der Gicht*

(89). Buxton, eine Art Wildbad (indifferente Therme,

SZ" F.) mit sehr viel Sti«-k>tHfr, wird empirisch be-

nutzt gegen Hbeuma, Gicht, Ncuralgieen uud Lähmung,

Haut- und Frauenkrankheiten, Catanhe der Luftwege,

chirurgische Einwirkungen gegen Trauma ete.; das

Wasser wird getrunken und su Bädern benutzt.

(92;. In Peterhoad ist von der schottischen

meteorologischen Gesellschaft eine I Jahre und ;* Monate

umfassende Beobachtungsrcihc über lagliche i'euiperatur-

niatSnde des Meeres ausgefiihrt worden. Das Resultat

ist, dass die Sommerwärme sehr allmälig auf die Wasser-

värme einwirkt. Erst Ende August ist letztere am

hSehsten. Waaser kühlt langsamer ab, als die umge-

bende Luft: enteres hat im November tint mittlere

Temperatur von fi", im December eine solche VOn ?•

höher als die Luft Deshalb ist Seebaden in den war-

men Tagen des FrOhsommers gerihrlicher, ab an ktthlen

Tagen des Spätherbstes. Ende Oetober bt das Meer

so warm, als Mitt*" .Tuni, SO da-.s i,'r-nannten Pati'ii

als Grenzen der Seebadsaison angesehen werden können.

Sohwimmen in das offene Heer bt mdst dn geAbrlidies

Experiment. Im Anfang der Saison Ut eine allmilige

Gewöhnung anrurathen, ähnlich wie Alpensteiper vorher

sich acclimatisireu müssen. „Ivrampf der Schwimmer

tritt meist im Anfang der Saison ein. Es ist schwer

xu erklären, warum ein geübter Schwimmer plötzlich

versinkt. Wahrscheinlich ist ein «Herzkrampf*, ein Auf-

hören der lieratbätigkeit die Ursache. — Eine andere

Ursaehe kann Zerreissen des Trommelfelb dureb Wasser-

druck sein; es folgt dann plötzlich „Ohrschwinder und

Bewu.sstlosigk'^it. .\uf das zarte Organ di^s <.thn s -1!

also immer gebührende Rücksicht genoiumeu werden.

Der amerikanisdhe Ohrenarst Laurenee Turnbull be*

sehrdbi eine Reihe schwerer Ohrcnerkrankungen als

Folge unvorsichtiger Seebäder, r.u häuligr-r und zu lange

ausgedehnter. Das Ohr soll immer gegen das Eindrin-

gen des Waasers geacbfltst werden. Damen flran dies

am besten durrh wasserdiebte Mfitien, Mlnner durch

Watte-Tampons.

i. Cnr mit käMtllehca iädern, iriuen> MaMMrca,
ItwIUcni (ltlkc% IimIn cto.).

94) K8hner, Das eleehbehe Luftbad. iDterast
klin. Rundschau. 18. April. - 95) lM"maine poisoning

by Koumiss. Bnt. med. .lune 16. p. 1331. (Im .'ul

1898 war in Jeleznovodsk, einem der besuchtesten Bad'

orte des Kaukasus, grösste Bestürzung, weil an fast 100

Patienten lebensgefihrliehe Vergiftungserseheinungen in

Folge von Kumissgcnuss eingetreti ii wan-n. Bekanntlich

geschieht hei den Kirghisen und Baschkiren die Berei-

tung des genannten Getränkes in Schläuchen, welche

aus Pferdebaut gemacht sind. Letztere ist getrocknet

und getiuebert, die Haarfläcbe nach aussen. Die Stuten-

milch darin wird auf verschiedene Art in Gährung ge-

liracht. durcii Zusatz von einer Mi.schung Honig mit

eineiii Stück frischer l'ferdehaut oder einer alten

Kupfermünze. Anderswo geschieht die Darstellung in

hölzernen, sehr sauber gehaltenen Becken, in dem b <
-

richteten Falle muss £e Sauberkeit nicht sehr hoch-

gradig gewesen .sein; die Becken war nicht ausgebrüht.,

nur mit warmem Walser ausgewaschen worden. Aber
seit 20 .lalircn war das nicht anders geschehen, ohne

ülile Folgen, ebenso .seit Menseheuj^cdenken nicht anders.

Ks bleibt unerklärlich, doch ThataaGbe» dass irgend ein

unbekanntes Gähningsproduet, eine Ptomaine in dieser

Kuniisslliissii^keit i iil>tand, und dass fast 100 Menschen,

5 oder G sogar lebensgctahrlich, dadurch erkrankten.)
— 9(!) Lange, Die Soolbade- oder Trinkcur im Hause.

Halle. — 97) Mag 1, Carbbader nutürUehes Sprudel-

salz, Gebrauch und Vittübraueb desselben. J. B&d. Tl.

S. 150. 97) Benoit du Martouret, Etüde cora-

paratif de l'i liiiiination de l acide urique par les bain>

des vapeurs Ih' rebinthinees seches de pin Mugho frais

et les tiaitements hydromin^raui. Lyon med. LXXVL
p. 25.

(97). Die Geschichte der FabricatiOD des Carls-

bader Salles, welch« dnndi Nik. Borries, Cand. med.,

1733 begonnen wurde. Zcitgemä.ss fortschreitende Fa-

bricationsverbesserungcn, bis 1882 E. Ludwig die

gegenwärtig bestehende Methode augiebt. AngebUch

werden jShrlieh an 100000 kg diesei Salles vMbn»^
Das heulige Product cntbUt In 100:

Kohlensaures Lithium 0.90,

Doppeltkobleusaures Natrium 86,11,

Sdiwefebaures Kaiiwm 3.31.

, Natrium 41,G2,

Chlomatrium 18,19,

Ftuurnatrium Spnien,

Borsaures Natrium 0,06,

Kiescisäurcanhydiid, EiMOOiyd, Kalk,

Magnesia Spuren,

Waaser 0.41.

K> entspricht 1 ^ <1 < ^ feinen Sabes dem Ge-

halte eines Liter Spnidelwas-'^r.

Es wird gewarnt vor Imitalioneu und Vermisciiuu-

gen und „den Namen missbranehenden* Artebeteo.

wie: Carlsbader Mineralbier.

i'OSi. ni<' Fichtennadel-Danipfljäder wirkten Lei

Artliritis und Arlcriosclerosc und bei Urolithiasis heil-

sam und brachten Hamsänreauasckeidttnf in ansehn-

licher Quantität hervor, nachdem wiederiiolte Curen in

Fvian und in Contrexeville völlig vergeblich ge-

wesen waren. Die Uamanalyseu beim Abschiede aus

den genannten Ourorten, und tarn Yeivleieh nach 8

Dampfliädem und am Ende dieser Cur werden u:i Ori-

ginal mitgetbeilt : 0,78 gegen Spuren bei Beginn, und
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0,85 oder 0,i>*2 gegen Spuren bei Beginn in dem '2. FäIIc.

— Die bezügliche Austalt (ütabliss. thormo-rdsioeaz

«t IqrdroHierapiqiie) Hegt In Die (Drdme).

[Levertin, Alfred, Uebcr kohlensaure oder sugeu.

künstliche Nanheimer B&der. Hjrgiea. LVI. 4. S. 880
bis 387.

Ein solches Bad ist Dicht nur cia crütkluiiiiiges

Hentonieum, sondeni aaeb daa bette AbhSrtiingsinittel,

welches wir besitzen, um einer ver/äi leiten, d. h.

weniger functionstauglichen Haut ihren Tonus wirdcr-

zugebeu und ihr geschwächtes lieactiouiiYcriuögcu zu

stimiitizeD. Seit mehreraa Jahren gebraudit Levertin

das Vergleichungsweise kühin Kohlensäurebad bei der

Nachbehandlung nach den wannen Massagebädem und

als ein nützliches Abhärtuogsmittel nach einer Menge

von Wannbadeeuren fOr Rheamatiker nnd Arttiiitiker,

Eins von den besten Abliärtuugsmittcln für eine ge-

sunde und lebenskräftige Haut ist da«, gema.'vsigte Warm-

luftbad oder die finnische Badstube. Göbel hat den

Yonehlaf gemaebt, unter einem höheren Dmeke an*

geführ 100 Liter Wasser in einem kleineren Cvlinder

zu impragniren und behauptet, in einem gewöhnlichen

Wassermischungsventile das warme Wasser, welches hier

sastxömt, mit einer hintingllehen Menge von Kohlen»

säure sicher impriignin-n 7U können, ri..'!..-' mischte

einen Theil unter dem Drucke von 4 Atm. imprägnirteu

kalten WaMen mit 8 Thailen hdaaen Waasera, und in

diaaer Miicbunc, velefae jettt 88 leigte, wurden

augenblicklich die hineingesteckten Fisipf-r mit Tausen-

den von kleinen Kuhlcnsäurcblaseu belegt^ ohne dass

diese im Freien weggingen. Bm solehea Bad kostet

1 Krone 70 Ocre.

Die Mischt II) <,'*Mi iK-s Verfassers sind:

Für ein schwiiches N.-Bad: Nalr. bicarbou. 250 g,

Kreaanaeherlaugc -/j Liter und Salzsäure 800 g. Für

ein mittelstarkes N.-Bad: Natr. bicarbon. 400 g, Kreus>

nacherlauge 1 Liter und Salzsäure öOO g. Für ein

starkes N.-Bad: Natr. bicarbon. 500 g, Kreuznacher-

lauga 1,5 Liter nnd Salaiaui« 700 g.

A. fr. Kkland (Stoekholm).]

K. Carerte.

99) B r a d s h a w 's Dictionar}' of batbing places and
climatic health resorta. London. (In England sehr weit
verbreitet. Da» Namenverziichniss der praktisoheo

Aerzte in Bädern unzuvi rlässig ; (iestorbene als Lebende
aufgeführt. — Indicationen nicht immer corrcot aufge-

stellt.) Br. m. J. M.«y 12. 94. 1030. - 100) Bau-
donin, Marcel, Une < \,'ursiun hydrologique aux Etats-

Unis et dans le Far West americain. Gaz. des hö]>it.

No. 68. 11. Avril.— 101)Ciroiez: its health and climate.

Par n. Evelyn Crook. London. (Br. .1. may 12.

p. 1086). — 102) Bad Niederbroun im Elsas» von

A- Mayer. Berl. kL Wschr., 28. Mai. S. 527. (E. B.

Station d. Linie SaargemOnd-Hagenau-Strassbuix. an dar
östlichen Seite der Togesen: 199 m SeehShe. Der
Winterberg im Norden, 5^1 m buch. Landschaft herr-

ln'h, historisch interessant; Einriehlunij ih i-h liiiidlich;

H U : ^^ut. Die Ilaupttrinkiiuellc ist eine eriii|4v luicli-

saU<iueUe mit 4,7 Bestaodtbeilen io 1 1, davon 6
Cblomatrium, 0,4 doppeltkohlensaures Calcium nnd
0,01 Eisen.) — lOS) Preysz. K.. Si.'.fok und die

Bäder Ungarns. Budapest. — 104) Yeragutb, C,

St. .Moritz und seine Eisenquellen. 2. AuH. Mit 1

Karte und 1 Tafel. Chur. — 105) Balten, O. v..

Die Nord- und Ostseebäder. Mit 2 Karten. Wien. —
106) Les Eaux-Bonni s les Kaux-rhaudes et

Icurs en\ironnes (Ha-si s F'yri 'i- i-s . Paris. 107)

1. Trecclles Fox, Uow to usc thc Baths; ."^trath-

peffer Spa. London. - 108) W. H. Robertson,
A guide to tbe use of the B ux t u n ;Buxtün) 1. 25 edit. —

109) Ueber Levico, Honcet,'no und Levsin, von
Ewald. D. med. Wschr. N... -24. V. Beibl." 110)

Hyde, Samuel, Thc natural mineral waters of Bux-
ton, their indicatiotis and modes of application. Br.

m.) Dcc. S p. 139. Mehrere Quellen aus Kalkstein
entspringend. 82* F. Freies Stfckstof^. TndMÜBrente

Quellen wir (lasttin und Wildbad. Indicationen:

Rheumatismus, (iicht. Neuralgie, Lähmungen, Anämie,
Hautkrankheiten, Frauenkrankheiten, UalsaifectioDen,

Trauniai. (jeleokaffecUonen etc. — 111) Clar, Conrad,
Zur Climatologie nnd Hvdrologie des KQstenlandes.

W. kl. Wschr. No. 10. (i^chwefclthermen [30.5 "], von

St Stefano in Istrien. Analyse 18.>8, von Hauer.)
— 112) Ponikle, Stanislaus, Zakopane in der pol-

nischen Tatra in Galizien als klimatische Höhen-
station. Mit 8 Illustration. Wien. (Subalpine kleine

Station auf der Grenze Galiziens und Ungarns, 49,02 "

n. B. und 36,48" n. 1j. (fentralkarpathen.) (iriunt

kern von kalkigem Vorgebirge umgeben. 2000— 2fit'>0 m
hoch. KaltwasserbeilanstaltcD. £ine 20,4 " warme
mnidquelte im Olesjrskathale wird tum Baden benutst.)
— \^'^^ Krev, A., .Xphnrismen über Baden-Badens
Curm. und Indicationen. Ther. M. IL S. 215. (Nichts

Neues.) 114) Derselbe, Baden-Baden als Curort.

3. Aull. Baden. — 119) Les eaux de Chätcl-Guyon,

leurs eifets therap. (Commnication fidte an eongri s inter-

net de Rome). Supplement tb^rap. an mercredi m^d.
No. 2. (Nichts Neues.) — 116) Mav, K.. Zur Kennt-
niss der Adclhaidsiiuelle. Münch, m. Wschr. München.
S. 959. — 117) liiademano, £., Die neueren Helgo-

linder Badeebriohtungen. D. BSd. V. S. 157.

(100). Baudouin war Regieruugscommissar zur

Chicago-Ansstellnng und benutrte diese Stellung snr

Bereisung des fernen Westens der amerikanischen Union.

Seine Bemerkungen über die zahlreichen Curr^rto sind

lebhaft, interessant und diese werden durch Holzschnitte

der beschriebenen OertUdifceiten und Onranstalten Ter-

anschaulicbt. Der grosse Salzsee (Mormonen) bringt

zuerst Sattle Lake City und dabei den ganz jungen

Curort Garfield Beacb oder Saltain Beach zur

Xenntniaanabme mit grandiosen Binriebtangen. Die

Bäder (22 pCt. Sab), mitten im See, auf Pfählen. Das

W'asser hebt in die Höhe, Schwimmen kaum möglich.

Am Gestade des stillen Occan, nicht gar zu weit vom

Salasea, in der Naehbarsebaft van Santa Qras md
Montarej, liegt d.as ßros<;artip:e Hotel del Monte,

eine vernehme, nur für Millionürc berechnete clima-

ttehe Stafioa. Die Badeanstalten aber grossartig.

Coronado Beaeh, bei San Diego, herrlicheo

Klima tinverpleiehlieh mild. Temperatur im Winter

9«, Frühling 12", üommer 16» Herbst 14,5» R.

Sdiwaaknngen hfiehstens 10*. Regenmenge jShrUeh

S5 «cm. Jahflidi höchstens 84 Itegentagc. Daa Mineral»

Wasser hoilaam gegen Knuikbeitan der Leber nnd der

Nieren.

Zwiaehen DeuTcr nnd San Francisco sind die be-

rühmten Glenwood .Springs, 89—48* B., gOgSB

Gicht. Rheuma und Hautkrankheiten.

Colorado Springs, klimatischer Curort; Indica-
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tion wie Davos. Von September bis April nie Ik'gen,

kein Sebnee. In d«r Mibe StablqaeUea und «Ikaliicbe

SHiL-rliiigp vom Mtp'- M.tniton (Navqoi, Shoebon«,

Little Chief uod Ironspring).

Weiter, am nördliebeo Paoifio, die Thermen von

Helena (Montana) mit dem Bvoadvater Hotel (Gold«

und Silberhergwerk, Ochsenzungcn-ronsorvoiiX Das Pana-

torium den UoteLs iat 120 m laog und 45 xa breit.

Das Waner, am Ur^>p^ung 57 R., ist im Banio

noch 80«

Ebenso werd-Mi bald am Southern Pacific, am Fusse

des Shasta-Gebirges, die üeilquclleu berühmt sein. Sie

sind erdig muiiatiscben Gebaltee. Der Berg ist ein er-

loschener Vulkan, iiiil ewigem Schnee. 4400 m hoch.

(Jan?. Californien ist riesig reich an Mineraliiiii lh n.

Um Chicago zahlreiche, noch unbenutzte Quellen.

Wankesba, auf der Beute Giieago-St. Paul IGaneapo-

Iis iN' • iti Hiiiptort für .Südamerika. Der Brunoeo

Bcthe>da durch jjanz .\merika, selbst nach Europa

versandt, gegen Diabetes und Bright'scbe Jüraokheit.

Im Osten findet aidi dann femer Bedford*»

Springs in Pensylvanion. Diese Brunnen gei^tn Magen>,

Leber- und Nierenkran kheiten sind seit d'Mn 17. .Tahr-

bundert in tiebrauch. Hier, im Osten Amerikas, haben

die Chirorte eine der eunqMUseben ebenbürtige Entwieke»

inag erfahren. Z. B.

:

Poland .Springs, ungefähr 5 Meilen von Danville-

Junction, zwischen Fortland und .Monreal, an der Grand

Trunk Eisenbabn. 18S9 nar das noeb ein Dorf; beute

lahrt man dorthin in sechsspännigen Kutschen. Das

Hotel hat mehr, als 500 Wohnzimmer. Die Quellen

sind alkalisch und in (iebraucb gegen Nieren- und

Blasenleiden.

Saratoga, auf der Route New-Yitrk-Montreal hat

ein Hotel (le grand Union Höt.), welciies eine Art

Weltwunder ist Dasselbe besitzt 2000 Wohnräume, das

Curpublieum ibnelt dem von Carlsbad, Viehj, Aacben.

Die Quellen waren schnu im sechszchntcii .Tahrhundert

berühmt. Gegenwärtig zeigt die Curliste al^ähriicb

über 80000 Gute, ffier eidstiren an 80 Titekquellan,

velebe angenebm sebmeekmi, 10 «arm. — Indiea-

1ii>ni'ii : Magen-, Leber-, Nierenleiden. Der Rrunnen-

versaud geht durch ganz Amerika und selbst nach

Europa. (Eisen; Erdearbonate.) Die Namen sind bftufig

analog den europäischen: ,.Saraioga>Tieby -Spring, S.-

Kissingen -.Sp., Carlsbad-.Sp. etc.

(109). Ewald, dessen Uiitersiichutigen über das

Levico-Wasser genugsam bekannt sind (ct. dies. Werk

1899. n. S. 448.) giebt hier naeb eigner Ansobauung

Berii'i' ' r die Curorte Levicu. Rnncegno, Leysin.

Beide i i>ii;t uanntun Orte liegen nur wenige km von

einander in dum schonen äugarrathal. L. ist ein kleines

StädtcboD) etvas obeibalb eines Bergeees (Caldonaiio).

An der andern Seite steigt der Mont Fronte auf. Badc-

etablissements und HuteLs mit grösseren Ziergärten zur

See hin vor dem Flecken gelegen. Curbaus, stattUeb

mit schattiger Terrasse 5S0 m Seebfibe. 88 Badesellaa:

•2.3fi Fremdcn/.immcr. HoteN -^ihIh t. eoiufortabel. Im
N. und W. durch das Gebirge geschützt.

Roneegno, Dorfidien am Abbange des Monte To*

sobo. 535 m Seehöhe, gegen N. und W. geschützt, ehie

kleine Stunde obeibalb der Landstrasse und des

Flckt-ns Borge. Curhaus (Bagni di U.) mit prächtigem

Garten und schöner Aussicht. Kaltwassercur, Dampf-

bäder; eleotrische Bäder, Pneumo-Tberapie.) 180 Frem-

denzimmer in den oberen Stookweikea, das GtuM bk der

Art eines hwizerhotels I. Ranges, mit musterhaften

Closets, electrischem Lichte etc. Für Uauskranke beson-

den gOMiebnete Bada-Viscbe. Aueb kldnere, ebenfalls

empfeblenswcrthe Hotels. — Die Quelle liegt etwa

45 m hühor am Bi'r^"\ erst vor Ifi .lahren entdeckt und

gefasst. Dos beruntergeleitete Wasser sammelt sich in

Crranit-BeservoirB. Das sedimentirende Oker •Wasser

wird zu H LiJ- rn In uul^t : das zum Trinken bestimmte

Wasser wird vor Einfüllung in die bekannten Flasciien

geklärt. — Hier ist also Gelegenheit, zarte, anämische

Personen Bisen-Arsen-Wasser trinken su lassen neben

gleiebsettigem Aufenthalt bi dem berrliehen Klima.

Roneegno liegt fem von Strassenstaub. 535 ni h"cb,

ist trocken, windstill, massig warm. Die höchste Tem-

peratur fibersteigt selten 88« C. Naeb E.*s Bedfinken

verdient die Lage von K«nccgno den Vorzug.

Ein anderer Höhe ru-ur ort in der Nähe des Genfer

Sees ist noch nicht seit lauge und nicht genügend be-

kannt: Lejrsin s. Aigis im Rbonetbal. Das Dörfchen

liegt in nächster Nahe der Strasse, die vorn Rhoti' Thal

nach dem Canton Bern führt, in 1264 m Höhe und mit

herrlichem Klima. Ein Hotel in 1450 m Höbe ist seit

Kursem als Sanatoriura att%eba«t und als Winter-

st.-itinr, bfniitzt. Gegen N. und N. W. d'.irch die be-

waldeten Abhänge der Tours d'.\y und de Mayen

(8800 m) gesehfitat, mit der Front gegen S. 0. und S.

Lage obeibalb der Tbalnebel. Letstere gehen nie höber

als etwa 1200 m: obt-n ist eine vollständig klare At-

tiixsphiire. £. erlebte aui 24. April: Unten im Thale

Regen und schwere Wolken, oben blauer ffimmel und

Sonnenschein; einzelne Wolken zu Füssen dahinziehend.

Das Sanatorium ist nicht Ilötel. s'^ndern Kranken-

Anstalt. Hygieine vollkommen. Peinlichste Sauberkeit

naeb jeder Ittobtnng. Gedeekte Galerien und See-

btnes, in denen Kranke bis spät Abends im Winter

liegen oliiie zu frieren. Herrlichste Scenerie , Cirkel

von Schnee- und Eisbergen, gegen S. durch den Dent

du Midi abgescblosieB.

(118). Vorlng mit Disoussioo, anveldier sidi be-

theiligcn Vogel und Ziemssen. Die Wirksamkeit des

Was>ers nach den bekannten Indicatiooen betont, die

Mangelhaftigkeit der loealen Einriebtungen bedauert

AusfQbrliebe Gesdiiebte der Quelle ueit dem Jabre 728.

wann der heil. Kilian nelnn «kr »Quelle eine Capelle

baut«. d95 zerstören die Hunnen Bencdictbeuero und

die Quelle. — Die Heilkraft derselben gerittb in Ter-

gessenbeit; Legenden von verborgenen Schatten daselbst

bilden --ich. 1159 Nachgrabungen durch Abt Walter

bei Fackelschein ; es entzünden sich Gase (Kohlenwasser-

stolO- Seit 1580 Besueb von Hersogen und Ffirsteo.

Naeb der Säcularisation des Klosters (1803) gelangte

die Quelle in den Besitz von Privaten, die erst hin-

reichende Maassregelu zur Gründung eines würdigen

Ourortes ergriffen.
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(117). Seit 2 Jahren ins alte Badeliaus in Helgo-

land niedergerissen, ein neues dafiir (' 4 Million Mark")

geschaffen. £s liegt an der äussersten Südseite des

Unterlandes, nnmittelbar am Strande; die Grondmanem
wegen Sturmfluth besonders fest: SO m breit, (>5 m
lang. Da.s Seewassor wird duroh Pulsometcr an)?o->M^fn

;

die Hündung des Saugrohrcs 'MM m vuiu ^-t^ande. Das

Wasser tritt rein nod klar ein. Im Pulaomoter vird

das Wasser um 5^ (kOnftig durch zutreffende Ver-

änderung) 2—3* wärmer, als in der .See.

Die Schwimmhalle bildet den Haupt- und Mittel-

punet des Gebindes, 80 m lang. 95 m breit, 15 m
hi'ch. ßOO com Was.ser. mit fi^rtwHhierid<T Ernciiening.

2 mal wöchentlich völlig geleert und gereinigt. Im

Schwimmbassin „künstlicher Wellenschlag", ben'orge-

bracbt dnreh einen dreikantigen Holskasten, der auf

iiM-r Kaiitc balani'irt, ijffiiilt umstürzt, leer sieh auf-

richtet, intermittirend. Wellen vun 2 m Liingc und

10 cbm Volum. — Alle Arten Donoben; griechisdi»

rSmiscbcs Bad. — Die ESnselwannen sehr kostbar

r400 Mark) au- t'..rzt !lan : 0,4 cbm Inhalt. Inhalatorium

für Seewasser, auch Fichteunadelextract. Ruheraum

mit Springbrunnen, Aquarium etc. Grundrias des 6e-

bi&udM ist der Besebreibung beigegeben.

fn <• r va 1 1 . .1. I'!.. Dif Mreri '>' i:r,iii>i:rt SW'msi.i'i

Eine klimato- therapeutische Studie. £ira. XVlil. b.

S. 186-144.

Das Sommerklima Strdmstad*s diaraeterisirt B. knrs

in folgender Weise: Die Tage sind massig warm mit

cinor Temperatur, welche auch Abends und Xarlns

wenig unter die üittclwiinne herabsinkt. Die Luit-

feuebtigkeit ist miasig und egd mit am öftesten klarem

nimmcl, kräftigem Sonnenlichte und relativ wenigen

Regentagen. Die Ventilatinn ist bedeutend ohne jedoch

einiges nennenswerthes Unbehagen zu verurüachen, wa>

der WSrme der Winde, ihrer missigen Feuchtigkeit und

dem Sehufze. welchen die Susser-t am Mf-n-srandc

liegenden In>eln geben, zugeschrieben werden muss.

Dieses Klima muss also su den mittelstark tonisirenden

gerechnet werden und paast mitbin sehr wobl fOr die

Behandlung des Rheumafisnnis und des Blutmangels

sowie auch gewisser Nervenkrankheiten, besonders

solcher, wekbe auf rbenmatisehem Boden stehen oder

TOn Blutmangel und schlechter Nutritiun abhängig sind.

A. Fr. Ekland (Stockholm).]

Geriehtsarzueikunde
bearbeitet von

Prof. Dr. E. Ritter v. HOFlhfANN in Wien.

1. iu fiesuiMtgebiet der gerieliUieliea leiiein

bcMM Wcfke wU AiMUm.

1) Pabon, L., Manuel juridique des ra^dedns, des
dentistes et des sages-femmes. IH. — 2) Sej'dcl, K. J.,

Leitladen der gerichtlichen Mediciu. 8. — 3) Gott-
schalk. K., Grundriss der gerichtlichen Medicin. 8.

' 4) Borntraeger, J., Compendium der gerichts*

Srstlichen Praiis. 0. Mit 14 Abbildungen. — 5) Berge

•

ron. H., Revue de mi'dceine b'gale et de jurisprudenee

iiiedicale. 8. — ()! l! e i II s Ii r rg , .1., .Nauka o soudnim
b-karstvi. gr. S. ;_Lehrtnicli 'Kt ;;i iielitl. Medicin. IV.

Theil.) — 7) Lacassagne. .\.. Les medixin.s experts

devant les tribunaux et les hnnoraires de medecins
d'apres le decret du 21.Nrivembre S, iiü'I \reli.

de Tanthropol. crim. 1893. — 8) AnonMii. Hnno-

raires des m6decins-e\pertv. .\nn. d"h\g. pnbl. .X.XXI.

p. 891. — 9) Constant, Ch., L'article 317 du code

de proc'-durc civile et l'expertise m^dioo-legale. Ibidem

p. 72. — 10) Strassner, Zeugen- oder Sachvcr-

stindigengebähren. Zeitschr. f. Medicinslb. S. 84. (Vor-

bereitungshandlang SU einem Gutachten.) — 11) Borri,

JahrcabwirU der RMMiii(ra »Mllelw. ISS«. Dd. I.

L., L'csercizio delle strade ferrate nei »uoi rapporti con
la medicina dudiziaria. 8. — 12) Lechoppie, Nou-
velle l^gblation m^dicale. gr. 8.

Lacassagne (7) kiitisirk die Bastimmungen der

Verordnung vom 31. November 1898 betreffend die

Wahl der Gerichtsärzte und deren Gebiihrentarif

(s. letzten Her.). Nach Art. 1 werden die Experten

bei den Tribunalen alljahrlieh neu bestallt und iwar

durcii das Obergericht auf Vorschlag des Gerichtes erster

Instanz. Die Hesfallt' n erhalten den Titel .expert de-

vant les tribunaux". Es können nur französische Aerztc

hiemu gewShlt werden, «elebe bereits mindestens 5 Jahre

practieirt haben und im Gerichtsbezirk w ihm n. L. ba-

anstandt t. da-.x nic-hf gericht>arzt!ieli.' Vorbildung nur

Bedingung gemacht und die Professoren und Docenten

der gerichtlieben Medicin nioht beaonden genannt

wurden.
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Die Aiiiiale> iJ"li_\ gi-ne publ. (8) publicirt'O fla,s

Gesetz vom 21. Noveinher 1893 über die Hcstallung

uud Uonoriruug gericbtäarslicber Sachver-

stlndiger.

Constaot 00 l - a-iTigt z\irii Art. 317 des fraii/i>-

sischeii b lirporl i eil f Ii tt e >e t z b lu- h p s den Zusatz.

dass bei deu betreilendcn gericbtsarztlichen l.'n-

terinchungen die betbeiligten Parteien niemab an-

wesend sein dürfen, aber sich durch einen von ihnt ii

zu wählenden Arzt vertn-ten lassen können, welcher

sich aber in die lutersuchung selbst nicht ciniucngen

darf.

AIh erweiterte Aiisi;nlir seiner 1S9'2 erschifticui'n

Monographie bringt Borri (II) ein den Eisenbahn

-

dienst in seinen gerichtlichen Beziehungen
bebandelndes Handbod^ velebes viel Winennrerthes

'-nthalt. Fr behandelt darin vorzujjswcise die Fisen-

bahnverletzungen und ihre Folgen, die auf Eisenbahnen

begangenen Verbrechen und Selbstmorde und die Eisen-

balinbygiene. D«n Bnebe ist «ine reiebe Zwaoiaien-

stdlnng der betreffmden Litentar beigefOgt.

II. üeiegraphlen and JearaalaafMU«.

A. GriminalitÄt und Verturecheranthropologie.

1) Corre, A., L'ethnogiajjbie criminelle. 12. —
2) Mac -Donald, A., Le crimiutl-type dans quelques

forraes gravis de la criminalitc. 8. — 8) Lombroso,
C, Neue Fortschritte in den Verbrerherstudien. Aus
dem Italien, von Merian. 12. — 4) Koch. J. L. A..

D'w Frage nach dem geborenen Verbreciier. trr. S. -

5) Grassl. ,1.. ,1 >t liio(uente nafo". Friedr. Bl. ä4

11. 146. fi; H »:imann. F.. Un criminal anthropo-

bjgy. £dinb. med. Journ. Febr. p. 697. — 7) Nücke,
P., Die Criminalanthropologie, ihr jctzijrrr ."Standpunkt,

ihre ferneren Aufgaben und ihr Verhiilttii^s zur i'.sychia-

trie. Oer Irrenfreund. No. 3 u. 4 und Wiciu r allgem.

med. Ziitg. No. .'^I. - 8) Benedikt, M.. Verbrechen

und Wahnsinn beim Weibe. Wien. med. Wocbeoschr.
No. 19. — 9) Weir, J., CrImInaIanthropoi<i^e. New
York Record. No. 3. — 10 Kirn, l eber den gegen-

vrärtigen Stand der ('riuiinalautliropulogie. Allg. Ztsehr.

f. Psvcli, u. psych. -gerichtl. Med. ."iU. No. 3 u. 4. -

U) EUi«« U., 'Verbrecher und Verbrechen. UitTTaf.
u. Textillustr. 8. Uebers. von H. Kurella. — 12)
Benedikt. M., The nioral insanity and its relations

to criminology. Journ. of nient. seienec. Oct. p. .'^»;>1.

13) Lombroso. C, Mancanza di lipo cliiiro negli

uomini di genio. Lombroso's Arch. p. 182. Con una
tarola. — 14) Derselbe. II tipo nei rei selvai^. Con
una tavola. Ibid. p. ')70. — 1.'»' Anonym., Dynamite
et Dynamiteurs. .\nn. d'liyg. ]iuld. .\.\.\1. ]i. 3-'l. —
16) Massenet. H.. S>ni Iqucs eauses sociales du crime.

Lyoner These. (Bespricht die sociale Hisero, den Alco-

holismut und andere UfBaeben des Verbreebens und die

Nutalosigkeit der Bcstraf\inKcn.) — 17) Legrain, I.a

mMecinc b-^ale du d'-geni-n-. .\m'1i. d-" Tanthnip. crim.

p. 1. : Liint;i're Abhan<llun^' iibt r r)i'i;i'nrrirl'', ilirc ge-

ricbtüärzlücbe Beurtbeilung und die bcbutzmaassregeln
gjegea aolebe Personen.) — 18) Laurent, B., Lea ma-
riages eonsanguines es U.s degenercscences. Ibid. p. 166.
— 19) Morel, .1. (Ghcntj, The necd of special aecnm-
modation f«ir the degenerate. .lourn. uf nient. si ii-nrr.

Oct. ."j91. 20) Lcuffen, Statistik der Messeratlarcii

in Köln pro 1893. Zeitschr. f. Medicinalb. S. 89. —
21) Dumaz, J., Lea iaceodiaires en Savoie awpointde
vue m^dico-legal. Etüde sur la dömeaee l^le. Ann.
m^Aice-psjrchol. LVII. 8. p. 870. — S8) Algert, G.,

0>.>>cnazioni >tati-.tico-clinichc sul crimin ili-pazzi. I.i rn-

broso's Arch. p. 408. — 23) Zakrewsky. .1., La
theorie et la pratique du droit crirainel. Arch. de I'an-

throp. crim. p. 27. (Juridische Abhandlung.) — 34)
Treves. Socialismo e diritto civile. Lombroso's Areh.

p. 5.30. 25) Lf". di'bits impoursuivis. Ibid. p. CA\

(Die unverfolgt bleibenden Verbrechen. Juridische .\r-

beit mit ."Statistik solcher Vorkommnisse.) — 26) Tarde.
U., Les crimes de baine. Ibid. p. 242. (Juhd. Ab-
handlung.) — 27) Gonze, J., Theorie du crime. Ibid.
p.'2.')5. (Jurid. .\bhandl.) — 28) Ferrcro, G., Lc
crime d'aduUere. Son pass<-; son avenir. Ibid. p. 892.

(Bespricht die Frage, ob und wie der Ehebruch als Ver-

breciien bestraft werden solL) — 29) Viassi, P., Sul
lenodnio. Ibid. XV. p. S68. (Abhandl. flber das Ver-
brechen der Kupp'^li'i.) — 30) Fan o, G., Criminali e

prostitute in Oriente. Ibid. p. 13. (ViMbreiUinp der

Prostitution im Orient.) — 81) Vau Ilauiel, La cri-

minaütc feminine aus Pays-Bas. Arch. de i'anthropoL

crim. p. 885. — 82) Maaeb, F., Heimweh und Ver-
brechen. Ein Beilrag zum .'Strafgesetzbuch. Rrochur-".

— 33) Aubry et Corre, Documents de criaiiiiologir-

retrospective. Arch. de l'anthrop. crim. p. 181, 322 et

684. — 84) Bonanno, G., Roasi,U., Koncoroai e

Brünnl, Proeessieriminali atnffisH antropologieamente.

Lombroso's Arch. p. 416. i^Anthropologische Aufnahmr
von Verbrechern.) — 35) Laschi. roggi, Roncoroni.
Bruni, Lombroso, Processi criminali studiati antro-

pologicaraeote. Ibid. p. 108—118. (Anthropologische

Aufitahme von Yerbreeben.) — 86) Lombroso e Car-
rara, .'^oldato epilettico. Ibid. p. 283. (Anfhropolog.

.\ufnahnie.) — 37) Roncoroni e Bruni, Hei nati e

d'occasione. Ibid. p. 287. ( Anthropol. Aufnahmen.) —
— 89) ßossi, V., Studi sopra una seconda eeuturia di

criminali comparati con quclli della prima oentoria.

Ibid. p. 322 c 497, — 39) Roncoroni e Carrara,
II nietodo naturale Scrgi di clissificazione umana. Pro-

posta sul).! ti . liit a V apiilii-azioni alla psichiatria e alla

medicina legale. Ibid. p. 205. — 40) Camuset, De
Tabsenee du ohevaucbement habitael de la partie ao-

tericure des arcades dentaires comme stigmate de di-

g.'nerescence. .\nn. niddio-psychol. LIl. 8. p. 861. —
4 1 ) Tcnchini, L., Sull indice ilio-pelvico (Sergi) dei

criminali. l-omliroso's Arch. p. 359. — 42) Spoto, S..

Polidactilia < degenerazione. Ibid. p. 1. — 43) AgO*
atini, C, Biflessi e sensibilitä in una eenturia di cri-

minali. Ibid. p. 572. — 44) Leppmann, Die crimi-

nalphysiol^igisclie und criminalpracti^ob''^ Rcdeutung de.s

Tiitowirens der Verbrecher. Vierteljahrssehr. f. gerichtl.

Med. VIII. .s. 193. — 45) Blaaio, A. de, ülteriori ri-

cerohe intomo al tatoaggio dei eaDwrriati napolitani

Lombroso*« Arcb. p. 510. — 46) Derselbe, II tata-

nggio diM camorri.'^ti e delle prostitnte di NapolL Und.

p^ 185. 47) (iouzer, J.. TatoueuTB et tatou^ mari-

times. Avce 8 lig. Arcb. de l'antbropol. crim. p. 33.

— 48) Abele. B., La letteratura e le belle arti nelle

earceri di Napoli. Lombroso's Ardi. p. 846. (Gedichte,

Zeichnungen und Kun'^twerke aus dem Gefängnis« in

Neapel. Mit Abbildungen.) - 49) Reusche, F., 6e-

fängnissstudit-n. 8. — .'><): Weir. Jos., Criminalpsycho-

logy. Med. Kecord. äept 8. p. 296. — 51) Bate-
man. F., On eriminal anttiropology. Edinb. Jenm.
Febr. p. 697.

Am Schluss seiner Besprechung de> „Delinquente

nato*, sagt (irassl (.'>): „Mag auch Lombroso zu

Folgerungen kommcu, die nicht Jedermann anerkenoeu

kann, das Verdienst bat er deberliob, dass man wieder

den Vcrbreeber und nicht das Vfrbrri'hen bei der

Begutachtung und I\>rschung im A i;:'- l"«"hioll. Dor

Kückücblag auf die juristische Ansicht wird nicht aus-

bleiben*.

Batemann (6) giebt eine kurse Zusammeafaamog
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des gcgeüw&rtigeo Stand«« dor CriminaUnthro*
pologie. Er enthilt ndi dm fliganen Ansidit, meint

jedoch es sei ehic geRhrliche D'^otriii und die Gesell-

schaft, wie sie jetzt besteht, kann die Aufstellung einer

eigenen ClasM Ton Griminalantenuten nieht zugeben

und nicht gestatten« daas jeder Lump cur BesehSnigung

von Verbrechen seine graue Substanz d^-schuldige.

Näcke (7) wendet sieb gegen die Lehre von «ge-

borenen Vtrbnxäuim'*, gesteht jedodi m» da» sie einen

Kern entliält, indem sie xeigt, daas bei den Yerbreelieni

die Indivi'lualität. <]\f nugcborene oder sccundnr ver-

änderte (iehirnorganisation eine grosse Holle spielt,

ytottat Bich die Forael anstellen lässt: Vei1>rechen

= ziz Ii;fJi\ itlualitai -\- Milieu. Als weitere Aufgaben

der Cr i III i Ii a 1 A n t h r-i |i !• 1 M ^^i ''n^zeicliin't \. : scharfe

Begrenguugdessen vasman „Yerbrccheu" nennen will; ge-

naue Feetatellong der „Degeneratiennetdien'', damit wo-

möglich internationul nncli gleieiier Schablone gearbeitet

und ver^jliehon Verden kann; Sichtung des Materials

nach Rasse, Beruf und Bildungsgrad und grössere Auf-

merksamkeit anf die Griisse nnd Configoretion des

Gehirns. D i- (iebirn bestimmt die Gestalt dcrSchädcl-

kapscl und ludirect des Gesichtes, nicht umgekehrt; so

lassen sich wahrscheinlich die verschiedeuen typischen

Untersebiede dieser llieile bei den einxelnen Rassen

auch auf solche des Gehirns, vielleicht aber andi anf

die verschiedene Geistes- und Gemüthsbildung zurück-

führen. Der Criminal-Anthropolog wird auch Sociolog

•ein mOssen. Mit der Psjebiatiie gemeinsam liat die

<'riminal-Anthropologie dann den Einfluss der Heredität,

der Lues, des Alcohols etc. zu bestimmen. Endlich

aber wird ihr die Aufgabe zufallen, der Psychologie

des VerbredierB naher sn treten. Dieses kann jededh

obhP uenaiie Kenntniss der Psychologie der veiM hit ilrnen

Volksschichten nicht geschehen. Der berufenste

Forscher wird natürlich der Strafaustaltsarzt sein, nur

muss man von ihm pqrohiatrisobe yorbildnng ver-

langen, da nur ein Irrenarzt die grosse Anzahl der

DcfectmenselMn im Gefängnisse wirklich linden und

näher sindinn kann. Besondwes Gewicht sei auf das

Studium der Entartungszeioben su legen. „Wenn*
sagt N. ,.sirh alles eben .Vngedeutete wirklich so ver-

halten sollte, wie ich stark vermutbe, so würde man

s. B. Kinder, Soldaten nnd Gezogene mit gehäuften

Entartungaieicfaen, als mit labilem Gleichgewicht des

Nerrensystems behaftet, gleich von TOnüwTein anders

behandeln müssen, als die l'cbrigen".

Bei der Besprechung des Werkes von Näcke
«Verbreehen nnd Wahnsinn beim Weibe* erkUrt

Benedikt (8) es sei ein Missverständniss, wenn er von

N. «u den Anhäogcrn des Type erirainci von Lombroso
gerechnet wird, weil er (B.) die Verschiedenartigkeit

der Eneibebnng der verseUedenen Yerbreeherqdelatten

betont habe. B.'.s Behauptung beruht auf Beobachtung,

zu der N. keine (ielegeuheit hattf. In der That kann

ein Einbruchsdieb oder ein echter Falschmünzer wie

ein IGtglied der Aeademie der Wissensehaftan aus-

•iehen ; aber er sieht nie nis v^'.r . in Räuber oder Dieb.

Ein Üäuber kann wie ein tapferer Reitergeneral aus-

sehen, aber er gleicht nie einem Dieb und Vagabunden

etc. B. beschwert sich ferner über die geringe Beach-

tung, welche seine Lehre vom geometriseh-gesets-
miis-igem Aufhau des Schädels, die Lehre von

deu Kugelschaleu, findet, die doch eine eminent prac-

tisehe Bedeutung habe. „Sie ermöglicht nämlieh, die

Localisatioo jeder bekannten funotionellen Stelle des

fiebirns am lebenden Kopfe durch Tasten — aufta-

linden'*.

Weir(9) ist ein warmer Anblnger der eriminal*

anthropologischen Lehren Lombroso's u. A. und
illusirirt dieses an der Hand von S \oni Chi'f-Defeetive

in Louisville geliebeneu Photographien und 2 .'^chädel-

skiasen. Eine Melf^rmige Erhebung der Sutora .sagit-

talis hat er nur 3 mal gesehen. I'n niiiiirende Augen-

brauenlx'lgen und vorstehende Baekcnknochen linden

sich bei allen instinctiven Verbrechern. Ebenso die

fliehende Stirn. Der abgebildete Veibreehersebidel

bat dnen ausgesprochenen pythecoiden Character und

eine grosse -\ehnlichkeit mit dem Neandenschädel und

anderen praehistorischen Schädeln. W. bestätigt die

Angaben Ottolenghi*s, daas €0 pCt der Yerimeher

abnorme Ohrmuscheln besitzen. Er hat niemals grosse

Ohren bei einem Gewohnheitsdieb gefunden und nie-

mals ein kleines bei eiueu Mörder. Wie sich die

Saebe bei Negern vevUUt, muss erst untersneht werden.

Die GesicfatsbUsse rflhrt wahrscheinlich von vaso-

motorischen Störungen her, die durch habituelle cere-

brale Cougestion veranlasst werden. W. hat 2S Gehirne

von Yerbreohem noteraudit, von denen 80 instinetive

und imbituelle Verbrecher waren. Bei 19 fand er

geringes Gewicht und ausgesprochene .Anomalien der

Windungen. Häutig linden sich Palten in den Augen-

winkeln nnd Stimmnseln und daher selbst bei jungen

Leuten ein gealterfts Aus.selieii. ri-ringerc Empfind-

lichkeit und leichtere Heilbarkeit von Wunden, häufige

Aehnlichkeit des Aussehens sind weitere Eigenschaften.

Ldter von Gefibignisaen kSnnen IHebe von M5rdern

nach den> (T>!sichtp unterscheiden. Frauen sind in

dieser Beziehung exccllente Physiognomisten. „leh

glaube* sddiasBk W. „dass iefa klar gezeigt habe, daas

der instinetive Tobiedier ein abnormes Individuum ist*.

Nach cim r Schilderung des gegenwärtigen Standes

der <"rim i na I
- A iith ropologic im Sinne Lombroso's

schliesst Kirn (10) wie folgt: Die sorgfältigste klinische

Forschung ist ausser Stande, einen anthropologischen

Yerbrecbertypos naobxuweisen, noch viel weniger be-

sondere Typen für verschiedene Verbrechcrarten. Eine

grosse Zahl von Gewohnheitsverbrecbeni unterscheidet

sidi In keiner Weise von dem Typus normaler Henschen.

Bei anderen finden wir angeborene oder crw .rbeiic Ab-

weichungen. Erstere beruhen auf erblicher Veran-

lagung, sind aber nur ausnahmsweise atavistiseher

Natur; vir nennen sie Degeneratioosseieben. Sie sind

vereinzelt wertMos, bedeuten aber, wenn mehrfach vor-

handen, Minderwcrthigkeit resp. Inferiorität verschiede-

nen Grades, doch nur selten unter dem ansgesprodienen

Bilde der Moral insanity. Unter den erworbenen Ab-

\veie!iun^'en spielt die in früher Jugend ervoibene

Rachitis die erste Holle.

Was sonst dem .geborenen Verbreeher* soge-
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srbriebeo wird, seine raonliscbe Stompfbcit. «ein Kaog^l

an Mitgefühl, an Reue und n;>wi<.f»en sind Tworben»"

Eig'-Dscbaften. Die Wissenschaft und Erfahrung mu!>s

die anfangs bestehmde Hypothese, das Gewohnheits-

Terbreeherthmn sei mit der Moni insanitjr in identn

firir- n. -tr'ingsictis zurüi^kw^isen. Dir irciterc Id<»ritili-

cirubg de» Verbrechers mit «lein Epileptiicer ist m> un-

wisseDscbaftltch, dass sie gar keiner ernsten Wider*

legoog bedarf. Auch bat der Charaeter des Verbrechers

ni'-ht das .Mind'^--.t<* in-l dem des Wilden <<ihr ^'.ir des

Kindes gemein. ^Heuie muss daher das Dogma vom

geborenen Verbreeher als gründlich widerlegt betrachtet

werden. Das Verbn ch'^rthum ist zum grossen Tbeile

Folge der socialen Verii.-iltnis^". S-weit die Anthro-

pologie bei BeurtheUung desM;lbeii in Betracht i^ommt,

handelt es neh vorwiegend um die Ldire von der

menschlichen Entartung, somit bildet die Criminalaathro-

pologie nur ein Capitel in der DefeBereseenz-Anthro-

pologie."

In einem in der Medieo- psjrehological Association au

Dublin gebriltent n V. rtrage vertritt Benedikt (12) fol*

gende Sützc: 1. An.- b- rene und erworbene moralische

Entartung ist an sich kein £ntj>chuldigungägrund bei

straijgeriebtliehen Aoklageo. S. Die Unxureehnnngs*

fähigkeit Ist nur auf die Fälle, in denen die Delicto im

Zustande eineracuten. fhr'iriischfn und p'rir.dis.-hen wirk-

iicben (ieistesstöruu)^ btgaugen wurden, zu begrenzen. 3.

Die CombiantioD von noralischer Eatartung mit Sprech»

sinn begründet keine l'nzurechnurigsrihigkcit. 4. Als Zwang

^'bsession) kennen blnss jen-- ineorreeton Acte b> zeich-

net werden, welche als unerwartete und nicht zu er-

warten gewesene Explosionen erscheinen. Wenn sie nur

als Exaltationen des gewohnUchen psyeholngiscbcn Ztt-

standes des Individuums auftreten, sind sie strafbar.

Die Frage wird klar, wenn wir uns fragen, was mit den

sogen. Umingm n geschehen habe.

Eine avUSUlige Erscheinung ist nat^h I.ombro.so

(13) bei genialen Menseben die verbältni.ssmässig

hiufige Ahv^ebnnf des Aussehens vom Typus ihrer

Nation. Di« Portnita von 18 berühmten Personen

illostriren di' se T?ehaiiptung.

,£iu neuer Beweis' sagt Lombruso (14) „dafür,

dass der Yerbrcehertypus häufig (piu spesso) ein

ROekfall in die Periode der Wildheit, ist die von Vielen

geraachte U'-ubacltung, dass bei den barbarisrlu n Völ-

kern dieser T^pus vollständig fehlt, offenbar, weil die

Regression schon in der Rasse ihre Grenze erreicht bat,

und weil b'-ini Barbaren, in welchem essentiel das Mit-

leid und das <ii ri phtigkeit<t,'efiihl mang' lt, der Abstand

und der Unterschied zwischen Verbrechen und Ehrbar-

keit ^nzlieh oder nahezu g^zlieb fehlt; mit einem

Worte, weil der Barbar ein Acrjuivalent ist desmoder*

nen Verbreehi-rs", ' pfT knr/en .Aiisfiilinniir diesi->

Satzes ist eine Abbildung von 20 egyptischco iStrallin-

gen (Fcllah's) beigegeben!

Der von einem Anonymus (15) gebrachte Artikel

über Dynamit und Dynaniiteurs ist liri' l'rber-

setzuug aus the :?Uaud Magazine Febr. 1894 und durch

zahlrciebe Abbildungen von Bomben und durch diese

'H-tt-n SSersiorungen interessant.

Aus der Studie von Laurent (18) eigiebt sieh.

dass das Hcirathcn unter Blutsverwandten

keineswegs häutig oder in der Kegel zur Degenera-
tion luhran und dass, wenn diSiS dntritt, andeM Mo-

mente von Einfluss sind.

Morel 'in' iint.->r-''!i- i'i- 1 < rzi»>hnng$fähige und

nicht erziehungsfähige Degenenrte. Letztere kann

man Irrenanstalten fibergeben, für entere empüehtt er

die Unterbringung in eigene Anstalten, wodurch <b:-r

Staat drei Aufgaben erfüHen würde: 1. den Schutz d«
Pubticums und eine Verminderung der Verbreeben, i.

Schutz für die Degcnerirten selbst und S. Vemunderung

der Trunksucht, des Vagabundircns und anderer Aus-

schw'^iriiigen, web'he die l'rsachen sind maricber V.-r-

brechen. — In der Debatte über diesen Vortrag wurde

bemerkt, dass man tu England Niemanden in eine solche

Anstalt bringen kann, bevor er ein Delict begangen

bat und als nicht zurechnungsfähig erklärt wurd^-.

Femer wird der Ausspruch eines Richters citirt, wo-

nach die Schwachsinnigen nur tinen geringen Anliieil

zum '""Htingent der Verbrecher liefern und dass letztere

in der Hei:< 1 • ticr ül>cr als unter dem Durchscluitt der

Geiatesfahigkeiten stehen.

Zu Folge der von Leuffen (SO) gebraditen Sta-

tistik der Messeraffairen in Kciln sind daselbst im

Jahre 1893 140 solche Fälle mit 179 Stiehwundcn vor-

gekommen, darunter 4 Todesialle. L. fordert eiudiin^

lieheie Strafinittel als die des (867, 10 des D. St. G.B.

Die Brandstifter inSavoien. von denen er 35

in der Irrenanstalt Bassens zu beobachten üelegenheit

hatte, theilt Dumaz(21) in 2 Hauptgruppen: in solche,

wo die UnzurechnungsSUgkeit keinem Zweifel unteriag

und in solche, wo darüber gestritten wrr'!' -i k nnte.

Unter erstcren fanden sich 8 Fälle von einfacher. 4 von

alcobolischer L>-pemanie, 2 von alooboliscbem Irrsein,

b von melancholiseh gewordenen Sehwaehsinnigen, S

von Manie, 1 von I^ilepsie, 2 von impulsivem Irrsein

und 1 Fall von Terfolgungswabn. Von den Fällen der

zweiten Gruppe beteafen 5 sehwaehainnice Kinder mit

moralischem Defeet und Dafmerationszeichen und 3

solche erwachsene Personen, und 3, wlf'i.- im patholo-

gischen Bauschzustand die That begangen hatten. D.

plaidirt dafür, dass die „Degen^rte b&<^tains* unter

die „diments* im Sinne des Gesetaes geiihlt werden

sollen.

Bei den 3öO im Mnnicomio eiudiciario dell' Ambro-

qiana untergebrachten geisteskranken Verbrechern

konnte Algert (98) in 88pCt. hereditäre Veranlagung

als ätiologisches Moment constatiren, bei den anderen

am häufigsten Schädeltuniorcn und Alcoholismus. Die

ersten Symptome der Geistesstörung waren metstens

bald nach der Detention eingetreten, in mehreren Pillen

prst nach .Monaten oder .Jahren. Die Epileptiker be-

trugen 27..') pCt. Moralisches Irrsein fand sich bei

13,1 pCt., Demenz bei 12,5, Paranoia bei 10,8, Schwadl-

sinn bei 12,8, Manie und Melancholie bei 8, Aleoheiis-

mus und D' lirieii bei 4,9. progn-ssivc Paralyse bei

1,4 pCt. ^^imulation ist eine öpecialität bei moralischem

Irrsinn. Nur einmal wurde Manie, in den fibrigcn

Fällen stets Epilepsie u. s. mitunter mit Yirtuoötät
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-siinulirt. Selbstmord war 7 mal Product vnii Delirien.

Selbstmordversuche wurden wiederholt simulirt. Disci-

pUnamiigeliea sind bSaflg, «neb kamen «iederholt Vei^

lotzungen, selbst tödtlichc, vor. Auch in dieser Be-

ztebunK stehen die tnoralisch Geisteskranken und die

Kpilepliker in erster iteihe.

Ueber das veibliehe Terbreebertbun in HoU
land handelt ein Aufsatz \m van Hamel (31). wi lrher

auch statisti-sche Tabellen betreffend das gesundheitliche

Verhalten vciblicber Verbrecher in den Zellengcfäug-

Dissen gegenüber dem der Hloner bringt

Da-^ Heimweh ist nach Maack (33) ein wirkliihcr

psycbo-patbologiscber Zustand und es steht sowohl nach

den bisherigen Erfabningen, als theoretisch fest, dass

die Hrimvehkrankeo ihre Yerbreeb» in einem Zustande

der rn7urcclinun}«ifiihi<:k<'i( und WüI. nxunfr'Mli if be-

gehen. Sic befinden sieb in einem uostalgtschem Auto*

suggestiviustand, für dessen HandtamgeB sie niebt ver-

•ntwnrtlidi gemacht werden kSnnen. Alle Menschen

sind heimwehkrank, einerlei oh bewiisst r.der iitibewusst.

Corrc und Aubej (33) geben eiue Darstellung der

socialen und sitUiebea Zttstinde sowie der Verbrechen
in Frankreich und speciell in Brest im 16. bis

18. Jahrhundert.

Rossi (38) setzt seine MitUieilungen über die

Hensorisehen Functionen und andere Eigenschaften

bei einem zweiten Hundert von Verbrechern fort

Roncorotii und Canara (39) machen Vi rschlTige

zur Verbesserung der Technik der Scbädelniessuugs-

methode von Sergi, insbesondere bei Verbreehern
und Geisteskranken. Die Arbeit wird duTCb eine Tafel

von Schädeluiiirisseii ühis'rirt.

Bei normalen Menschen reiten die vorderen Zahu-

arkaden bei der habituellen Stellung der Kiefer auf

einander, d. h. die oberen Schneide- und Gekzahne be>

decken die unteren mehr oder weniger.

Das Fehlen dieses Reitens der vorderen

Zahnarkaden ist nach Camuset (40) ein atavisti-

sclies Dcg< Ii ' r 1 1 ionszeicben. Unter 20<J darauf

untersuchti'ii Si'hnlkindern fand er es bl'is«; 5m.il utjd

zwar stets bei Schwachbegabten Kindern, dagegen bei

877 Geistesknnken (160 HSonem, 217 Franen), 77mal

und zwar 38 mal bei Männern und 39 mal hi i Frauen.

Es fand sieb namentlich bei Idioten und Schwach-

sinnigen.

Im Jahre 1887 bat Sergi auf eine Beziehung

SWiseben der Entfernung der Darmbeine und des queren

Durchmessers des Beckeneiugangs auimerksam gemacht

und gefunden, dass der betreffende Index ileo-pel-

Tieus beim Mann 46,5, beim Weihe 50,8 betragt.

Teiichi'iii (41) uiitersnchte dicsi-ii Index bd VcT-

brecbero und iand ihn viel geringer, ähnlich wie bei

den Wilden, Tennuthet daher iit diesen Verhältnissen

ein eriminal-anthropokfisohes Merkmal.

Zu den Degenerationsaeichen gehört auch die Poly-
dactilie. Unter Anführung der betreffenden Literatur

berichtet Spoto (42) über einen Geisteskranken mit je

6 Zehen, welcher aus einer pqreho- und neuropathisehen

Familie stammt, io welcher die Polydactilie fitft bei

allen Mit^^iedem erblich vorkam.

Ago.stini (43) priilti- das Verhalten der Reflexe
und der Sensibilität bei Verbrechern u. z. bei

68 „gebiHrenen* und bei 87 Gelegenbdts-Verbreehem.

Krstcre unterscheiden sieh von letzteren durch eine

grlissere Hypoalgesic, häufigeres Fehlen der cutanen -

und der Schleimbaut-Reflexe , leichtere Auslösbarkeit

der Taaomotorisehen und langsamere Reaetion der

mtiseulären und der Sehnen-Reflexe.

Infolge seiner Studien an tätowirten Ver-

brechern der Anstalt Berlin-Moabit gelangt Lepp-
mann (44) au folgenden Sltsen: 1., der Act des

THtowirens an und für sich bedingt" keinen Rück*

schluss auf eine geistig und körperlich sonderartige

Menscbeugattung. 2., die Häufigkeit des Vorkommens

von Tätowiniogeo bei Gefangenen wnd mebr dnreh

äussere als durch innere Ursai^lun beding^. 3.. dl--

anthropologische Einheit in der Art der eingestochenen

Zeichen bestätigt sidi niidii 4., die Motive der Täto-

wiiungen bei den (lebugenen decken sieb mit den An-

schauiinpen und neflog:eiiheiten von Tersonen aus

gleicher (ie.sell.schaft.sklassc. 5., die Tätowirten tragen

weder diejenigen kiirperlieben tud seelischen Eigenfliüm«

licbkeilen, welche den angeborenen Verbreeher kenn-

zeichnen sollen, mit besonderer Deullichkeit, noch

linden sich unter ihnen besonders häutig die Gefahr-

liehen, GefQbllosen, Raffinirten, Brutalen, Sfters Be-

straften. 6., die Einkratzung, Kiuritzung und Ein»

schneidung vt>\\ Fipuren ohne nachherige Kinvcrleibung

von Farbe, ausgeführt von der eigenen Hand eines in

Haft Befindlieben deutet nicht selten auf krankhafte

finegtbeit. (L. bat 3 solche Fälle beobachtet darunter

einen, d'-r sich die Haiit nach .\rt einer Corsetschnürung

durchbohrt, mit Fäden durchzogen und daran Holz-

figflrehen befestigt hatte. L. hält diese Handlungen

für Entlastungsacte.) 7., die Farbeotittowiningen sind

practisch wichtig zu Rüeksehlüssen auf d.-Ls Vorleben,

zur Äusmittlung bekannter und zur Wiedererkennung

gesuchter rechtsbreeheriseber Personen. — Der Arbeit

sind zahlreiche Abbildungen beigegeben. L. erwähnt

fern- r iit- hrere Metboden zur Entfernung von Täto-

wirungeu.

Bailliot, M. De la detatonage. Thise de Paris.

De Blasio (45) bringt eine Rcilie von Abbil-

dungen von Tiito wirungen bei neapolitanischen

Camorristen und berichtet über die Formen und die

Locallsation solcher Merkmale. Bs wurde ihm miife»

theilt, dass man letztere mit einer Pasta aus .*>eifen-

schäum und Actzkalk wegbringen könne, dasa aber

entstellende Narben zurückbleiben.

Derselbe (46) bringt eine Ririh« von Abbil»

düngen von Tätn wirungen von Ne^potttaoisehen

Camorristen und I'rostituirten.

Unter 300 Seeleuten fand Gouzer (47) 17 Täto-

wirte, somit 5 pCt Er bringt die Abbildungen

mtlii i 1 solcher Tätowirungen und berichtet über

den n l'ruveiiieijz. Bei den Handelsmarinen sind die Täto-

wirungen häufiger, wegen der grösseren Beschäftiguugs-

loaigkeit und Langweile.

Um das Verbrecherthum zu stndircn, hat

AVeir (50) im Einverständnisse mit der Polizei mit
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einem Diebsebef sich in Veritindun^ gi-scUt und lange

Zeit unter Dieben gelebt. Er fand unter denselben dic-

selb''i) Sitten, (iewlinlu-iten und Kim irhtiiiigeii, wie bei

dea Wilden und licbilderl die^e vergleichsweise. Seiner

Heiouny nach handelt es sich bei den meisten Veibreehen

um Rückfallsmenschen und moraliscb Sokwaohsinnige.

Strafen sind fruch(li>s. I)i.< l: müssen gegen sie, ihrer

antiäocialeu Tcndcn/en und ihrer (ictahrliehkeit wegen,

HaaMregelo getroffen werden.

Im Museum des Norfolk- und Nonrich - Hospital

wird das Skelcf des Zwerges .'^tradford aun)ewahrt.

welcher vor 70 Jahren wegen Mord gehenkt worden

war. Dasselbe ist seineraeit von Hutchinson in der

Pathologieal .'^oeiety in TiOndon denKin>trirt worden,

welcher auf die daran .sieh lindi ndi n Deformitäten, ins-

besondere auf die plumpen, mit starken Prominenzen

nach Art der kiiftigen Yierfüssler versebenen Olied-

maassen aufmerksam machte und darin di n .Ausdruck

eines retrograden Typus erblicken wollte. Bäte man
(51) erinnert an diesen Fall und nimmt davon Aulat^s,

über den gegeawSrtigeD Staad der Lehren der Cr imin al •

Anthropologie zu berichten, welchen gegenüber er

sich üchr rcservirt verhält, indem er dieselben als eine

auf scbwaeber Basis beruhende und recht gefabrlidie

Dootrin beseicbnet «Die Gesellschaft, wie sie jetxt

besteht, kann nicht zuj^cben. dass -j,- eine Classe von

criminellen Automaten besitzt und daas jeder Schurke

behub Abschwiehung eines von ihm begangenes Ver-

brecheos seine graue Sobstaiu bescbnldigt*

B. üntersuchuii^'en an Lebenden.

1. Allgemeines.

.1} Ligttian, W., De aotbropometrische sigoal-

menten volgens Alphonse Bertilton. Weekbl. Tan bet
Nerlerl. Tiid^chr. v..n Geie/c-k. "23. Juni. (Beschrei-

bung des Bertillon'sehcti Institut».; — 2) H- rtillon,

A., Sur les expericnces d^identification pliyNi.n;iioiai<iue

faites demiirement a la priaou de nnü ä Paris. Arcb.
de TAnthropol. crim. p. 494. (Versuche Aber Auf-
nahme und Fixining der Physiognomie von Veibrechern.)
— 3) Aubry, P., Projet de generalisati"ii du s.rvioi'

d'idcntification par ranthropometrie. Ann. d'h. 1,1 ii.

Buhl. XXXII. p. 29. — 4) Färstner, Epicnti^chc
emerkuagen su Processen der letzten Zeit Wiener

klin. Vocbensclir. X<i. 40. b) Anonym, Einfluss

einer groben Vertinstaltun«; auf die Krwerbsfahigkeit.

ZeitM'hr. f. Medicinalb. lUilitge zu No. "23. — 6)

Öcbaefer, A., Gericbt»ärztlicbe Beurtbeilung von Ue-
hirmrerietxungen. Allg. Zeits«hr. f. Psjrchiatrie. LT.

4. S. fißS. 7)Tieydcn, E., Ein Fall von complicirfem

f'onamen suieidii Deutsch, med. Wochensehr. 475.
— Sj Blasius. II-, Der Werth der l'hot..^ra]ihie für

die Begutachtung In fallverletzter. Monat^h. f. Uufall-

heiik. S. 8. — 9) Schütz, Zur mcdieu- mechanischen
Behandlung von Verletzungen. Ebend. S. f). (Wird
fortgesetzt.) — 10) Thiem, C, l eber traumatische
Labyrintheri<rankun^'. KheMd. 13. - II) Fürst

-

ner, Epientisrhe Bcmerkuugeu zu Processen der letz-

ten Zeit. Wiener klin. Wcchensebr. Procease Jost
und Hegelmaier.)

Aubry (3) fordert eine au.sgebwitetere An\>> iiilung

der anthropometrischf-t! Messungen naeii Ber-

tillon zum Zwecke der Kmii-gliehung der Identili-

oation sowohl von Lebenden als von Leieben, na-

mentlich systematische Aufnahme der anthropomvtri-

üchen Daten in Pässe und andere Documente, statt der

bisherigen oberflächlichen und nnverl.össliehen Per-

sonenbeschreibungen. Er verweist namentlich auf die

hiuflgen Fälle von IrrefObruog duroh Vorzeigung von

einer anderen Person gehörigen DocumentOD und auf die

Wichtigkeit der Sache bei der Agnosciruag VOn Letchea

von Ermordeteu, Selbstmördern u. dgl.

Ein junger Brauer hatte bei einem Unfdlo auage*

breitete Brandwunden an den Händen und im Gesichte

davongetragen. weKlf eim- sehr auffallende Ent-

stellung zurückliessen. Das Reicbsvcr»icfacrung&amt

(5) erkaante, dass der Kliger auch in Folge seiner

Vennivtaltung eine bei der Rentenbeniessung zu berück-

sichtigende Einbusse an der Erwerbsfähigkeit

erlitten habe und bat dementsprechend die vom Schieds-

gericht auf lOpCt der Beate für völlige Erwerbaun-

rähigkeil fe^t^astelltc R« nt«' auf 2.') pCt. erhöht.

Bei einem Doppelselbstmordversuch erhielt ein

Mädchen zuerst einen Scbuss in die linke Schläfe, der

nur die äusseren Weichtboile verletst«, darauf wurde

ihr von dem (leliebtrn eine Tilip- IMi osphorl "Su n g

gegeben und, da der Tod nicht erfulgte, ein zweiter

Schuss in die Herzgegend beigebracht, worauf er*

starer sich selbst erschoss. Nach 2 Stunden auf die

Klinik von Leydeii '7) gebracht war Patientin bfi

Bewusst^eiu und erbrach nach P. riechende Massen.

Der Magen wurde ausgiebig ausgespült und Cupnim

sulf. und Uleiim Terebinthinae gegeben. Es traten nur

geringe Ph<tsphorvergiftungssyinj)ti>tne auf: Albumcn

und Cylinder im llarn, Vergr^sserung und Schmerz-

baltigkeit der Leber und Vermehrung des Ammoniak*

gebaltes im Harn. Nach 7 Tagen heftigt- Perieardiii<,

nachdem sehon früher Bhiterguss in dem 1. Pleurasack

nachweisbar war. Nach 3 Monaten vollständige Hei-

lung. .L. nimmt an, dass «neb in das Perieard ein

Bluterguss erfolgte lud das Hers durch das PR^eetil

gestreift worden war.

Blasius (8) bemerkt mit liecht, dass mitunter

selbst die genaueste Besehrdbung der naeh Unfall

zunii'kgebliebenen Veränderungen nicht aliein ausrai*

eil' ii'l sei und fordert die Ergänzung solcher Beschrei-

bungen durch die Photographie. Er bringt eine

Beibe von Photographien von verlotitea Batremitäten,

ebenso von Deformationen nach Verbrennungen und

Quetschungen des Gesichtes und eröriort die bei solchen

Aufnahmen zu beobachtenden Vorkehrungen.

8. Streitige geschleehtliehe Verbältniase.

1) Laurent, E. Le bisexues. Gyn«'komastes et

bermaphrodites. Avec 11 plancb. 8. — 2) Kob . .1.

Die Bedeutung des Qonoeoeeeanaehweises Tür die ge

ricbtliclir Mediein. Berliner Diss. — 3) Haberda, A.,

Gericht--ar7.iiiLri"> Bi'miTkungen über die Gonorrhoe und

ihren Nachweis Viertelj. f. ger. Med. VIII. .%ppl.

S. 227. — 4) Ziino, ü., Stupro e attentati contro il

pudore e il buon costume. Digiesto italiano. Lett. G—3.

parte 2. p. 897. — 5) Vibcrt. Ch., Avortement
I.'affaire du doctcur Laffitte. Ann. d'hyg. publ. XXXTT.

p. 341». — fi) Hausmann, Gautti-r. <'ornil etc.

Memoire ä consulter remis ä Monsieur le President d«

la Rjpublique ä Tappni d'uoe demande de grace en
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faveur de M. le Dr. Laüttc uud l'rogi' > in- dical. No. 4."?.

— 7) Dixon-Jones, Marjr, Criminal ab-Tiion. lU
evila and ils sad conscquencps. N- w Y. ik Hecord.

JuIt 7. p. 9. 8) Pin z an i, F., A propHsito dcll

st-ntenza ddla R. Ci.rtf li'Appcllo (Ii Boloj^na lu^ll i

'(ucstioue Bagnacavalli. Ii Kaccogliatore med. Will.
Nu. 14 ad 15. (lolection einer Amme dureb ein syplii-

litisches Kind.)

In der onter Leitung Strassmann's verfassten

Dissertation von Kob (i) über die Bedeutung d<.> Go-

nococcennachweises für die gerichtliche Mc-

diein wird der Fall eines BjUirigen Mideben« mit-

getheilt, welches 4 Tage, nachdem es von ein'-m Maiiti«-

mit Hon Fini;crn an den (Jenitalit n berührt werden

war, an zweifelloser Gonorrhoe erkrankte. Die 4 Wochen

ipiter Tergenommene Untenmohung des Mannes ergab

anfangs keinen Ausfluss. aber in dorn nach Trinken

von Wasser gelassenen l riu ein flockiges Gebilde, in

welchem Eitersellen und deutlich Gooococcen Bwdi*

gewiesen worden. Das Ootaehten ging dahin, dass der

Mann noch j- t^t nn Trippt r b id- t und daher auch vor

4 — 5 Wochen im Stande war, den Tripper su über-

tragen. Der Mann wurde wegen des SitUieb1teits>

erimdiens TerurtheUt, dodi wurde ihm die Gonorrhoe

des Mädchens nicht zur T-ast g'-Iegt, da auf Grund der

allgemeinen ErfabruDg, da-ss eine Gonorrhoe nach

4 Tagen gewühnlicb noeb niebt au einem proliiaen

eitrigen An^sem filbrcn pflegt, wie es bei dem Mäd-

chen derFallwMVMNhrunwahrschi'inlicb gehalten wurde,

dass die ErkruklUg des Mädchens durch jenes Attentat

Temrsaebt sei.

In seiner Arbeit über die Gonorrhoe und ihren

Nachweis bemerkt Haberda mit Recht, dass

seitdem es Wertbeim gelungen ist, eine leichte aber

sicbere Methode der Reinxfiehtnng Ton (ionoooccen auf-

zufinden. nui'!i die foren.sisdie Erkennung der gonor-

rhoisrhen Affeininn eine sichere geworden ist. Die Rein-

zücbtung giebt noch in jenen Fallen ein positives Ke-

svllnt, wo die üntersodiong im Deekglaspriparaie.

beeonden in chronischen Fällen und bei spärlichem

GonocAccengehalt des Secretes. selbst nach Iniirein

Suchen oft nur unsichere Resultate liefert. Den Luter-

sacbvngen H.*8 m Felge, lassen sieb die Gonoeoecen

noch in auf Leinwand und dgl. eingetrockneten Flecken

noch nach mehreren Wochen erkennen, doch sind in

dünnen Flecken schon nach wenigen Tagen, in dicken

sehen naeb ebigen Woeheo Kern und ZelUeib der

Eiterzellen so zerfallen, dass der dilferentinlditgneatisch

wichtige Umstand, ob die Coccen im Protoplasma der

EiterkÖrperchen liegen, nicht mehr zu coustatircu ist.

Isi der ister vollstindig ringetroeknet, so haben die

Gonoeoecen ihre Vermehrungsrihigkeit verloren und

können durch Cultur nicht mehr nachgewiesen werden.

Für die Frage der indirectcn Infection ist diese That-

meho von Wiebti^ceit, da damw horrorgebt, dass

solche Infectionen nur mit feuchtem oder frisch einge-

trocknetem Secret erfolgen ki-nnen. wovon sich IL durch

Yersoebo an Paralytikern überzeugte. Selbst im lau-

vaimea Wasser sdieioen die Qonooooeen ihre Leben»*

fähigkeit ra.sch zu verlieren, um so elMr durfte dieses

iiu kalten Wasser erfolgen.

lu einer 104 Quariseiten langen Monographie bc-

Iwndelt Ziino (4) die Nothsuebt und andere Un-
zucbtsformen in ungemein ausführlicher Weise, so-
wohl vom gericht.särztlichen als vom .nntbrop"!. ir>-elien

und gcscbicbtlicben Standpunkte. Die Abhandlung er-

streckt sieh andi auf Äe vendiiedeiiett Arten der

sexuellen Perrerrittt und entbSlt niehe Literatur*

angaben.

Eine wegen Fruchtabtreibung verhaftete Person

gestand dieselbe und gab an, dass diese von einem

Arzte in wiederholten Sitsungcn mittelst einer Sonde

und anderer In.struinente .»u-geführf worden sei. Der

Arzl stellt« dieses energisch in Abrede und behauptete

das Mideben nur an Metritia nnd Vaginitis behandelt

zu haben. Vibcrt (5) erkl ni . <l;i-> die Angaben des

Miidcheris sich vielfach wieder^preehcn und nicht glaub-

würdig seien. Trotzdem wurde der Arzt vcrurtheilt,

weil V. bei der Rauptverbandlong swar neuerdings die

Unglaubwürdigkeit der betreffenden Aussagen hervorhob,

aber eine entfernte M'iglielikeit ztiliess. Ans ,\tilass

dieses Falles haben die Vertheidiger des Dr. Lafttte,

sowie das Sjrndieat und das Seeretariat der nAssoeiation

de la Presse medicale" in Paris ein Memoire fß) an den

Pr;i.sidenten der Republik gericlit« t. worin sie au.s ähn-

lichen Gründen wie Vibcrt für die Unschuld des be-

treifenden Antes Antreten und seine Begnadlgong er-

bitten. (Letztere ist in der That erfolgt.)

Mar)" Dixon-Joncs (7) entwirft ein erschrecken-

des Bild über die Häutigkeit der Fruchtabtreibun-
gen in New-York und togleieh von den sdiweren Fbigen

derselben. Sie berichtet über eine grosse Zahl von

Fällen, in denen ihr sowohl von Frauen als von Mäd-

chen, darunter einem Sebulmidchen die Vornahme der

Operation sugemutbet wurde. In manehen Fällen ge-

lang es ihr, die Betreffende hienon abzureden, in den

übrigen wendete sich die Schwangere an einen anderen

willigeren Doctor, deren es in New-Yotk nidit wenige

m geben scheint. In einem der mitgetheilien mie
hatte ein Dr. S. die FnicbtaVttreibving im 4. Monate mit

einem Catbeter ausgeführt, dabei eine Huptur des Ute-

ras veraalasst ond an den prolabirten Gedirmen, die

er fOr die Nabelsebnnr hielt, gezogen, was auch die

Schwangere selb'-t nnf seine Aufforderung that ! In einem

anderen Falle war absichtlich Luft in den Uterus ein-

getrieben worden, worauf sofort Bewosstlosigkeit und in

Vj Stunde der Tod eintrat und in einem dritten eine

Lösung von Quecksilbemitrat. Auch hier erfolgte

rascher Tod.

8. Streitige Verlettuogen am Lebenden.

1) Fischer. A., Yademccum für den Alst betBo-
urtbeiiung der Uufallversicberungssacben und Erstattung

von Gutachten. 19. — 8) Thiem, C, Ueber die dem
Arzt durch die Unfallsgesetzgebung erwachsenden be-

sonderen l'llieliten. Vortrag, gr. S. Mit 7 llolzsebn.

und 9 Zinkogr. 3) l'artscli. C. Die negiUachtung

von Unfallverletzungen. 16. — 4) Meyer, L.. Drei

Gutachten über Unfallserkrankungen. Arch. f. Psvchia-

trie. XXVI. S. 125. 5) Wieb mann, R., Zwe'i Gut-
achten über Unfall-Nervenkranke. Zeitschr. f. Medici-

nalb. S. 229 u. 2C1. — 0} Golebiewski. Zur C.v

suistik der typischen Kadiusfracturen uud der durch .sie
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bedingten Erwerbsunfalü^keit. Vk rteljahrssclir. f. ger.

Med. VII. S. 1-J-J. 7) J^chultze, E.. U.ber die

,geriebtsäiztUcbe Beurlbeilung der KDOcbeabrüche an

dea URteren Gliedmassen. I^ndw. VIU. p. 52. —
8) Hir.schbiT«.', Fiti Fall von Prolapsus rerti durch

Tratlina ht'rvürf,'i ruün. Berl. klin. Wochi-nschr. No. 14.

— 9) .Anonym, Schonung.shrdürftigkeii hi^Jingt ciuc

ErbShung der UeDte. KnUcb. d. Hcicb^versichcrungs-

amtes. Zeitachr. f.. Medicinalb. Beil. lu Np. 24. —
10) Baudry. S., Htudc m^dico-Icgale sur les trauma-

tismes de ro(-il et de sos anncxes. gr. 8. — 11) Magnus,
II.. Leitfadoii f. Begvjtachtung und Berechnung von Un-
fallsbeschädigungen der Augen, gr. S. mit 4 Taf. —
12) Oblemaiin, die .\ugen- Verletzungen mit Kücksicbt

auf die Unfall-ttcsetzgebung. Zeitscbr. f. Mcdic.-Beamte.

S. 493. — 13) Nieden, A.. lieber die .Simulation von
.Augenleiden und die Mittel ihrer Ktitrleekutig. gr. S. —
14) Dietrieli (Liebwcrda), Ueber .Simulatiun von Renten-

ansprüchen. Kbenda.s. S. 236. — 15) Legrain, Ch.,

Coosideratiioos mcdioo-l^les sur les troublesfonetionoeU
eonst^eiitife auz traumatismes sinra16s on exagMs.
.\nn. <i"hy^'. iiul)l. XXXIl. j.. .".04 et 417. ^ 10; Cudrr.
I'., Uebirr ileTi Zusammenhang /.wischen Trauma und
Tuberculose. Viert<:'ljahr»»chr. f. gcr. Med. VII. S. 241.

VUl. S. 8 und 250. (%Sebr tüchtige, nicht ausaugsßbige,
aneb noch nicht abgeschlossene Arbeit.) — 17) Ascher,
W.. D.is Kraiikheitshild des traumati>rhcn Diabetes,

voiw segi iid vutii furen.sischen «Slarifipunkt. Kbendas. VIII.

S. -.Ml». (Wird fortgesetzt.) - 18) Z i c h c n , Aentlichest

(tulacblen über einen forensischen Fall von progressiver

Muskelstrophie. Ebenda«. S. S86. — 19) Pilz, B., Prak-
tisrhi" Bemerkungen zur Begutachtung von Verletzungen

naeli i;^ l.r2. 155 u. 156 des österr. .'^trafgcset/es.

Wiener un d. Presse. No. 44. 20) L i n d e ni a n n

.

Impfung und Osteomyelitis. lieitscbr. für Medicinalb.

S. 589. — 21) De Creechio, L.. Sfregio e deformatione.

Giornalc di mcdicina legale. T. p. .T. 22> Pin^t. i!..

Ktude mt'dico • legale sur la ea.stralii'i». Lvüirt Tliese.

23) M.ärer,.!., Scliistni.irdversuoh mittelst (.a>tration.

Wiener med. Zeitung. .S. 317. — 24) Seydel, C,
Ueber die Erscheinungen bei Wiederbelebten nacb Sus-
pension und Strangulation und deren gericlitsärztliche

Bedeutung. Vierteljahrssrhr. f. g.T. .Med. VII. S. 89.

— 2'ti Kii'ijif, l^l^t;)^]l!lylt:s.-I;. Kriiiiipfi; nrhst retrf*-

activer .Amnesio bei Wiederbelebung eines Ertrinkenden.

Zeitscbr. f. Medioioalb. S. 625. — 26) .Schwiebs,
Die Uewähruog von Unfallrentcn an Angehörige der
deutschen Armee. Monatsschr. f. Unfallheilk. .S. 22. -

27) Thiem, C, Zwei gyii;ikii|r>giselie Erkninkuiigsfälle,

der ciuc mit Rceht, der andere mit Unrecht einem Un-
fall zur Last gelegt. Ebendas. S. 21. (1. Abortus und
fintsundung der rechtsseitigen Adnexe nach Prellung.

2. Blutungen nach Ausgleiten. Blumenkoblgcwiichs.)

28) Riegner, 0., Fall totaler Sealpining. Ebendas.

S. 26. (16jälu-iges Mädchen, dem <lie behaarte Kopf-

haut von einem Transmissionsriemen vollkommen abge-

rissen vurde. Thiersch'scbe UebcipflanzungeD von Haut*
läppen. Heilung,) — 29) Mflller, G.. Rine einfache

Metbode simulirle Sclimerzen zu dia^'-iiosticirrn. Eben-
das. S. 20. (Hrruht .luf lier Thatsaehe. dass mau inner-

halb bestimmter «irenzen zwei Berührungen mir einfildl

fühlt) — 80) Büdiuger, K., Ueber Läbmuogen nach
Oilonformnaroose. Areh. f. klin. Cbii]g. aLTH. —
81) Friedlinder. F. V., Ueber die Beeinflussung der

Nierenfunction durch ( iiloroformnareose. Vierteljahr.s-

selirift f. gcr. Med. Vlll. Suppl. .S. 94. — 32) Ka-
taysma, K. und G. Okamato, Studien über die Pilix-

Amauose und Amblyopie. Ebendas. S. 148.

Meyer (4) berichtet Über 3 im Auftrage des

Reiehsversidieruogsamtcs abgegebene Gutaehteo fiber

rnfallserkrankungon. Alle 3 bcbneffeD PWle ven

sogeoaxtnter traumatischer Neurose und wurden
in den ersten Instanzen für Simulationen gehalten. Der

eine Fall (Auffallen eines schweren Eiscnstuckes aui

den Rüeken) bot das bekannte Bild der traumatischen

Neurose <>hue nachweisbare localisirte Schädigungeil im

Gehirn und Riickeiim.«rk . in den zwei anderen waren

letztere vorhanden und zwar bei den einen (Uinschku-

dem eines Holdclotzes gegen die Stirn mit zorOck«

gebliebener Knochennarbe) Symptome einer Fraetur

der Schädelbasis, bei den anderen (Sturz auf den Rücken)

Symptome einer Fraetur der oberen Brustwirbel. Als

eigentbQmliebes Symptom bei den letsteo swei FSUen
betont .M. das Auftreter. vnn .Angst zuständen bei Ver-

suchen die gewohnte Arbeit wieder aufzunehmen.

Von den zwei üutacbtcn über Unfall-Nerven-
kranke, «eiche Wiehmann (5) abgab, betraf das

eine hartnäckige loaetivitatssymptHme, welche trotz gut-

geheilter Knoelienbriiche in Folge nicht rechtzeitig und

tweekmissig eingeleiteter Nachbehandlung sich ent-

wickelt hatten, die mit den Un&ll als soleheu niehts

zu thun bnften, und das zweite Gehörsempfinduugen in

den 1-kiremitäten in Folge eines altcu Obreoleidens

bei einem Kesselsobmied, das mit dem Unfall niebt in>

bamni<-nhing.

Zu denjenigen A'erletzungen, deren Ber^i nfung ver-

muthlicb mit Rücksicht auf die Erwerbsunt thig-

keit vielfach noch verkannt wird, gehSren die typi-

sehen Radiusfrseturen. (Jolebiewski i,^v hat,

wie er in einer monographi.sch gehaltenen und mit II-

lustratioocn versehenen Arbeit auseinandersetzt, 70

solche FraeUiren heobaditet. Er eonstatirte, dass die

Z ii bis zur Erlangung der völligen Erwerbsfahigkeit

ili' eniirm hohe Durcbschnittsziffer von 7'';4 Monaten er-

reichte, während sie unter normalen Verhältnissen ge-

wobnlich 6 Wochen beträgt Keiner der 70 Fille konnte

vor der 13 wöchentlichen AVartezeit für erwerbsflUlig er-

klärt werden. Von suIm- ctiv. ii .Sympt<imcn waren noch

naihweisbar: .Schmerzen, Auschwcliungen, erschwerte

Bewegliehkeit, Sebwäebe der Hand, GefQhl der Taub-

heit etc., von objectiven: die tj'pischc Deviatii n resp.

Deformitiit. Ursache dieses protrahirten Verlaufi > ist

vielfach im Verkennen der Fraetur zu suchen, die für

Yentauehung und dergL gehalten wird. Ferner im

anzulangen Liegenla.ssen der Verbinde, Veehsel der

.Acrztc und V^ernachlässigung.

Ueber die gerichtsÄrztliche Beurtheilung der

Knoehenbrüehe an den unteren Gliedmaassen
liefert Schnitze (7) eine flcissige Zusammenstellung.

Der Arbeiter N. wurde durch einen zuschlagenden

Scheunihorflugel schwur verletzt. Der Unke Oberarmkopf

war Ittiirt und abgesprengt und die Kmubeingegend

gequetscht. Die A'erletzungen heilten gut, es blieb

aber ein 10 etn hinger Mastdarmvorfall zurück, d<T

dem Betroffenen grosse Leiden veranlasste, so dass

er dringend die Operatiofl verlangte. Die Berufe

genossenschaft bestritt den ursächlichen Zusammenhang

des Leidens mit dem Unfälle. Hirsch brrg- 'S' weist

jedoch nach, das,s ein solcher wirklich best«he und diese

Diagnose wurde durch Bsmareb and Bardeleben
bestätigt.

Ein Aufsatz von Ohlemann (12) über Augen-

Verletzungen mit Ruchsicht auf die Unfallgesetz.
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gebung behandelt den (irad der crlitteneu Erwerbs-

onfiUugkdt und die Zeit der «iedererlugten AriwiiiB-

Ohigkeit und Heilung einer VerietsoDg. Die Details

nifisscn im Original iiachir^^lesen wt'rdfn.

Gelcgetitlicb der Begutachtung der vcr:>chiedcnsten

Fälle Ton lufaliditSt dureh Krankheit oder
Unfall bat Dietrich (14) die Ui-bcrzeugung gi wonneii.

Hass Si tn 11 1 a t i oll liäufigcr mit l'nrocht aU tnil Hecht

angcntimnien wird. Der tiruiid beruht darauf, das.s

einmal der Gesammtverlauf der Krankheit nicht beob-

achltt und bekannt ist. anderseits das Gesammtbild

nicht viTstandcn wird. Die rasche Entwicki limi; 'l« r

luedico-mechaniscbeo Inütitute uud der Uufallkraukcn-

hinaer seigt die Vortheile am besten, welche eine soig-

faltige Beobachtung durch einen VertnMiensant sofort

nach der Vcrlpt7.\inir brinpl.

In einer gru^^cren Abbandluug bcfprichl Legrain

die Simulationen und Uebertreibungen
functioncller Störungen nach Unfällen. Seine

Arbeit zerfallt in drei Abschnitte, von denen der erste

sich mit der traumatischen Hysterie, der zweite mit

der VentOnmelung der HSade und der dritte mit der

Simulation des Hinkens bL'srhätti;rt. Dem zweiten Ab-

sebnitt sind zahlreiche Abbildungen von durch Verlust

von Rngem verstümmelten Händen beigefügt,

welche demonstriren, dass die Verletsten tratz solcher

Vfrstümiiiflnn^en noch für gevrisso Hantirnngen sich

einüben künueo. h. scblies^t seine Arbeit mit folgen-

ümn Conelosiimea: 1. Yolbtia^p SimulatioB ist ver«

h&ltoiasmissig selten. 9. Wenn aid bei einem Unter»

suchten ungewöhnliche palliologischc .Symptome zeigen,

so ist nicht gleich an Simulation zu denken, sondern

auf Hysterie zu prüfen. 8. Exaggeration Ton durch

Verletsung veranlassten functionellen St^ürungen sind

hauflfT 4. In gewissen Füllen ist Vorsicht bei der de-

finitiven Bewilligung von £Qt:icbädigungen, Pensionen

und dergl. angezeigt. Der Verletxte ist von SSeit sn

Z< it von Ni-ueni zu untersuchen und der Kortbezug der

Uufaibpriimie von dem Austall dieser Untersuchung

abhängig zu machen.

Auiflihrlieb berichtet Ziehen (18) 9ber einen Fall

von progressiver Musk clatn^phic nach Stoss in

die Magenj^.-^pnrl iimi ('[itcrtaiichen in kaltes Wasser

bis zur Bcwusstloäigkeit. Das sehr sorgfaltig gearbeitete

Gutachten fiber diesen schwierigen TM muss im Origi-

nal nachgelesen werden.

Die Bestimmungen des österreichischen Strafgesetzes

(§§ 152, 155 uud 156) unterscheiden sich vielfach von

denen des deutschen Stnfjfiesetsbuehes, namentlich was

den BegriflF der , schweren Verletzung" anbelangt.

Pilz (lO^i erörtert erstem an der Hand zahlreicher Bei-

spiele. Darnach ist eine Verletzung eine „schwere'':

1. wenn sie das Allgemeinbefinden fOr mehrere Tage

empflodlich stört; 2. wenn sie ärztlicherseits für das

Leben oder die fernere Functionsfähigkeit des Verletzten

oder des verletzten Theiie^ fürchten lässt. Die übrigen

fii^rterungen rnttsien im Original nachgelesen werden.

Einen tebwereo Fall von Osteomyelitis am Ober-

schenke! nach Impfung hat Linde mann (20) be-

handelt, der naeb der Anamnese uud dem ganzen Krank-

heitsYcrlaufc durch Infection von den intpipusteln ver-

anlasst worden ist.

Der Art. 378 des italienischen Strafgesetzes ordnet

höhere Strafen an, wenn in Folge der Verletzung eine

bleibende Entstellung oder Verunstaltung des

Gefliehtes surSekgeblieben ist De Oreeehio (Sl) be-

mängelt zunäelisi 1. rinschriinkung dieser Folgen bloss

auf das (Jesicht, da ja lieini weibliclien iJeschlcchte auch

Hals, Büste, .\rme etc. eine gleiche Bedeutung haben,

verlangt femer die Aussebdduag der Worte Entstellnog

und Verunstaltung aus dem .Strafgesetzbuch und dafür

folgende Fassung: „Alle Verletzungen, weleln^ bleibende

und nicht mehr zu beseitigende iSpuren zurücklassen

und in immer was für eine Weise die Form und die

relative Schönheit (venusta) des Körp- rs verändern .

.

In seiner These bebandelt Pinot (22) die Castra-

tion im Alterthume und in der neueren Zeit als reli-

giSsen Act, als Mittel zur VeriiOtung der Uebervdlke-

nmg und als Verbrechen. Von 1S20 bis 1880 ist letz-

teres, wozu F. auch die Amputation des Penis rechnet,

48mal vorgekommen, resp. 27 mal ausgeführt und 16 mal

versudit worden, und swar in den Decennimi von 18S0 bis

18fiO 3— 9mal. 18G0— 1S70 11 mal und dann t- und

2 mal. Meist handelte es sich um ßacheacte, einmal

wurde die Castration von einem Yislisehoeider an einem

mit Neuralgieen behafteten Maniaens mit dessen Ein-

willigung und auf dessen Wvinseh ausgeführt.

Ein 62jäbr. Tischler hatte sich, wie Marer (2:1) mit-

tiieilt, aus Neth und Krankheit mit einem eigens ge-

schliffenen Tischlenncsscr den Hodensack sammt
beiden Hoden abgeschnitten. M. fand die Wunde

bereits gebeilt und erfuhr von dein Manne, dass er den

Solbstmordversneh begangen habe, weil er meinte,

dass man nach Kntfernung der Hoden unbedingt ster^

ben müsse. M. hat bereits einen Fall gesehen, wo einem

Hanne von seiner Frau eiu Hoden im Schlafe abge-

sduitten worden war, und gbmbti, dass die Tbat nicht

geschehen war, um den Mann zu verstümmeln, sondern

um ihn zu tödten. indem cbensn, wie bei (h m Tischler,

die vis Vitalis in die Hoden versetzt worden war.

Die von Seydel (24) veröffentlichte Beobachtung

ist ein interessanter, weil in allen Phasen äntlich

constatirter, Beitrag zur Kenntniss der Erscheinun-

gen bei wiederbelebten Erhängten. S. fand

eine 27jihr. Frauensperson 6—8 Minuten, nachdem sie

vom Strange abgeschnitten wnrdm war, bewusstlos,

cyanoH.seh, ohne Athmnng mit sehwaeheni. unregclmiissi-

gem Herzschlag. Durch die ällvestcr-Mcthodc wurde

die Atbmuog wieder hergestellt und derHenschlag hob

sich. Nadi */« Stunden traten, fika» dass das Bewusst-

sein wiedergekehrt war, abweehM lnd t'"inische und el...

niscbe lürämpfe auf, ähnlich der Eclampsie, mit wilden

Jaetatienen. Ifit diesen Ecsebebungen und in einer an

Manie eiinneraden Anftegong wurde die Frav ins Spital

gebracht, wo sie erst am nächsten Tage zum Bewusst-

sein kam, mit vollständiger Amnesie bezüglich des £r-

hlogungsvorganges. Diese Erschcinongen stimmen mit

den Angaben Wagner's (s. letsten Bericht; \ind S.

schliefst sieh denselben vollkommen an. Kr betont die

Aebnlichkeit der betreffenden Erscheinungen mit denen
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nach GebiraenchötteruDg und die gerirhtsKntliehe Be-

deutung der retroactiTeD Amnesie.

]'"st i'-phyctischc Krämpfe nelist n-tro-

activer Amuesi«; bat man hiAbt^r vorzugsweise nur

bd viederbelebtea Eriiingtea beobachtet. Knopf (25)

hat aber diese Encheinaag awdi nach W i e d t r b e h

-

bunp eines Ertrunkenen cotist.itirt. Der Fall bt-

traf eiiicu lief aapbycti:>cbcn äjitbr. Kuabcu. Die

Knopfe traten nach S''« Staaden unter kuastlicher

Atbmung ein. ;ils sieh der Knabe bereits zu erheben

anfing, vrart-n t' tanisditT Natur und wicdcrliolten sich

stetig In tiefer Bewuäatlosigkeit. In der Narcusc bürteu

die Krämpfe aof, das Kind verfiel in Sehlal^ aus dem
<s '-rholt iTwachto. Ausser Bronchitiü traten keine

woit' T' ii Kr>rh(*inun|?cn ein. Leber die Vorgänge des

gestrigen Tages vus.slo aber da» intetligeote Kind nichts,

lasbewndere konnte es dorebaus nicht angeben, wie es

ins Wasser gekommen war. — AU aoffiUlend bebt K.

hervor, dass bei Wiederbeichung tief asphjetischer Neu-

geborener keine Krämpfe beobachtet Verden.

BQdinger C80) betriebt die auch foreniiaeh wich-

tigen Lahmiingen nach Chlorof..rmnareo^e. ins-

besondere die Armläbmungen und ihre Ursachen. Er

erklärt sich dieselben vorzugsweise durch langdauemde

Compression der Anwemrea bei besUmmtea Stellungen

des Ann«-"- während der Xarro^f, erörtert ab'^r mich die

Hüglicbkcit centraler Lähmungen durch ischamiseiie £r-

weidning und prinüllre Degeneration.

Der Arbeit v. FHedlinder's (31) Qber die Be-

cinflus'^iing der Nierenfunction dureh die

Cbloroformiiarcose liegen 100 iicobaebtuugcn zu

Omnde. Unter 60 Fällen, deren Harn vor der Opera-

tion vollständig normal befunden wurde, wiesen nach

der Nareose iUi t-ine fa.st durchwegs kurze Zeit Hidiiu-

cmdc Albuminurie nach. Vun 4.1 Fällen, die durchwegs

eine, wenn auch nnr geringe, Albuminurie schon vor

der Narcose aufwiesen, zeigte sich bei 3ti, in deren Harn

das Senimalbumin nur mit dem J^piegler'schen Keagens

nacbzuweiscD war, in der Mehrzabl der Fälle (bei 22)

ein Gleichbleiben des Befundes, 9mal eine Indite Stei-

gening der Albuminurie, einmal das .Vuftretea eines

pathnlogisrh- ii Ilarnstdiinentes. Tnial eine Verminderung

oder gänzliches Verschwinden des Eiweisscs. Die ünter-

sncbnog auf Nueleoalbumin wurde in 56 Fällen dureh-

geführt, und zwar 44 mal mit positivem Resultate. Die

weiteren Ausführungen mögen im Original nachgesehen

werden. Die Alteration der Nierenfunction war meist

eine vorQbeifehoade, *ohne weitere Folgen.

Aus Anlass der vollständigen Erblindung eines.

29jähr, wegen Anchylostomum duodenale durch l'JTa^'C

mit je SgEztractum filicis aetbereum behandel-

ten Hannes machten Katajrama und Okamato (82)

in Tükio VcrsiK-hf an Hunden und fandi n, da.ss unter

14Fällen die Filii- Amaurose ömal, alsu in 35.71 pCl.

auftrat. Aus diesen Versuchen und au» der rcieLeu

candatiKben Zosammenstelluag aolober an Menschen

beobaditefar Fälle aieheu X. und 0. folgende Scbluas-

folgeruugcn

:

1. Das Extractam fllicis maris aetbereum kaun an

Meascbem und Thierea in gewissen Dosen und unter

gewissen Umständen Vei^giftungsersdieiouogen barvor-

bringon, welche, wie Quirl I und andere Autoren schon

gezeigt hatf'-n, einerseits auf den V< rilauungstractiis

und andererseits auf das Centralnerrens^'stcm wesent-

lich' Bezug haben. 8. Amaurose und Amblyopie kann

zuweilen, aber nicht jedesmal als Folge der Filixver-

giftung ent^tebon. .T. Die Filixamaurose seliciut sieh

als eine Art Intoxicatiousamauroäc, wie die Alcobul-

uad Tabaksamaurose, aufeinem anämiaeben und echwaeb-

Hchen Duden verhältnissmässig leichter entwickeln zu

können, als an -onst gesunden Menschen und Thieren.

4. Die sebstürcude Wirkung dieses Mittels ätebt bei

Menseben und Hunden beinahe in demselben Vobält-

nisse (33,56 und 35,71 pCt). 5. Die Dosis toxica be-

trägt am Menschen auf 1- und 2 mal an einem Tage

3,0—27,0 g. Das Mittel bewirkt am Menseben zu 3,0

bis 10,0 g pro die, dureh mehrere Tage üvrtgebrancbt,

und an lIuniKn zu 0,0.')— 0.21 g pro die und pro Kilo

Kürpcrgcwieht, dur<'h ni' hrere Tage fortgebraucht, schon

eine Allgcmeinvergiiiung oder Amaurose.

4. Streitige geistige Zustände.

1) Woi.ds, C, Criminal respon.sibility of the in-

sane. .lourn. ul mental scienc. Octob. p. G09. —
2) Weathcrly, L., A discussion on the law in re-

lation to the criminal responsibility of the insane.

Brit. med. Joum. Aug. 18. — S) Jakobson, Das
englische Irrenwesen. Ztschr. f. Medicinalb. S 'M\. —
4j Dagont't, L'experlisc medico-Kgale en inati- re

d'alienation mentale. Ann. d'hyg. publ. XX.Xl. p. 97.

— 5)Mittenzweiff, Unsere Irrengesetzgebung. Ztschr.

f. Medicinalb. S. §85. — 6) Wegner, Streifzug in die

Praxis der P.sycho-Pathologio. Ebenda. >. 202. -
— 7) Houby. Des alicues criminels ayanl. le> apjM-

renees de raison. .Vrch. de l anthropol. erim. p. üSS.

(3 Falle.) — >"s) ."^zigeti, 11., (icistcsstörung u. Straf-

vollzug mit hl sonderer Berücksichtigung des periodi-

schen Irrseins. Friedreich s Bl. S. 283 und 844. — 9)

Rigal, A., De la folie par la commotion cir^brale.

.\nn. d hyg. piibl. .XXXI. p. 204 u. 'MO. - ]0] Hei k-

han, 0., Die Selireibstörungen bei Spraebbeiahigten in

gerichtlicher Beziehung. Vierteljahrsschr. JL geiiehtl.

Med. S. 106. — 11) Ottolenghi e Carrara, Un
nuovo carattere rilevato nella scritttira dei criminali e
<lf^;li alien.ati colla penna ' K ttrica Edison. (Con una
tigura nel testo.) Lombroso's .Vrch. p. 290. — 12)

Christiani, L., Le emie ed il loro significito antro-

pologico nelU alienati di mente. ibid. p. 401. —
18) Alter, Provinsial-Irrenanstalt tu Lenbns in Sdile-

sien. Broeburc. — 14) Westphal, .\., Beiträge zur

forensischen Psvehiatrie. (5 motivirte Gutachton.) Tha-

ritr-Ann.ilen. "XIX. Jabig. S. 667. — 15) Ballet,
Commuuication relative a un tndividu affeete de de-

bilit^S mentale et de perveraions btstinctives. Ann. mM.
psychol. I.II. 3. p. 44.^. — If.) Antonini, G.. Due
gn//iiti crclinosi criminali. Lombruso's Arch. p. b'A.

17) Ca Id well, I., The legal reponsibility of tbc

aged. Philadelphia med. and suig. Keporter. March 3.

— 18) Yoisin, I., (Tonfbrmations des organes g6altaax

choz les id'i ts rt les imbi'ciles. .Ann. d'hvg. publ.

XXXI. p. .Ji'.j 1!V; V. Krafft-Ebing, Zur Aetio-

Irigic der contr irt n St vualemptindung. .lahrb. f. Psvch.

All. S. 8S8. - 20) Derselbe, Zur Drklirung der öon-

tAma Seiualempflndnng. Bbenda. XIII. S. 1. —
21) Derselbe, Der Conträrsexuale vor dem Straf-

rii htcr. gr. S. — 22) Kaffalovich, A., i^uclquc-s ob-

s.natii'ns sur riuversii>n. .Arch. de Tanthrop. crim.

p. 216. ~ 23) Furno-Delino, F., Due oasi di maso-
chismo. Lombroso's Arcb. p. 180. — S4) Motet, la-
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Version du sons geniUl. Ann. d liyn- publ. XXXIT.
j). 2f!s. — 25} V. Kralft-Kbiiig, rnzuchUsdelict*'.

begangen \ofi einem SchuUciU-r an seiucn Schülerinnen.

Aiooholismus chnMiicus. Fruglicho Zurechaangsfabigkett;

Friodnich's Bl. S. 321. — 26) Mitteasweig, Ueber
Queralantenwahnshin. Ztscbr. f. Medicinalb. S. 834. —
27) Bnrri. L. o C. Seapucci, Tl processi» gimliziario

oontro il soUiato Luigi Magri. Uiv. speriment. X.\.

p. 142. — 28) Frigerio, II soldato Magri ed il pro-

CM80 aooltoai al tribunalo di Fironze. Lombroso's Aroh.

p. 89S. a)eT9elb« Fall.) — 29) Hennemeyer, Fall

von Denunciantcnwahn. Vierti-ljahrsschr. f. ger. M«"d.

VIII. HOl). (Wiederholt abgestrafter, geistig und
körperlich herabgeki'tninciicr l'aranoiker, der eine l n-

aabl von verschiedeoea Dcounaiationeo au die Behörde
und gegen dieselbe geriehtet hatte.) — SO) r. Krafft-
Ebing. Brandstiftungen an> Ki^'i^nniitz in giMstiger de-
sundheit. Erwirbenc Neurasthenie und Dv^thymie auf

tiruiid hefligiT (ieniüthsbewegungen. T'i'itung eines

tiefaogenaufsehers und Verletzung eines Uetünguissamtci-

im blchstcn Afit-ct und wahrscheinlich psychischer

Zwang. Friedreich s Bl. S. .3-2. — 31) Derselbe,
Massenhafte motivlose Brandstiftungen, möglicherweise

in praemenstrualer inani.seher Exaltation von einer Im-

becillen begangen. Ebenda, ä. 453. - 32) l'ie-

raccini, A., SuUo stato di mente di G. ('lemente, im*
putato di fiirto e di tiolenza camale. Raccogliatore

XVIII. 6. p. 161. — 88) Rüth, Transitorischer Irr-

sinn eines Alceholikers. Friedri-i'-irs P.I, S 101. 'Jed.-s-

tnalige manische .Aufregung naeh Branntwenii.'enii>s. wo-

bei äcb der lictreflende die Kleider vnni l.eib>- r isst

und naekt berumläufk) — 84) Kornfeld, U., Zur
Regelung des Tirenwesens. El«enda. S. 87. — 85)
Crocq fils, L'l>ypnotisiue et crinie. 8. Avec (ig. —
86) Loos, Der liypnotisinus und die Suggestion in gc-

riditlich-mcdin. Beleuchtung. Berliner Dissert - 37)
Krafft, R., Fürsorge für ^ileptiker. Friedreieb's Bl.
S. 407. — 88) Yanon, Cb., Rapport medieo-l^gal sur
un attentat ;i la pudeur commi.s par un 'pili'jitiquo,

Ann. lu^*dico-p^)choi. LH. N". 1. p. 115. :i9j To-
landa, 1) Epilessia traumatica; 2) Truffatore. Fulie

morale. tombcoso's Arcb. p. 565. (Traamatiscbe Epi-
lepsie. Moralisebes Irrsein bei einem Betniger.) —
40) nenomm^, P.. Des impulsions morbid' .s :i la li«'-

nmbulation au point de vuc mrdico lt j;al. l.yencr

These. — 41) Virgilio, G., Simnlazinnr in cause di

assaasioio. Giomale di medic. legale. I. p. 63 und III.— 4f)'Vibert, Cb., ObserratioDS de menaonges ou pr£-

tendus raensonges des hysttiritiues. .\nn. d'hyg. publ.

XXXI. p. 171. — 48) Personali, St.. Un tniffatore

istcrico. Lombroso's .\rch. p. 5(>0. (Ein hysterischer

Betrüger.) — 44) Van't Hoff, L., Eine primär-trau-

matische Psychose. Vierteljahrsschr. f. ger. Ifdl. VHI.
.C 311. — 4.'»^ Wichniann, Ein als invalide erklärter

l'nfall-Nervcniiranker (miiiwiliehe traumatische Hyste-
rie) spatir mit Erfuig bciiandelt. Monatsschr. f. l'n-

falUteilk. b. 16. — 46) Dewey,R., Cliuical report of

ease of traumatio i^jniy vith unusual effects on thc

nervous systcm. Amer. Joum. of Insanity. Oct. p. 221.— 47) Garnier, P.. .\flRBirc More. Tentitive de

meurtre. Ann. d'hyg. imbl. XXXi. p. 418. — 48)

Justi, Eine gerichtliche Entmündigung vor 40 Jahren.

Vlerteljabrsebr. f. ger. Med. VII. .s. 120. (Blödsinnig-

keits-Erklärung zweier Geschwi-ster.) — 49) Mendel,
Die Geisteskranken in dem Entwuri des Bürgerlichen

Gesetzbuches für das Deutsche Reich, nach der zweiton

Lesung dessellicu. Ebenda. Vlll. 276. (Bespricht

die .Abänderungen des betreffenden Gesetzentwurfe.s

durch dioBeiehs^uatis-ComiiuMion und die dabei statt-

gefundenen Diseussionen.) — 50) Frey er, M., Der
laadrechtliche Begriff des Wahnsinns in richterlicher

Auffassung. Ztsehr. f. Medicinalb. P. 101. — ."il) Kob,
Ein Fall von Priifung des tieisteszustandcs eines Be-

amten iia Disciplinarverfahren. Ebenda. S. 158. (Pro*

gresshre Paralyse.) — 52) Marx, Qutaobten Uber einen

Fall von Querulautenwahn. Vierteljahrsschr. t geriohi
Med. VII. •J33. (Typi>cl. i lenilantenwabn.) —
.'»3 Kurella. H., Impulsiver Dielistalil einer Chorea-
ti-chen. Allg. Ztsehr. f. Hsyeh. LI. 770— '.2. —
54) Noetel, Process Feldniaao. Ebenda. 2. S. 45S).— Cbapin, J., Godding,W. und E. Brush, A new
departurc in uiedieal jurisprudence. Amer. Joum. of
Insanity. Üctob. p. 14.'i, 151 and 154.

Der Vortrag von Wood sH) wendet siel, gegen die

Hchon so oft besprochene Bestimmung de.s englischen

Gesetses, ironadi bei Geisteskranken nur der Umstand,

ob der B4>treffende bei Begebung der That Hecht von

Unrecht zu unterscheiden vermochte, für die Frage
der Zurechnung ent.scbeidend ist, we»iialb auch in

diesen Fällen der Biiditer dem als Saebverstandigen her-

angezogenen .\rzte erklärt, dass es ihm und der J1117'

nicht darauf ankomme, ob Inculpat gei'>t>>skrank sei

oder nicht, sondern nur, ob derselbe das Unrechte seiner

Tbat einsuseben vermoobte. Der praetisebe Effset

dieser Bestimmung, wenn sie wörtlich gehandhaht wird,

sei die Ausschliessung des Sachverständigen benifes.

Andere Richter gehen allerding:« auf den Bewei.s von

Geitteskranklieit ein und ge1>en «ntspreehend« Bedits-

belehrungen an ilie lury, aber in verschiedener Auf-

fassung, sodass ein wahres Chaos besteht, und Niemand

weiss, naeh irelehen Grundsätien ein Gefangener vor

Gerieht behandeU irardm «iid. Woods illostrirt diese

Rechtsunsicherheit an einigen BeispieliMi.

Weatfaerly (2) urgirt die Aeoderung des seit

1848 bestehenden Gesetses besflgUeb der Auffintang

and Behandlung geisteskranker Yerbreeher vor

den englischen Gericliten entsprechend den Fortsehritten

der P.sychiatrie. Wie unhaltbar das allein geforderte

Kriterien der Untersdieidungsiabigkeit von Bedit vnd Un-
recht ist. hat der vor einigen Jahren vorgekommene Fall

eines Epileptikers bewiesen, der seine im H' tt liegende

Schwester in prämeditirter Weise erschossen und folgen-

des Sehreiben snrfiekgelassen hatte: «Ich hinterlasse

alles, vas mir gehört, meiner tbeueren Mutter, leb bin

so sehlecht von meiner Schwester, der Bestie, behandelt

worden, doss ich sie erscbiessen muss, und weil ich

waiss, dass \A stoben muss, habe ieh mieb selbst «r^

schössen. Gottbefohlen." Oer Selbstmord missglückte

und der öffentliche Ankläger verweigerte die psyehi-

atri:jche Untersuchung, da es klar sei, dass der An-

geklagte in voller Erkenntaiss und ffinsieht gebandelt

habe, obgleich h :,iu kam, doss 1 Motiv der That

darin bestand, dass ihn seine Schwester auf der Strasse

nicht beachtet und die Zeitung nicht auf die bestimmte

Stelle gelegt hatte. TMte des V^derstandes des An>
klägers lautete der Spruch der Jury: „Schuldig, doch

geisteskrank": Weatherly emplieblt in solchen Fällen

folgende Fragestellung: 1. War der Angeklagte zur

Zeit der Begehung der That und Mhu gdsteskrank?

und 2. Im bejahenden P'alle. war das VtibndMD der

Ausfluss dieser Geisteskrankheit ?

Bin« lehneiche Darstellung der englischen
Irrengesetigebung bringt Jabobson (8X die mit

Räcksicht auf dir AngrilTe, welchr vcr einiger Zeit

gegen das deutsche Irrenweseu gerichtet worden sind,

sehr «eitgemi« erscheint
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Die von Dagonet (4) gebrachte Anleitang bot

gericbtsärztlielieo Untersuchung von (Geistes-

kranken und zur AbfnsMing der bctn-tTi-nden (lul-

achten ist ein Abscuitt des deinuncbst erscheinenden

Werkes des Verfassen: «Trait^ des maladies mentales*.

Mitteiizweig ('>) widerlegt die \ii-lfarli ver-

breitete Aiisehauun^. dass auf dem Geliiete der deuls'-lu n

Irreagesetzgebuug ein Gefühl der KccbtMiuMchcr-

lieH herraebe. Eine piineipielle Aenderung sei niebt

nothwendig; doch beantragt er einige Ergänzungen,

namentlich eine vrirksame Hi aufsiehtiguiifr verbrcche-

riacher Irren durch die ätaai-sanwalui-haft, eventuell in

Yerbindong mit der PoIizdbebiMe.

Wegner (6) fordert, dass man die B<-gutachtung

von (lemüthsz iistand - U n t crs iich u in;e n nur

Psychiatern oder Mcdiciualbeaintcn übertragen soll und

dass aodi den Juristen etwa« mehr psjrdiiatrisebe Bil-

dung zu wünschen wäre. Er bringt drei Fälle, die

dic>e Nothwendigkeit iliustriren, in dem zweifellos

Geisteskranke verurtheilt wurden. Er unterscheidet

femer swiseben PsyduKPatbologie und Pftycho*

Hygiene und hält es lür angezeigt, dass bei letzterer

Aerzte, Geistliche und Lehrer gemeinschaftlich zu-

sammenwirken.

Ssigeti (8) fördert die Eniehtung von eigenen

A d n c X e n i n S t r afh ä u s e ni für die Aufnahme geistes-

kranker Verbrecher, wie ein solches seit 5 Jahren

in Moabit besteht and sich bewährt hat. Dadureb

werden verschiedene Uebelatände und Sehvicrig^teii

beseitigt und wird den Fordcninrjeii d'-r Rechtspflege

entsprochen. Namentlich für periodisch Geisteskranke

ist^ wie Szigeti an 2 P&llen eiUutert, der mit Irren-

bauseinrichtung versebene Strafanstalts-Adnex eine Wohl-

that, weil andernfalls der nuthwendige Kreislauf zwischen

Strafvollzug und Kraakheitsfürsorge nicht mit der er-

forderlichen Regelmassigkeit ausgeführt werden könnte.

Die Zahl der Geisteskranken nimmt in Frankreich

•tetig zu, insbesondere beim Militär. Rigal (9) ist

geneigt, letztere Erscheinungen auf das häufige Vor-

kommen von Traomeo la beneben osd berichtet über

mehrere Fälle, in welchen die GeittesstSrung durch
Gehirnerschütterung veranlas.st worden war. In

dem einen liess sich die GcistcsstöruDg auf einen vor

6 {Jahren erlittenen Stun vom Plerde nirQckfilbrea,

oline dass gleich nach diesem intellectuelle Stdmngea

aufgetreten wären. Allmälig traten iTseheinungen von

Depression und Intelligen^cbwiichuug ein, welchen der

Kranke durch Genuas aleoholisdier Getziake lu be-

gegnen suchte, wodurch sich dipsoroanische .\nfalle

entwickelten. lleri ditäre He lastung war nicht vor-

handen, lu einem zweiten Falle kam es gleich nach

einem Stun vom Pferde, ohne dass Zeidien einer Ge-

hirnerschütterung eingetreten waren, zur Entwickelang

von Verfolgungsdelirien und später zur Demenz, in

einem dritten zu progressiver Paralyse und in einem

vierten snr inragreesiven Demenz.

."^ehr beachtcnswerth ist der Yorsolilag von Berk-
han 10: b^i Untersuchungen auf .Schwachsinn

die Prüfung auf ächreibstöruugcu in das Unter-

suchungsverfohren dnaareiben. Wie Berkhan an

mehreren Beispielen demonstrirt, seigen mimehe Sdiwaeh-

befähi>(te eine auffällige Schreilnreise, indom z. B.

ein/eine Buchstaben auslassen und verstellen uini dureb

audere ersetzen, mitunter Silben und Worte weglassen

oder ganz entfttellen. Diese Schreibetömng ist ualog
gewissen Spreelisi.lningen, z. B. dem Stimnieln, und

die Kinder h' halten dieselhen, wenn nicht ein beson-

«lerer L'nterricht .staltfand, zuweilen bis ins 20. Jahr

und darOber bei. Prüfung dieser Veililltniaie kann bei

Untersuchungen auf Zurecbnungs- und Verfugungsfifaig-

keit .\ufkläniiigcn geben und auch bei rntersuohuogen

auf Diensttauglichkeit gute Dienste leisten, insbesooders

bei Soldaten, da MilitSnniasbandluDgen nicht selten auf

Verkennung des Scbwacbsbns der BetreflSmden surück-

zufiihren sind.

Beim Schreiben mit der clectrischen Feder
von Eddison setsen sieh die Striche aus feinen Punkten

zusammen und man beobachtet, wie 'Utolengbi und

Carrara (II) angeben, da.s.s beim nonnalen Menschen

die Punkte in den Verbindungsstrichen dichter beiein-

ander stehen, insbesondere am Anfang und am Ende

des Striches. wi)raus folgt, da--s der Ftrieh i.ehucll be-

gonnen und schnell vollendet wird, während in der

Mitte eine kleine Retardation eintritt. Bei Ver-

breehern, Oeisteskraoken und Au^eregten aber

fanden Ottolenghi und Carrara, dass di-- Punkte

überall gleichmässig voneinander entfernt sind oder gar

in der IGtte des Stridiea enger beieinander stehen als

an den Enden, somit einen invertirten Typus aeigen.

riiristiaiii H-' findet, dass HiTni-n bei

Geisteskranken, namentlich bei den degenerativeu

Formen, ungleich häufiger vorkommen als bei nonnalen

Menschen und bei männlichen Geisteskranken binfiger

als bei wcil)lichi n. Kr sieht daher in den llerti-en ein

Dcgeueratiüuszeichcu, aber kein atavistisches sondern

ein erworbenes.

I iiter den 181 im Jahre I89S in die Irrenanstalt

zu Leubus aufgenommenen Kranken waren 14 mit d-'m

Strafgeselz in Conflict gekommen und waren davon G

auf Grund des $ 81 der St-P.-O. sur Aufnahme ge-

langt. Näher wird v>' II Alter (14) über einige Epi-

Ijeptikcr, über Fälle \m Verfolgungswahn und einen

typischen Fall von traumatischer Neurose nach

Eisenbahnnn&ll berichtet, welcher «of Antrag des

Reiehsversieberungsanitrs wegen Ycrdaebt von Simu-

lation der Anstalt übergehen worden war.

Die von Wcstpbal (14) gebrachten Beiträge zur

forensisehen Psychiatrie betreffen 5 notivirte

Gutachten über geisteskranke Frauen, die wegen

divers- r Verbrechen in Untersuchungshaft gskotnmen

und in zwei für .Simulanten gehalten worden waren. Ks

mnd folgende Fälle:

1. Anklage wegen versuchten Raubni irdes. Ver

wirrthcit nach der That. Frage ob G.M.stesstiirung v ir-

liegt oder Simulation. Hereditäre Belastung. - Itnbo-

oilUtät — scbwera epileptisebe Aofalle- — Anfälle

von petit mal. und impulsive Handlangen. — Zustände
hallucinatrtrisrher Verworrenheit als psychische Acqui-

valetite. Nachweis, dass die ineriniinirt« Handlung; in

einem .Vequivalcntzustand ausgeführt ist. 2 Aiikhi^e

wegen wiederholter Brandstiftung. Hereditäre Belastung.

Imbecillitit, hrsterbehe, epileptische und hysteio-
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epileptische Anfalle mit liaUucinatorisrhtT \ crwxirreii-

beit 3. Anklage wegen Diebstahls, Betrugs und Ur-
kundenliUdiung. Lengnoii Verwirrtheit. Dr. X. con-
statirt Sinralntion von Geiateskrankheit. Hereditäre Re-
I.istuni;, epi It'pli.schc, liy.sterisrhe und hystcrd-

i'pilipiiscbe Aufalle. Anfälle schwerer haliucinatori-

scber Venrnnoheit. Demenz. Keine Simulation. —
4. Anklap wegen Diebstahls, Verleitung su Meineid,
UrirandenflUsebang^ und Betroges. Verurtheilung su
B .laliren Zuchthaus, - aulTallendr Aussagen und an-

äcbeineude Eriniicrungsdcfecte. Annahme von Simulation
von Geisteskrankheit. Typische Paranoia hallucina-

natoria mit Grössenwahn und Verfolgungswahn.
5. Heitkünstlerin und Hagnetisenrin. Glaube an
geheimnissTolle Kräfte und Beeintlussuntfen, die vnn ihr

auf die Patienten und von diesen auf sie überströmen,
(irosser Zulauf zu ihren Wundercurcn. Anklage wegen
Betrages und fahrlässiger Körperverletzung. Frage ob
raffinirte Betrügerin oder Geisteskrank. Nachweis, dass
ausgesprochene Paranoia mit Sinnpstäusehungcn und
Wahnvoi-stellungen, entstanden auf dem Boden einer

schweren Hysterie, vorliegt. Uehergang in Paranoia

äuerulatoria. (Besonders interessanter und in socialer

«sieboog Icbriddier Fall! Ref.)

Ein 84iShriger, wiederholt abgestrafter Hann, über

weichen Ballet (!.'>) berichtet, wurde der Irrenanstalt

iibcr^^cben, naehdcin er bereits 2.'» mal in anderen Irren-

häusern untergebracht wurden war. Obgleich sich

Sehwaobsinn, Degenerationsseiehen und impulsive
Antriebe zu diversen Excossen und Deiieten ei|;abeD,

bestand die An>taltslpitung doch darauf, dass er aus

der Anstalt entfernt werde, da er nicht geisteskrank

aei und die DiseipUn der Anstalt stSre. B. giebt dieses

au, plaidirt jedoch trot/.dcni fiii- die Belassung in der

.Anstalt, da keine andcf'n .Austaltr-n für die Unter-

bringung solcher gemeiugel^Uirhcber Individuen bestehen

und da aein Gebabren iweifellos auf patbologisebur

Grundlage beruhe.

In der Provinz Bergamo und in vielen anderen

Begionen der italienischen Alpen findet sich cudemiseber

Cretinismvs. Derselbe fBbrt häufig zu Geisteskrank*

bciten und es kommt auf je 4 Geisteskranke der dor-

tigen Anstalten ein solcher mit Kropf.

Antonini (16) berichtet über 2 mit Kropf be-

haltete Cretins, welehe Verbrechen begangen
hatten. Der eine war bereits wiederholt abgestraft

worden und in einer Irrenanst^ilt gewsen. Nun kam

er wegen lebcusgcfättrlicber Bedrohung seiner .Mutter

in neoerUebe Untersnebnng. Der zweite hatte ein altes

Weib, die Kräuter suchte, encblagen, weil sie einen

besseren Platz hatte als er.

Caldwell (17) bespricht die Zurechr.ungs-

fäbigkeit der Greise. Ks giebt drei Ursachen des

geistigen Veifalhi alter Leate: die Ueberanstrennnng in

früheren .Taliren. Kr.iiikbciteii de» r{ehirns oder dieses

beeinflussender Organe und die phyaiolugiscbe ächwäcbu,

Di« Zurechnung»- resp. DispositionsGUiigkeit von Greisen

kommt in Betracht: 1. bei Delicten, worunter nzooU«
besonders häufig; 2. bei rf-sj). nach Testaments-

schliessungen; 3. bei Verträgen und 4. hoi Ptioritäts-

fragen von Erfindungen. Nach Board n. A. fallen fast

alle grossen Tbatcn und Leistungen in das Alter

zwischen 20 und ÖO Jahren. Die Ilauptveriinderung

bei Greisen ist die zunehmende Schwäche de.s Intellects,

insbesondere des Gedächtnisses und die Veränderung

dos Cbaraeters.
*

Im Gegen8at2 zu den Erfahrungen bei männlichen

Idioten findet Voisin dass bei weiblichen
id^iuteu die Pubertät keineswegs verzögert, sondern

mituoter iiagowShnlieb frfih ointiitL Seine Boobaeh-

tungon an 150 Kindern «gaben:

Im
Sehamhaare Menstruation Bnistdrösen

Alter niefat
ent-

nicht
ent-

nicht
eut-

von ent- ent- ent-
WldMlt

wickelt
wickelt

wickelt
wickelt

wickelt

9 Jahren 16 1 38 29 1

10 , 7 3 9 4 l

n .1 2 11 l

1 !.) 6 4 5

18 2 2U 6 1 l 12

14 , 17 3 17 14
15 1 10 2 19 2 15
IC r 1 18 i 25 l 18

81 81 9 S9

Aufiallend häufig fand sieh eine Verlängemng und

>'chIafFlieit der Nymphen, des Präputiums, der Clitoris

und des Uymen. Etwa V4 der Idioten war deflorirt,

das Hjmon an einer Seite eingerissen md mit dtr

Innenfläche der betrefTenden kleinen SchamtippO doreb

Narbengewebe verwachsen. Di' -»- Ve!:in'h'riin(.'en rühren

von Masturbation her, der fa^t alle weiblichen Idioteu

ergeben find und die Ebaoitigkeit aoloher Verindoninfon

(meist recbti) nntenohoidet äe von anderweitiger De*

florafiou.

Als Beitrag zur Aetiologie der couträren

Sexualempfindnng bringt v. Krafft-Bbing (19)

eine Zusammenstellung von 20 solcher Fälle, wddlO

alle seine .A.nsicht liesliititrcj), dass dieselben auf ange-

borenen, meist hereditär krankhaiten Bedingungen be-

mben, nnd dass die Anomalie ein «fiinetionelleo Do-

generationszeichen" bildet.

Zur Krklänini; der conträren .'''exualcmpfin-

dung wei.st v. Krafft-Ebing (20J zunächst darauf

hin, dass die embryonale Biaeiaalit8t aveh dureb cere-

brale Ceutren vertreten ist. De norma gelan^'t nur

eine Hälfte der Itiscxuellen Veranlagung zur .Ausbildung,

während die andere latent ist. Auch entwickelt sich

normaliter nur das der Gesebleebtodraao ontspmebende

cerebrile Centnim. Ebenso wie bei jedem Menschen

Residuen der Anlage der anderen Ueschlechtstheile sich

findeu, ebenso scheinen Reste des gegensitzlichon

psTcbosexuellen Centrums fbdxubostehen und golegen-

heitlieli zu weitep-n funetiMneljen Aeusscrungen zu ge-

langen. K. ist ferner der Meinung, dass die angeborene,

gleichwie die erworbene contrire Seioalempfinduag

nur bei sogenannter BelnNtung vorkommt und denkbar

ist. Sie ist eine degenerative Erscheinung.

Furuo-Deliuo (23) berichtet über 2 Fälle von

Hasoehismus. Beide betrafen alte Manner, von denen

der eine ;$ -4 ni.il in der Woche in einem Bordell sich

von den M.idchen peitschen un<l anderweitig miss-

bandeln Hess, bis maculatioo kam, wälirend der andere
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durch .Schiinpfwoilf obscouster Art sieh aufrct^en Hess

uad wählend dieser Torgänge masturbirte.

Kin 5r)jähri;;i'r Frniicmrzt 'II, über welchen Motet

(24) referirt, wurde im Huis de BouI' k'H'' mit einem

16 jahrigen Burschen getroffen, als er gerade dessen

Penis in der Hand liielt Beide bebaopteten, dan es

sieh nur um eine är/tliche Unt<rsurhun^' gehandelt

habe, da der Bursche mit einer üeschlechtäkrankhcit

behaftet gewesen sei. Bei der naeh 14 Tagen vorge-

nommeneo poliseilichen Untersuchung wurde keine

solche Erkrankuiit: g- fnndfn und -s kam hervor, dass

der Bursche einer jener Barsche war, die sich beschäf*

tiguDgslos herumtreiben. Bei dem Ant jedoch, der

Torheiratiiei und Tater eme» Sdinea ist, ergab sieh

erbliche Belastung. Asymmetrie drs SehHilels. Strabis-

mus, firühzeitif^ Mitsturbation. Abneigung gegen dos

weibKebe und sexuelle ?erver«ion »tnt »ianliehe»

Geschlecht, uifstische Ideen, abnorme Sensationen und

eine ei^renthürntiehe Almeigung gepen kupferne Gept'ii-

stände. Aus dem Gefängnisse richtete er eine lange

lateinische Zuschrift an den Deean der medicinisehen

FaeultSt, worin er seine Geschichte erzählt und um
Untersuchung seines (»eisteszustaiides Iii tief Er wurde

als gei;>teskrank erkannt und freigesprochen.

Bn Schalleiter batte Mit vielen Jahren mit seit-

dem zum Theite erwachsenen Schulmädclien Unzucht

getri-^hen. Dris von Krafft-Ehine -'"il ah^rtrebene

Gutachten c«nstatirt Aleoholismus chronicus mit

Mitweisen Delirien und progressivem Sehwaebsinn.

Im Ansobluss an seine vorjähriL" !! Mittheilungen

Ober Kalle von Q u e r u 1 a n t c n w a Ii n s i n n gicbt

Mitteuzweig (26) einige Winke über die Art und

Weise, wie man diese Krankheit namentlieb forensisch

in behandeln hat.

Grosses Aufsehen erregte in Italien die That des

Soldaten Luigi Magri, welcher am 28. Januar läB4

in der Ckseme von Pisa ohne nadiwetsbaran Grand drei

seiner Caroersden mit dem Dicnsfgewehr erschoss und

einen vierten >rhwer verwundete. Die psyehiatrisehe

Untersuchung durch Borri und Scapucci (27) ergab

Terfolgungswahn. Der Staateanwalt beantragte

trotadem die Todesstrafe und das Tribunal venirtheilte

M. unter Annahme mildernder Umstände zu lebens-

langem Zuchthaus. B. und S. bringen die Abbildung

des M. und das Facsimite zweier Briefe desselben, von

denen M. den einen 2t> Minuten vor der That ge-

schrieben, jedoch nicht vollendet batte. Dieser zeigt

etwas andere Scbriftzeichen als der sweite, am 2. Fe-

braar 1894 geschriebene.

In dem von Krafft-Ebing (.Sl) mitirethcilten Fall

von 15 motivlosen Brandstiftungen durch ein ISjähriges

Hidfdien bandelte es sieh um cfaie Sehwnebsinnige,
die mogUeberweise im Zustasde pribnemtmaler ma-

nischer Bialtation die Brände gelegt hatte.

Ueher einen Fall von periodischer Manie be-

richtet Pieraceini (32). Er betrifft einen erblich be-

lasteten Mann mit angeborener unvollständiger Atrophie

des rechten Armes, der bereits xweimr»! w -gen mania-

oalischer Aufregung tind gefährlicher Drohungen im

Irrenhause war, nun neuerdings in einem solchen An-

falle einen Diebstahl begoiigeu und ein 2.jjaluiges ]lind-

cben gewaltsam stuprirt hatte. Die senelle Aufregung,

in der er sich damals befand, ergiebt sich aus den

Aussagen seiner Frau, denen zu Folge sie ihm fort-

während zu Willen sein musste. Zu dieser Zeit hatte

er aueb seine Tochter sum Diebetahl verleitet Auf

das (lutachten P.'s wurde der Manu freigespri'chen,

wurde wenige Tage darauf wieder maniacalisch und

musste zum dritten Mal in die braianstalt gebracht

werden, woselbst er, wie P. verlangt, für immer ver-

bleiben soll.

£in dtu-cb Aleoholismus schwachsinnig ge-

wordener Mün wurde von Kornfeld (M) nr Ent-

mQndigttnf beantragt. Ton Biehter wurde letstere ab-

y;i-lelifit. da 'b-r Mann nur den lündniek eim-s Ab-oholisten

nicht aber eines Blüdsinuigeu mache. Der Mann wurde

aus der Ltenanstslt entlassen, wurde kune SSdt dar-

naeh als Tagabund au^egriiTen und erhängte sieh im

Pi'ü/eigefängniss.

Die Dissertation von Loos (36) über deaUypun-
tismus und die Hu^^gestion in gerichtlich -medi-

cinischer Beleucbtuti^'. welche eine gute Zusammen-

sti'llutig des darüber H- kannten enthält, schliesst mit

den Worten Gilles de la Tourette: „Der. Uypno-

tismiM kann grosse Dienste leisten; er kann Ursache

oder vorgebliche Ursache grosser Gefahren sein: aber

in d. r Suggestinn liegen die Gefahren bestimmt nii-ht."

An der Hand einer ausführlichen Literatur schildert

Krafft (87) die RäuJI^eit des Toifcommens von Epi-

leptikern sowie die in verschiedenen .Staaten für diese

getrotTenen Einrichtungen und spricht den Wunsch aus

dass auch Bayern, «lern Vorbilde Preus.sens folgend,

auf gesetelicbem Wege die so wichtige FOrsorge für

die einen nicht zu übersehenden Theil der Bevölkerung

biblenden Epileptiker regeln und damit das Loos dieser

Unglücklichen verbessern möchte.

Der von Tallon (88) mitgelbdlte Fall betrifft

einen 42jährigen Mann, der in einem Keller vor seiner

T"c!it<T plitzlieh die Genitalien exhibirt und das Kind

aufgefordert hatte, sie in die Hand zu nehmen. Der

Mann war chunals betrunken, es ergab sieh jedoeb, dass

er seit der Kindheit peri-idisch an vorübergehenden An-

nülen von .'«ehwindcl und Betäubung liM. Vallon

constatirte letztere als cpilcptoide Zustände, die

aueb deshalb bemerkenswerth waren, dass ihrem Ein-

tritt st'-ts eine eigenthümliche Aura voranging, dass

I'.itii nt plljtzlieh seinen Geburtsort und die Kinder sah.

mit denen er gespielt hatte. Auf solche „Yisions pano-

ramiques* bei Epileptikero hat bereite Jaekson auf-

merksam gemacht. Sic bezichen sich stets auf ver-

gangene Dinge und habtn eine Achnlichkeif mit den

Visionen während des Ertrinkens und wäbrend des

natOriieben Sterbesustands. In to* Debatte wurden

mehrere Fälle von impulsivi n Handlungen von Epi-

leptikern, insbesondere von an epileptischer Vertigo

Leidenden mitgetheilt Charpentier bemeriEt dabei

dass die naebträglidie Amnesie nicht bewenst, daas der

Betreffende zur Zeit der That bewusstlos gewesen sei.

An der Hand einer reichen aus der Literatur ge-

sammelten Casuistik betriebt Denommi (40) den
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krankhaften Wandertrieb, velcber nieist auf epi-

leptischer Grundlage beroht^ aber Bueb b« anderen

GeisteMtOraoges vorkemmen kann, wie dun^ ent-

spr-^rhi-nde Fälle dctnoustrilt "wird. D. erläutert die

gehcbt«ärztUclie Seite dieMT Kadteinuug uad verlangt

psychiatriidM Untenmdnittf in allea sweiMbaften mien
von Desertion, Yagabondage u. dergl.

Ein ausführliches Gutachlen über ein<Mi Gatten-

mörder, der epileptisches Irrseia siiaulirte,

bringt Virgilio (41).

Vibert (42) bringt Beispiele Tom durch Hyste-

rische vorgebrachten falsrhen Aiissa^'en. 'lie alr. ab-

sichtliche Lügen aufgefärbt wurden, während üwieu un-

beirante psjrebisehe Vorgänge und krankhafte Ideen

ZQ Gruiifk- lagen. Einer der Fälle betraf eine Schwan-

gere, <]\i- hiiTfUs cinni il ''inen hyst<-T'i-opilcpli>i'lii ii An-

fall überstanden hatte, welche angab, in der Wohnung

ibrer Dienatgebeiin TOn einem Unbekannten ranberisoh

Qberfallen worden zu sein. Sie war bewiisstlon gefunden

worden und hatte sich ersf nach <li ni Krwa<-hen aus

der Unordnung, die im Zimmer bestand, diese Idee eon-

stntirt. In einem nreiten Falle batte ein byateriaeher

Mann behauptet, bei dnem Baenbahnnnfiill fiirclitor-

licho inni^ri' Verletzungen erlitten 7.u haben und Knt-

dchädigung verlangt, obgleich sich herausstellte, da.s8

er gar niebt auf dem Zug gewesen war. Ein Jahr dar-

auf trat er mit der Behauptung auf, dass er von einem

KiaktT. dessen Nummer er angab, überfahren worden

:ici. Et erbrach Blut und wusste durch Angabe fürcbter-

lieber Sebmcnen im Banehe es dahin an bringen, daas

an ihm die Laparotomie gemacht worden ist, in Folge

welcher eine Eventration zurückblieb. Seine Angaben

wurden sämmtUeh als onwabr und nur in seiner krank-

haften EinbOdung begrQndet erkanni — In der De*

batte über dieser. Vortrag erwähnte Motet solche

analoge Fälle, unter anderen einen, in welchem eine

hyaterisebe Mutter ihrem etwas später aitt der Schule

kommendan Sohlte als Grund dieser Verspätung ein an

ihn durch einen Kaufmann begangenes unsittliches

Attentat augigchrte, welches der Knabe dann seinem

Vatar und der PoUasi als wiiklieb voigekommen mit»

tbsUte.

Fin Fall von primär tranmai i^ehrr Fsyehose

wird von Vau 't Uoff (44) mitgeiheilt. Cr betraf einen

erblieh belasteten 18 Jahre alten, doch in der Ent-

wicklung zurückgebliebenen schielenden, etwas micro-

cephalcn Burschen, der einen Tag nach einer Prügelei,

bei welcher er nur einige unbedeutende Excoriatiunen

am K<^ erhielt, in hallueinatoriseben Wahnsinn mit

nachfolgendem Blödsinn verfiel. Es handt-Iie sich so-

mit nicht um i-incn rein traumatischen Krankheitsfall,

sondern um eine latente Psychose, welche durch die

psychische Erregung bei dar Misshandlnng berrorgerafen

wurde.

Bei einem jungen Manne, der nach Sturz von einem

Stuhle unter Erscheinungen erkrankt war, die an einen

:;chudelbrueh mit BlutergtuH denken Hessen und des-

halb sogar trepanhrt werden sollte, luid Wiobmann
(4')'; f> Monate nach dem Unfall ausgebreitete St'irungen

der Uautsensibilität und sonstige Zeichen der trauma-

tischen Hysterie. Unter entsprechender, insbesondere

suggestiver Behandlung besserte sieh der Zustand rasch,

später trat vollständiger Trausfert der Hautsensibilität

und so vollsläiidi^"- (ienesung ein, daas der rntersttohte

aus der Invaiidiiatsveraieherung austreten konnte.

Naeh einem Stun vom Wagen raffte sieb ein 17j.

Bursche selbst auf, war halb betäubt und schnappte

mit den Zähnen nach seinen 1\ leidem. Ins Spital ge-

bracht, schien er üchmersen in der Brust und im Hypo-

obondiium zu haben, doch fiuid sieh kerne Verletmng.

Pat. war bei Bewusstseiu, konnte jedoch nicht sprechen

und mit Xoth seinen Namen sehreiben. Der linke Arm

war krampfhaft an die Brust angedrückt, ebenso der

linke Schenkel gegen den Bauch, aueh der Kopf war

nach links gedreht Die linke Pupille war enger und

re.igirte sehwächor gegen Licht. Krampf des linken

Orbicularis. Die Zunge beim Vorstrecken leicht nach

links abweichend. Naeh BromkaUum aHmälige Besse-

rung. Dewey (iQ fasst ilen Fall als traumatische

Hysterie auf, um .«o mehr, als die Mutter sehr nervös

und unfähig ist, ihren Haushalt selbst zu versehen.

Ein Pariser Fiaker, der sieb als Volksdiditer ver-

snebt und als solcher von Victor Hugo ausgezeichnet

worden war, liatt-- auf einen Genossen, der ihn beleidigt

hatte, aus unmiiulborer Nahe einen Revolver abgefeuert.

Verhaftet, gab « an, dass er als von dem grossen

Dichter ausge;ceichneter Mann sidi die Beleidigung nicht

habe gefallen lassen künnen und dass diese unter diesen

Umständen unverzeihlich sei. Garnier (47/ fand erheb-

liebe Belastung und Selbstübeisdiätsung, aber keine
Geistesstörung. Inculpat wurde verurtheilt.

Nach den nestimmungen de> Landrechtes scheidet

Wahnsinn die Ehe, während Blödsinn dieses nicht

thut Bisher wurde allgemein üestgebalten, dass man
den Begrilf Wahnsinn nur da als zutreffend gelten lasse,

wo die angenommene gänzliche Vernunftberauluing den

mehr ständigen, dauernden Zustand de^ Betrufifuncn,

jedenfalls den Grundzug seiner Geisteskraakhdt bildet.

In einem von Frey.-r (.50) niitgetheiltcn Falle entschied

aber das Keichsgericht, da.ss für diesen BegrifT das häu-

figere oder seltenere Vorkommen der betreifenden Tob-

snditsaefinia n^t maasagebend sei und dass der ( 698

A. L. R. wird Anwendung finden müssen, wenn der Be-

klagte über ein Jahr ohne wahrscheinliche noilnung der

Besserung an seitweilig wtederkehrendeu, mit gäuzliohem

Mangel des Gebrauches seiner Teraunft verbundenen

Tobsuclitsanf i!l-ti ^'elitd ii hat F. weteb t h gegen

diese Auffassung. Die Debatte über diesen Gegenstand

im Preuss. Kedldnalbeamtenverein s. Zeitsdur. f. Hedi-

oinalb. 8. 815.

Bei einem 17jähr., wegen Diebstahl angeklagten

Mädchen fand K u re 1 la (.'»3) ausser Chorea mehrfaehe

Degenerationszeichen am Kopfe, Uebererrcgbarkeit der

Gefibsinnervation (Dennographie), subjeetive nervöse Be-

schwerden, Hemmunpsustände im (iehirn beim Affect

und Disposition zu periodischen schwereren Störungen

der Hüru- und (ieistesihätigkeit. Auch war zur Zeit

des Diebstahls die Menstruation cum ersten Mal einge-

treten. K. sprach sieb dabin aus. dass die Untersuchte

dicThatiu einem Zustande von Störung der Geistes*
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tbätigkeit hegaogen hat, welche die freie Willens«

bestimmoQg wmebUeMt.

Ans Anlnss der im ProcesM- Fcldniann wfi:<Mi Eiit-

miindigung gegen die Irrenärzte, Irreuauütaltcn und

das gegt:nirärtige EntmfladigungsveriahreD geriditeten

Aagriffo widerlegt Noetel (64) die erhobenen Anscbul-

di^rnrirrr-n und betont, da-s das peir<'nwärlii;e Kntinündi-

<;tui<,':>verfahren, .sowie das IrrengeseU fast durchweg

gciiügeo, wenn sie nur riehtig gebandhabt werden. In

der Debat te äber diesen Vortrag wendet sich Pelmans
t^i'^cn dii^ iti dieser Angelegenheit von Dr jiir H'-in»rt7

publicirte Broschüre, indem er bestreitet, das» die»olbc

eine „authentiaebe Wiedergabe der Verhandlungen" sei

und nachweist, dass sie eine n«>ihc beabsichtigter ßnt-

Htelluiigcn und tendenziöser Auslas.sungen enibiill.

Obwohl das Gericht schliesslich den belretTcndt n

Angeklagten als geistesgesund erklärte und die Todes-

strafs wegen eines begangenen Doppelmorde« beseitigte,

80 sehen doch Cbapin. Godding un.i Brush (bh)

einen Fortscbritt der prnctiscben gerichtlichen Mcdicin

darin, dass in diesem Falle eine eigene Commissi<>n

von 8 Psjehiatem beauftragt wmide, den Geistes-

zustand des Angeklagten zu untersuchen und darüber

dem (iericbte zu berichten, wozu ihnen eine mehrtägige

Frist, sowie Golegenbeii gegeben wnrde, «in« Beibe von

Zeugen «asohSren.

G. Uuteräuchungen an l«blu6en Gegenständen.

1. Allgemeines.

1) Florence et Laeassagne. La tunique d'Ar-

gonteuit. Ktude medico-l^gale sur son identite. Arch.

de rAnthropi'l. criin. p. fl'»l. 2) <iiri. G., Perizia

legale su machic di ungue. Raccogliatore Will. p.

881. — 8) Niederstadt, C. B., Zur rntersuchung
von Blut in gerichtlichen Fällen. Friedrcich's Bl.

148. (Bekannt4?s.) — 3) Tamassia, A., Valore delle

granulazioni neutmiile d-'i glubuli biam-lii nella deter-

inina/.ioiie speeilica del sangue. .Vtti del K. Istituto

Veneto. Tom, 5. Ser. VH. — 4) Johnston, W.,
One bundred casea in tbe coroncr's court of Montreal.
The Vontreat med. Joum. Sept. 1898. — S) Jobn-
stoii. W. and ü. Villenenue, St.distics of ib.- co-

roners oourt UiT thc district ofMonirtal. Is;).''.. Ibidem.

March 1894.-- 6) Viveiros de Ca s 1 1 '. U suicidio na
capital /ederal. Statistica ufticiale dal 187U— 1S90. Kio
de Janefara. — 7) Straban, Tbe mecessity for legis-

lation of .suicide. Thc Journ. of mental sei-uri' Oriob.

p. CtOI). - 8) .'^teinnietz, S. R., Suicidi mi silvaggi

American Anthropologist. Jannuar}'. (Lombroso's .\reh.

p. 60.H.) — 9) Kamm, M., die gericbtsärztliche Beur-
theilung von Stiehwnnden am Halse. Aerttliebe Rnnd-
M-bau. Münehrn, No. 2. u. S. (Niehts \eue>.) — 10)

Fischer, \\ ., l i lier den Tod durch Sturz aus der
ilübf in gerirbtlich-niedic. Beziehung. Berliner Diss.

11) Baum, Einrichtung zur Abwehr der Fliegen und
Insecten von den Leichen in TidchenhSusem. Zeitsch.

f. Medicinalb. S. .1.^)-? ^Diehte r)r.ith.:estclle über den
mit einem Abl1u>->.rohrf vei>i ii.-iiL'n Haliren. Die Ein-

rirhtnrig hat vorzugsweise den Zweck, die l i lx rtragting

von An.steckungs8toiTen durch Fliegen, .Mücken u. dgl.

XU verbaten und ist um so mehr angezeigt, als beim
Mangel einer I.eichensehan in Aaelien alle Leielieii

tninde>,!efi> 7i' .'Stunden aufgebahrt bleiben.) — 12)

Keultold, \V . Zur Gesehiehte der gerichtlichen See-

tion. Friedrcich's BL S. 1. — 18) Hcgnin, P., La
faune des oadavres, «i^lieation de Tentomologie a 1»

CHTSARZNKIKÜNDE.

m^dccine legale. Bull, de TAcad. X.XXII. p. 34. -
14) Laboulbcne, Sur la fauno de cadavres. Ibidem

p. 37. — \r>) Legros, A.. De la pathogenie des raorts

subites au point de vue m' di.-'-l' tat. I.yoiii r Th'-sp.

— 16) ('olomb, P., La fonetion glycog<-mriiie du foie

dana ses rapports avec les expertises nu diei - legales.

Lyoner Thise. — 17) Bi Miardel, P., Le moment
de la mort et la morte .ipparente. Ann. d'hyg. publ.

XXXI. p. 41t.ö, IS) Dcr-elbe. La rnort subite dan*

les Ii sions de l appan il digeslif. Ibidem \X\IL p
3'2H. 19) Derselbe. La mort subit

i
i: Ic rein,

ibidem. Ho. 6. — 20) Derselbe, La mort subite

d<5t«rmin^ par des l^sions des or^nes g^nitaux de It

feniiii''. Ibidetn. p. 110. -.'P W c y d enin e y er , A
F.. Des rupturcs du diaphragine au point de »"uc mrdiro-

l.gal. Lyonor This,'. — 22) Hofmann, E. v.

Uober Aneurjrsmen der Basilararterien und deren Rwptur
als Ursache des pIotzKeben Todes. Wiener klin. Wochen-
sehrift. — 2.'>^ Frey er. M., Das Puerperalfieber in fo-

reiisiselicr Beziehung. Zeitschr. f. Medicinalb ."^ 581.

— 24) Dittricb, P., l eber Wundinfcctionen. besonders

Wundeiterungen uud ihre Folgen vom forensischen
Standpunkte. Vicrteljahrssehr. f. ger. Med. VTII.

.^uppl. S. 1. 25) Lutz, Die Lehre von d-^r S.lhst-

infeetion luid ihre Bedeutung für den GericbU.arzt.

Friedreiehs Bl. .S. Ifil ,i. 2'>1. — 26) Derselbe, Au>
der gerichtlichen (ieburtshilfe. Ebenda. S. 821. — 27)

Pageflu nd, L. W., Vergiftungen in Finnland in den
.Fahren 1S80— 1898. Vicrteljahrssehr. f. ger. Med. Vlll.

.•^ujipl. .S. 48. — 28) Coutagne, H.. Trois faits me-

dieo-b'gau.v difticiles ä interpr^tcr au point de const.a-

tations avcroscopiques. L\-on mcdic. b. aodt. — 29)

B4rard, A., <Deput£ de rAin). La publieii6 des eic-

eutions oapitalc:. Areh. de T\ntropol. crim. p. 121,

(Fordert die Abschaffung der ölTentlichen Uinrichtungen.
— 80) Blanc. L.. Note sur l execution de Bussem.
Ibidem, p. 373. — 31) Bc ran ger. Q. et Zippel,
Deux antopsies de d^capitös. Ibidem, p. 478. — 32)
Kühner, Zur Unfallversicherung der Aerzte. Vicrtel-

jahrssehr. f. ger. Med. VII. S. 123. (Der im letzten

Bcr. niitgi'ili- ilt'' Kall des Dr. Hrisson aus der Ann.
d"hyg. publ. Letale Phlegmone durch Infeetion.)

Florencü uud Lecassagne (1) kritisiren die

chemische und microscopisohe Untertnoliung eines in der

Kireho von Aigentenil Aufbewahrten, aafoblidi von

Christus herrührenden Gewandes auf Blutspuren, in-

dem sie diese Untersuchung als uugennn und uuver-

lisslieh bezeichnen. Die ersten Experten hatten an den

Fledcen oonstatirt: eine leieht« grOne F&rbuag durch

Gn.ajaktinctur. einige Blutköiporcben Und einige

wenige Häminkiystalle.

Giri (S) hatte blutverdichtige Fteeko am Ab-

satz grober Stiefel zu uotersuehen. Es gelang ihm zahl-

reiche Iläminkrystalle darzustellen und kernlose seheiben-

fürmigo Blutkürporchen nachzuweisen, welche einen

Dnrehmessw von 7—8 Mimm. seigten. O. sprach sich

daher dahin aus, dass die betrelTenden Spuren zweifel-

los von Rbit und b">ehstwalirseheinlieh von mensehliebem

Blut herstanuuen. Auch schloss er aus dem gut er-

haltenen Glanz der Wichse und dem Fohlen von

Schimmel, dass die Flecke nicht länger als etwa einen

Monat bestellen kJinncn und aus der geringen Abnützung,

dass der Besitzer die Stiefein nach der Besudlung

derselben mit Blut nicht gar oft benStxt haben müsse.

Tamassia (3) hat die Angaben Corin's Aber das

Vei halten der neutrophüen Körnehen der weissen

Blutkörperchen gegenüber der Fiirbung nach Ehrlich

naebgepriilt und gefunden, dass dieselben dch in der
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Thal durch die angegebenen Lösungen,iusbesoudm durcii

•ine LBmmg rvn 5 Tbeilen aogeeftuarten VoehaiOf «in

Theil Methylenblau und 5 Theilen Aqu. destillata violett

färben, dass jedoch dieses Verhalten keincinregs bloss

dem Meoschenblut, sondern auch dem Blute der Säuge-

tldere lakomml
Auf Anregung von Johns ton (4^ und unter Leitung

des einsicbtsToUen Coronen Mc Mahon, mehrt sich

di« Zahl der in Montreal bei den coroners iuquestü vor-

genoBuneB«! Obdnelbmeii von Jahr zu Jahr, ind«m sie

von 5 pCt. im Jahre 1892 auf 25 pCt, im Jahre 1894

gestiegen ist. Unter 100 be«cbautcn Fällen aus dem
Jahre 1898 betrafto SS Waaaerleicben, wovon drei

seoirk wurden. Auführlich werden die durch Ubgereo

Liegen im Wasser entstehenden Veränderungen be-

schrieben. Von den 7 Vergiftungen waren 4 durch

Selhstmord, 8 dnndi Zubll an Stasde gekomnn. Daa
Gift war 8 mal Arsenik (2 mal Arseogrün, 1 mal ein ans

Kohleijpulver und Arsenik bestelieiMlc- Hattenf^ft), je

einmal Kupiervitriol, Chloral, Chloroiürm, Alcobol und

Lauehtgas. In 40 FUlen bandelte es sieh um Tod dnrdi

Verletaong (1 Todtschlag, 3 mal Selbstmord, 86 mal Zu-

fall) in 20 um natürlichen Tod, darunter 6 Fälle

von Pneumonie, ausserdem in einigen Fällen um £r-

stiekoBg, Yerdaeht auf Kisdesmord und Verbrennung.

Ans einer anderen von Johnston und Villcntuve
(')) pt'brarhten Statistik ist zu entnehmen, 'ia-s in

Moulrcal im J&tire ISää 12 Falle von Tod durch fremdes

Veraeholden, 98 Selbstmorde, 174 FSIle tob snfUUg ge-

waltsamen Tod und 177 Fälle von natürlichem oder

Tod durch unbekannte Ursachen vor dem Coroner unter-

sucht wurden. Die üäuhgkcit des Selbstmordes in

Mmitreal tot geringer als in anderen amarikanisehen

Stidteo 0.05 auf 10,000. Die meisten Selbstmorde fallen

in die Monate Mai und Juni. Ausgeführt wurde der

Selbstmord 5 mal durch Schuss, 8 mal durch üalsdurch-

sohaeidiiBg^ je imü dnreh Bifaingen und auf den

Schienen, je 1 mal durch Frtrinkcn und Sturz von

einer Höhe und 9 mal durch Gift, u. iw. 8 mal durob

AisMiik.

In Bio da Janeiro aind naeh Tivairot da Caatro

(6) von 1870—1890 fiSS vollendete und 925 versuchte

Selbstmorde vorgekommen. Diese Zahl ist nicht mit

dem Ansteigen der BevSUcening proportional, waa rieh

aus den guten öeonomiachen Verbältnisaea der Stadt

erklärt. Der Alcohol spielt dabei keine wescntliehe

£oUe, da unter 1558 Fällen nur 188 dieser Ursache

Bogesehrieben werden konnten. Die Selbstmorde der

Männer prävaliren. Von mit TSdtnng anderer ver-

bundenen Selbstmorden kamen nur 10 vor. In den

Jahren 1870—1880 todteten sich 837 freie Menschen

und 814 Selafin, woraus Y. sdiUesst, dass die Selaversi

in Brasilien einen milden Character besitzt. Unter den

Tödtungsarten prävaliren die Gifte (810 Fälle). Er-

hängen kam nur 21 mal vor.

In einem Auszuge aus einem grösseren Werke:

»Sudda and Insanity* London 1898, fordert Strahan

(7) eine Aendening der gesetzlichen Bestimmungen
über den Selbstmord. Dem Selbstmörder wird noch

immer daa UnUieha Bagrihniss verweigert und nach

MwMbntaM te awnwtwi MMMa. ISM. Bd. L

dem englischen Gesetz steltl der Selbstmord auf gleicher

Stufe mit dem Mord, und aueb die, wdehe dabei Vor-

aehub leisten, werden wie Mörder behandelt und ebenso

ein Selbstmörder, bei dessen Rettung J'"rnai;d das Leben

verlor. St. erwähnt einer Frau, die anwesend war, als

rieb ihr Mann wegen eines unheilbaren Leidens ersehow,

ihn davon nicht abhielt und ihm sogar auf sein Ver-

langen das falsche (icbiss herausnahm, damit er sich

leichter durch den Gaumen schiessen könne. Nach dem
bestehenden Gesets bitte die Flau wagen Mord ange-

klagt werden sollen, es ist diesem aher nicht geschehen.

St. verlangt 1. Aufhebung aller Bestimmungen, welche

den Selbstmord als Verbrechen bebandeln und 2., daaa

alle Selbstmordversuche als Beweise einer gefiUnrlieben

Geisteskrankheit angesehen und einen genügenden Grund

abgeben sollen für die Uebergabe des Betreffenden in

eine Inenanstali

Entgegen der gewöhnlichen Annahme, dass der

Selbstmord bei wilden Völkern selten vorkomme,

berichtet Steinmetz (8) über 22 solcher Fälle, die er

ans vetsebiedeneB Weiken susammengetragea bal
r. In I den Tod durch Sturz und deeson TOT-

M-liiedi riL' .\rten, über deren Ditferenzialdiagnose und

über die dabei zu Staude kommenden Verletzungen han-

delt die Dissertation von Pisebor (10).

Einen ebenso interessanten als lehrreichen Vortrag

überdie Geschichte dergerichtlichenSection hielt

Heubold (12) auf der JMaturfurscher-Versammlung in

Nürnberg, »dem Torort des ftinkisehai Kreises im

alten deutschen Reiche, welcher als die Geburtsstatte

der Constitutio Criminalis Carolina gelten kann, welche

zum ersten Male die BcMchtigung der Leiche durch Ge-

liriitstete norniirte*. Der Tortrag ist das Basulta* eto-

gehender Studien der Würzburger Archive und entililt

besonders in den beigegebenen Bemerkungen eine Fülle

leseuswcrtlier Details. K. erörtert, wie namentlich die

LetaKtittslehra, wie rio Ualaog tob der Beohtswissen»

sehaft, insbcM-inden' von der itaUeniscben ausgebildet

war, der Hauptgrund zur geaataUelien Einführung einer

Leichenbesichtigung für geriehfUdM Zwecke gewesen ist

und anfuga nur di« Abnahne fon .Leibaeidien'' und

die Sectio vulnerum geübt wurde. In Würzburg wurden

erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts (1686) wirkliche

Seetionan in YeriataoBga-TDdesfinen ausgeführt Befan

Giftmord wurden Seetionen schon früher gemacht u. a.

1308 in Genua und zweimal in Würzburg i. J. 1564.

Dagegen scheint man bei Verdacht auf Kindesmord erst

^tar rino Seetion fBr BiBttig geAiaden aa haben u. s.

«nt naoh EinfOhning der Lunfanproba 1881.

Aus Anla&s eines Falles, in welchem an einer

mumificirt hinter einem Backofen gefundenen Kindes-

leiche die Zeit des Todes zu bestimmen war, betont

M6gnin (18) neuerdings die Terwerthbarkeit dar
.\asinsectrn und ihrer Ueberreste für Todessoit-

bestimmungen. Die Einwanderung derselben ge-

schieht in einer eonstanten Ordnung und es scheinen

die versdiiedenen Gerflehe der findenden Lririien die

diversen Insecten anzuziehen resp. ihnen anzuzeigen,

dass der für sie und ihre Brut passende Verwesungs-

grad eingetratea Sri. Sa taaaan ririi wie in eiaam
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Bnehe, in Gruppen (Kscouades) eintbeiton. IH« «rat«
begrei/t Fliegen der Gattung Curtonevra und CkUipllonK

welche sich schon an Sti-riitndc an^ftzon und vfrhält-

uissmässig frisches Fleisch lieben. Die zweite enthält

Fliegen der Gattung LueiKa et Sarcophaga, «eiche 8—

4

Tage nach dem Tode, nachdem bereits manifester

Fäultiis.sgerucli vorhanden ist, sich zeigen. Die dritte

besteht aus Cok-optcrcn der Gattung Dermestes und aus

Lepidopteren der Gattung Aglossa. Sie verden dnreh

das Leichenfett 3—4 Monate nach dem Tode angezogen.

Die vierte betriff! gewisse Fliegen aus der (J.itlung

Piophila und Anthomyia und Coleopteren der Gattung

Neerobia, velehe dordh jenen VSulnisagrad angezogen

werden, den man al« den käsigen bezeichnen könnte,

etwa 8 Mona<e post mortem. Es sind dieselben Fliegen,

die sich auf Käse ansetzen. In den weitereu Zer:>etzangH-

graden, naehdera die Weiehtbefle in einen aebvlnlidieo

Hrei zerflossen sind, nach etwa einem .fahre, erscheinen

als fünfte Gruppe Fliegen der Gattung Ophira, Phora

und Tyreopbora. Darnach, nach 18 Monaten bis 2

Jahren, l^ommen als sechste Gruppe KIfer der Gattung

Silpha. Hialer und Saprinns nnd im Detritus lebende

Milben der Gattung Tj-roglyphines, welche den Best der

FenchiigiLeiten absoibinn, dann iui 8. Jahre als sie-

bente Inseeten, welche die troekenen Oelnlde, Haut,

Sehnen etc. aufzehren: Arten von Anlhrenes. Derniestes

und sehr kleine Arten von Milben der Gattung Tincola.

SchUesslich, nach beiläufig 4 Jahren, findet man KSfer

der Galtung Ttnebrio und Plinus, weldie TOn dem
Moder leben, der iiacii 'Uii ii!/ri).''-n Inseeten zurückge-

blieben ist und vorzugsweise aus deren Puppenr&iten

und Eterementea besteht

Zu diesen Au-fiibrungen bemerict Laboulbine
(14!, dass sieh ;iu''li in und unter den Cadavem ver-

schiedener Thierc Aasinsecten in grosser Zahl an-

siedeln tmd dass ihm dabei anfBel, dass manche deneU
ben nur Aeser von bestimmten Thieren, i. B. nur von

Vögeln aufsuchen. Vielleicht hat auch die menvchliche

Leiche ihre besonderen Inseeten. L. lindct. dass die

Angaben lf£gnin*8 nicht gau streng au nehmen sind,

da lii'^ Zeit und Reihenfolge des Auftretens seiner

«Gruppen auch durch die Jahreszeit, Grösse der Leiche

ood Äün Ork, wo sie li^ modificirt wird. Auch kommen
die meiatcD Inseeten niebt« um an der Leiche sn aebren,

sondern nur, um ihre Eier /u deponircn.

In seiner These bespricht Legros (15) die ver-

schiedenen Formen resp. Ursachen des plötzlichen

natfirlicben Todes nnd kommt so Iblgenden Con-

clusionen: 1. Seit 183.5 hat die Zahl der plötzlichen

Todesfälle in F'raukreioh j)rogressiv zugenommen. 2.

Drei Viertel der Verstorbenen gehörten dem männlichen

OesAleehte aa. ft. Hit sunehmendem Alter nimmt die

Zahl der FkUc SU. 4. Am häufigsten sind sie in den

kalten Monaten und zur Zeit brüsker Temperatur- und

Lnftdruekteiiodeiungen. 5. In Paris und Nordfrank-

reich ist der plötzliche Tod häufiger. 6. Das Hera Sj^lt

dabei die Hauptrolle, dann der M.it'. ri, die Ni^TCn. ili''

Lungen und das Gehirn. 7. Fleuritische Adhaesioueu

nnd gefüllter Magen begünstigen den Bbtritt des plSts-

lieben Todes. 8. Meistens ist es unmSglieh, ohne Ob-

duetion die ürsacbo des plSiilidMD Absterheus zu

erkennen.

Znfolge der auf Anregung I. •ie:issagne's und

unter Leitung Hugounenq's unternommenen Unter-

suchungen TOn Colomb (16) über ^ glycogene
Function der Leber in gerichtsärztlicher

Beziehung lasst die .Anwesenheit von 2—4 g Zucker

(Glycose -f- Glycogene) auf einen rapiden Tod bei

oller Gesundheit sctiliessen, bei grosseram Quantitiiten

auf Tofl in der VerdMlUni.r. w ihrend daa Fehlen des

Zuckers für langsamen Tod, hohes Fieber und Kr-

schöpfuDg spricht. Finden sich in den ersten Tagen

nach dem Tode IVs-^ g CHyeogeat aber nur wenig

(50—70 cg) Glucose, so ku» mu Termuihea, dan der

Körper zur Zeit des Todes einer höheren Temperatur,

mindestens über lüO" C. ausgesetzt war. Das Glyco-

gen vendiwindet rasob, die Olueose dagegen wider-

steht der Fäulniss lange. — C. empfiehlt die Unter-

suchung der Leber auf Zucker nicht bloss bei gericht-

lich- medicinischen Untersuchungen, sondern auch bei

der sanitKtapoliseiliobea Rnge, ob eb sn Markt ge«

brachtes Fleisch Tou einem hraiütea oder gesunden

Thicre herrührt.

Brouardel (17) betont in einem längeren Auf-

satse die Sebwierigkdt eiatr genauen Todesaeitbn-
Stimmung in forensischen Fällen, speciel! bri Ueber-

lebuugsfrageu. Daa Sistiren des Heruchtages ist

kein absolut aieheres Xennseidten des wiikficft einge>

tretenen Todes. Auch andere Zeichen können täuschen,

in welclicr Beziehung Beispiele angeführt werden.

Ausserdem bespricht B. das Vorkommen des Schein-

todes und bringt eine Ansahl solcher Fille, die aidi

bei näherer Betrachtung fast alle als durch ungenaue

Untersuchung veranla.sst ergeben.

In einem Vortrage behandelt Derselbe (18) den

plStsliehen Tod duroh Affeetionen des Dige»
stionstraclus. Er erwähnt dreier Fälle von plötz-

lichem Tod während einfacher Anginen, die er sich

durch Giottiskrauipf erklärt, bespricht den plötzlichen

Tod während der Verdauung^ das Coma dyspeptienm,

den Tod durch Ulcus perforans. Gallensteincolik und

Analoges mit dem Hinweis, dass solche Fälle häufig

für Vergiftungen gehalten werden.

Nach Demaelben (19) geht der pl5iall«he Tod
am häufigsten von Nierenerkrankungen aus.

Die Nieren sind die wichtigsten Aasscheidungsorgane,

nicht bloss fiir Harnsäure und Hanutofi^, sondern auch

für Gifte und Toxine. Bei Eritraakungen derselben

kann daher der plot/liehe Tod durch Autointdiestion

erfolgen und andererseits bewirkt werden, dan adum
geringe Mengen todseher Stoffs sebwen Erscheinungen

hervorbringen. B. spricht besonders ftber die Urämie
und ihre Kr'«cheinunsren , indem er mehrere Formen
unterscheidet, nämlich die broochitiaehe, die gastro-in-

testinale, die oomateose und die Inidn^rante Pom.
Auch die Gieht kann vm plötalichen Tode fSbieD.

Hin Vortrag von Demselben (20) betrifft einige

Fälle von plötzlichem Tod während der Vagi-

nnldouehe, ftnier 2 Fälle von Tubarschwanger-
sehafi mit tSdtliebem kvapm% dimh Boptur tmd «inen
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Fall von Verblutung nus vulvo-vagiualcn Varicositatcn.

Ferner bespricht er die Ohnmacht bei der Geburt,

iraUbe er als ein mSglkbes, doeb Mltenes Voikomauiiss

erklärt.

Wej'denmeyer (21) bespricht die Zwerchfell»

rupittren und üm Folgen, cbnt «WMnitlieli Neoee ni

bringen.

V. Hofmann (22) hat 75 plötzliche Todi'sfällc

durch Kuptur von Aneurysmen von Basilsr-

srterien beobsebtet, woTon 58 weibliehe, 28 mSnn-

liolii' Individuen betrafen. Die gri.sstc Zahl fällt beim

Manu in das Alter zwischen 40— .W, boiin \Vi ih zwi-

schen eo—70 Jahren. Auch im .\lter von lü— 14

Jabren kamen einielne FUle vor. Am hinfigsten bil-

'Icn die Art foflsae Sylvii den Sita von Aneurysmen,

dann die A carotis, die A. commun. anterior, A. basi-

laris und die A. vertebrales. U. bespricht die Ent-

etebongaweise, die klimachen Eracheinnngen und die

forensische Bedeutung aoleber Ancurjsnien. Lclztere

liegt vorzugsweise in dem meUt plötzlichen oder we-

nigstens unerwarteten Eintritt des Todes, der de:jhalb

für einen gewaltaamea, insbeaondere doreh Yeigiftnng

eraniassten, gehalten werden kann, zumal deraellM

nicht selten unter Erbrechen und anderen gastrischen

Erscheinungen erfolgt. Ausserdem kann die aus solchen

Buptoren benroigegangene intermeningeale Haemorrbagie

für eine traumatische gehalten wcrdi n. wnvon II. Bei-

spiele anführt. Dieses ist besonders d.itni möglich,

wenn sieb beim Zusammenstürzen sog. agonale Ver>

letsnngen bilden. Aneb kann die Bnptur eines solchen

Aneurysmaa dnrch geringe Erschütti'nini^en rin^rr't>'n,

in welcbem VaD« die „kraukhaftv Lcibesbe.schaffenheit'*

betont «erde» miittt«.

Ana Anlass mebrerer Fälle, welche Frey er (S8)

zu begutachten hatte, in denen der Tod infolge von

Puerperalfieber der betheiiigten Uebammen sur Last

gelegt wurde, be.spiieht derselbe das Puerperalfie-

ber in forensischer Beziehung und resumirt .seine

Anschauungen wie folgt: 1. Puerperale 'rM(l*>srille sind

im Allgemeinen ab durch infectioa seitens Dritter ent-

standen anzosehen, ebne dass Selbstinfection wesent»
lieh dabei in Krage zu kommen hat; 3. Puerperale

Erkrankung sllille bedürfen hei ihrer gerichtsärzt»

liehen Beurtheiluug auch weiterer Hitbcrücksichtigung

der IBr die Sdbstinlieetion in Rrage kommenden Mo-

mente.

Bei der Beurtheiiung des eansal-n Zusainnien-

banges einer Infection mit einer Verletzung

müssen naob Dittrich (S4) in Betracht kommen: 1. die

LocalisatiAn der Infection; 2. der Zeitraum zwischen

der Verletzung und dem Auftreten der ersten Infections-

erscbeinungen und 3. der Ausschluss anderweitiger in-

feetionsqnenen. In ersterer Beziehung bieten mitunter

die Fille Schwierigkeiten, wo die infectiösc Erkrankung

an von der Wunde entfernteren Stellen sitzt, da die

Wege, auf welchen die Infection von der Verletzung

bb stt dem erkranltten Organ sieb fortpflanzte, nicht

inuner leiebt nachweisbar sind nnd die Erkrankung auch

unabhängig von der Verletzung eingetreten sein ki">iinte.

Was die Frage betrifft, ob von der Wunde aus Micro-

organismen, speciell citerorregeude. eindringen und an

entfernteren Körperstellen Entzündung erregen können,

ebne an der YerletinngailnUe infeetiSse Yeriadenmgen

zu erregen, so VezwcifeU D. ein solches Vi.rkommeu

(doch sieht man bisweilen, namentlich bei Sticbver-

erletzungen, Fälle, in denen die Snasere Wunde per

primam heilt und in der Tiefe die Eiterung fortdauert

oder nachtniirüeli eintritt. Ref). Dagegen kann die In-

fection einer Wunde von einer anderen gleichzeitig be-

standenen infectiösen Erkrankung aasgeben. D. ver-

weist in dieser Beziehung auf den von Czemetsehka
{Prager m. \Vo'-henschr. 1SH4. Xo. 19) niit;;ethiiUen

Fall, wo eine scheinbar puerperale Infection (Metro-

lymphaiigitis post partam) als Metastase Von durch

Diplocnccus pneumoniae bedingten anderweitigen Er-

krankungen (Pneumonie, eitrige Rhinitis und Meningitis,

acute Endocarditis) eingetreten war. Es ist daher zu

enrigen, ob niebt das Individvnm zur Zeit der Ver-

letzung bereits infieirt war. Das Zeitintenall zwischen

Verletzung nnd den ersten Infectionsfrscheinungen ist

für den causalcn Zusammenhang nicht absolut bewei-

send, denn einerseits beweist das rasche Auftreten der

letzteren denselben nicht unter allen Umständen, an-

derseits kann sich ihr Auftreten mdir weniger lang

verzögern.

In sehr objeetiver Weise critiairt Lata (S5) den

gegenwärtigt-n St.nnd der Lehre von der Selbstin-

fection Gebärender und Entbundener und kommt
anm Seblnsse, dass eine LBsung dieser Frage bisher

weder auf dem kliniaeben noch auf dem baeteriolo|^aehen

WiM'e ijelungen ist. Doch sei der für diu fierichtsarzt

wichtige Umstand zu Tage getreten, dass auf dem W^cgo

der Selbatinfeetion nnr leichte Erkrankungen zu Stande

kommen. I>er Qeriditsarzt wurde daher nicht fehl

gihen, wenn er bei tödtlielien Woehenbetterkrankunpen

die Möglichkeit der Eulslebung derselben auf dem Wege
der Selbatinfeetion nnbeaebtet läset und eine auf andere

Weise stattgefund' iic Inf- elion annimmt. .Mut aueli nun

wird er nicht ohne Weiteres d.is g< li\irtshülfliche Per-

sonal dafür verantwortlich machen können. Ergiebt

dagegen die geriebtliebe üntersnebnng keine andere

Infectionsmögliehkoit als die durch das geburtshüflicbe

Personal un<l kann demsolben gleichzeitig eine Ver-

nachlässigung und Missachtung der antiseptischen Vor-

aebrilten nachgewiesen werden, dann wird der Oeiiehts-

arzt nicht anstehen, ein solches Verhalten mit höchster •

Wahrscheinlichkeit als directe Ursache der Infection

resp. des Todes zu erklären. Kann endlich vielleicht

aueb noch die Quelle des Ansteeknngastoffea naehge-

wiesen werden, z. B. gleiehzeitiije Beh.indl'ir-i; eint r an

Kindbetttieber erkrankten Frau, so wird der Hebamme

durch die Verurtheilung sicher kein Unredit geschehen.

L. fordert fnmer die mB^^iehst» ISnaofarinknng der

inneren Untersuehung und grossere Ausbildung der

äusseren.

In einem von Demselben (26) mitgetheiUeu Falle

war eine Wöchnerin angeblieb an Kindbettfieber ge-

storben, welches vom anzeigenden Arzte der Unter-

lassunfT V'in Scheidenausspülungen vor und nach der

Geburl zugeschrieben wurde. Die Übduction ergab
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jvdoch kein Kindbettfieber sondern Anaemie durch Atonie

d'\s rterus als Todesursache. L. warnt vor L'eber-

tn it'unrj- n bezüglich der Annahme einer Infectioii, da

daraus ungerecht«: Bcschuldiguugen rcüultiren können

und anderseits die eigentliche Eritrankungsursaehe flber-

sehen werden kann. Bezüglich der ScheiiKnaus.spü-

Inngen bemerkt L., dass dieselben den Hebammen

durch ihre Instruction verboten siad, und dusa .sich auch

namhafte Gebnrtshelfer gegen dieselben aoagesproehen

haben.

Fagerlund (27) bringt zunächst Mittheilungen

fiber die beiQglieh des Gifthandels in Finnland be-

stehenden Verordnungen und berichtet dann über die

in den Jahren 1880— 1893 vor^eki.i'iirieneu 471 Ver-

giftungen. Unter den Vergiftungen mit Miueralsäuren

finden sich 2 Morde mit SehvefelsSure, von denen der

eine ein 4 Tage altes lünd, der andere ein 66 jähriges

geisteskrankes Fräulein, welche durch eine Magd, der

der Dienst au/gesagt worden war, durch Täuschung

veranlasst wurde, eto Weinglas coneentrirter SOj aussn*

trinken: ferner zwei an Kindern mit Salpetersäure be-

gangene Morde. Carbolsäurevertriftung'-n -iinl 7 ii. z.

5 mal zufällig, 2 mal al.s Selbstmord vorgekommen.

Ausserdem ein Selbstmord durch Lysol. Die Sehleim-

liiuit de> Oesophagus war in diesem Falle htlllliniuiroül,

die des Magen-, injicirt, stellenweise von grauer

Farbe. Dem Tode war Bewusstlosigkeit vorausgegangen.

Mit Arsenik kamen 4 Mord« und 4 Selbstmorde und
eine zuHilligc Vergiftung vor. Nur einmal wurde anenigc

Säure, son.st immer Schweinfurter Grün verwendet.

Durch Sublimat wurden 3 Morde, sämmtlich au klemen

Kindern und 8 Selbstmorde yerilbi In dnem der

letzteren hatte sieh die bctrefTende Geisteskranke auch

mehrere ISticbwunden in den weichen Gaumen und

Pbaijos beigebracht Weiter kamen vor je 1 Ver-

giftung mit Alaun, Holxgeist, Cbloralbydnt, Aoonitin

und CocaVn. Die Vergiftung mit Methv lalmhol be-

traf einen Potator, der davon eine i^uantität getrunken

hatte, dann unter Erbrechen, Koptschmerz, Athem-

noth und Sebstörungen erkrankte und naeh '48 Stunden

starb. Die Seetion ergab Hirn- und Lungenhyperämie

und eine geringe Injection der Magenschleimhaut. Mit

einem kaffeelöifelToll CoeaTn in einem Glase Bier

hatte ein Mädchen einen Selbstmord ausgelQhrl Sie

starb nach '.'3 Stunde unter grossen .'^ehmerzen. Die

nach 2 Tagen vorgenommene Seetion ergab starke

Leiehenstarre, ^die Waden waren hart wie Holz*, Him-
und Lungenhyperämic, sonst nichts AuflSIligcs. Im

Maponinhait wurde Cocain niiehgewiesen. Unter den

12 i'hüsphorvergiftungen betanden sich 2 Morde von

Kindern. Der gelbe P. wird in Finnland nur als

Raitengift verwendet. Von den 27 zufälligen Rohlen-

oxydvergiftungen waren 5 in Darrhäusern und 4 in

Badeslubcn vorgekommen. Strycbnin wurde in 9

Füllen zum Mord (!) und 10mal zum Selbstmord benutst,

2 mal '.n-^ -hnh die Vergiftung zufiUlig.

Die Coutagne (28) vorgenommene obfinction

einer aufgclundcncn KiudesU ichc ergab eine hocligradige

linksseitige Poreneephalie, sonst nichts Bemerkens-

werthes. C. gab das Gutachten, dass das Kind in Folge

letzterer lielleiclit im qiileptisohen Anfisll gestorben

sei. \m anderen Tage meldete sich aber die Mutter

und gestand, das Kind, webhes blöd und he!uipliir:>' l'

war, durch Erdrosseln mit einem Tuche und Zudecken

mit Betten getödtet zu habra. Der zweite Fall betraf

ein Kiiiii, w. irhes todt im Bette zu Füssen seiner Eltern

gefunden w irden war. Letztere sprachen die VcT-

muthung aus, dass Ziegelsteine sich von der Mauer los-

geldst und das Kind ersdilagen hatten. Die Obduetion

ergab aber keine Verletzung, wohl aber Erstick ungs-

erscheinungen und Symptome einer „typhösen*^ Kr-

krankung. C. gutacbtete zufällige Entickung. Im dritten

Falle wurde ein 67jihr. Sinfer an einem eitigea Mengen

betrunken auf einem Steinluttfen gefundeti und starb

am 4. Tage. Die Obduetion ergab eine kleine Fractur

mit Depression in der linken Sehläfengegend ohne inneres

Extravasat und ohne Hirnverletzung, dagegen rechts

graue. links rothe Hepatisation der Lunge. C. gab das

Gutachten, dass der Untersuchte nicht an der Schädel-

fractur, sondeni an Lungenentsflndung gestorben

sei, die er sich durch VerkOhlong zugezogen habe.

Beranger und Zippcl (31) berichten über den

Sectionsbcfund bei zwei guillotinirten Verbrccbcru.

Bei dem einen ergab sich eine partielle Zweitheilung

der inneren Stimwindnng.

2. Gewaltsame Todesarten und Kindesmord.

1) Seydel, Lieber Kopftumoren mit tiidlichem Kr-

folge ohne macroscopische Veränderungen. Vicrteljschr.

f. ger. Med. vn. S. 73. — J) Hesse, Gerichtsärztliohe

Beurtheilung von HirnabsceMen. Ebendas. S. 44. —
8) Rflthf, Tod durch Meningitis eerebrospinalis infblge

eines ."-Vehlages aof den Kopf, rricdrcich's Bl. S. 37f).

— 4) Nobiling, A., Einiges ülu>r Herzleiden. Wien,
med. Pr. No. 40. — b) Lacassagne, A., L'assassinat

du prtoident Camot. Arcb. d'Anthrop. crim. p. 518.
— 6) . Hofmann, Mord dureh Stichwunden. Be*
Stimmung der Todeszeit. Wien.klin. Wochenschr. No. 5.

—

7) I'rall, C, Case of penetrating wound of ab-

domcn with protr\ision of intestines and eomplete

Separation of three picces by a suicide. The L.anc«t.

Dec. 15. (Selbstmord durch Baucbaufschlitzen und Ab*
schneiden einzelner Darmatücke.) — 8) Severi, A.,

Alcune esperienze su fessuti di varia natura tendenti a
chiarire il rapport'i na Tapperturi iriiign;ssi> e U

projettile che la produ^isc. Gioru. di inedie. legal. 1.

p. 128. — 9) Perko, F., Zur Casuistik der Schasa-

verletzoneen. Prager med. Wochenschr. No. 19. —
10) De Watteville, W. F., Case of suicide by gun-
shot under peculiar circumstanccs. Edinb. nii'd. ,b uni.

üct. p. 311. — 11) Lacassagne, A., Diagnostic

differentiel du suicide et de Tassassinat. Accusation

de parridde; le revolver dans U main du cadavre.

(AToedeuxplanches.) Areh. dePAnthropol. erim. p. 185.
— 12) Cor in, G., Sur le niecanisme de l.i production

des ecchymoses sous-pleurales dans Tasphyiie aigue.

Archives de physiolog. norm, et patbol. Janvier. —
13) Ewald, C, Ueber Trachealcompression dtuxhStruma
und ihre Folgen. Vierteljsdir.f. ger. Med. yill. SuppL
S 33. - 14"' Tnniassia. A.. La ghiandoln timo come
e.iusii d'aslissia. Alti del K. Lstituto Vcncto. Tom. V.

Vll. — l.j) Baraek, H., l'eber plützlicheu Tod
durch Tbymushypertrophie in ger.-med. Beziehung. Herl.

Diss. — 16) Strassmann, F., Ein Beitrag zur Lehre
vom Zusammenhang zwischen Th7mualm>erp1a.sie und
plötzlichem Tode. Zeitsclu-. f. Medionialb. S. 419. —
17} Pi4deeocq, Plötslidier Tod der Siuglinge dnreh
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Hvii' rliMjihie der Thrmusdrüsc. Paris. Ref. in der
ZtM-hi. f. Mcdiviniilb.' .S. ,511. - IS; .Srhilliug.
Jiectiunsbefurid des durch CunvulsioiK-n betliugten Er-

stickuiigstodi s im zariisteu Kindt'.saltL'r. Ebendaselbst.

S. .422. (Plötzlicher Erstickungstod eines Säuglings
ilnreb Bronchitis.) — 19) Haberda, A. und M. Reiner.
Kxp'riniontelle und kritische Beitr.i;:'- zur I-rdirf vom
Tode durch Krhangcii. Viortcljschr. t. gcr. Med. Vlll.

Suppl. S. 126. 20) Peham, H., üeber Carotis-

ruptoren beim Tode durch Erbängeo. Ebenda. S. 176.— Jl) Erhardt, F. (Kiew), Selbstmord (Erhängen) oder
Mord (Frdrosseln) mit Aufhängen der Luicbi'. Kbi-nda.

VII. .S. 102. — 22j CoutagUf, H. et A. Lacass.iKiic,
Diagnostic difTirontiel du suicidc et Tassassinat. .\ffaire

de Moutmorle. Arcb. de raotbropol. crim. p. 283 et 41 1.— fS) ZQleh, Ztrei Fälle von Erhingungstod doreb
Zuhü. Zeifs. hr f. Medicinalb. S. 190. - 24; Hodgdon,
A. Ii ,

< oiniiictits i'ii a rase of iiomiciilc Bo>ton med.
and -urt:. .'ourn. p. 3(1;}. — 2.'): .\ijbr_\, 1'., Fracturi-

de larjnx. Slrangulatiou. Ann. d'h>^'. publ. XXXI.
p. 84. (Einseitige Fractur des Kchlkopfhomes UBd
Zungenbeines durch Erwürgen.) — 26) Skrzeczka u.

Lcyden, .'^upcrarbitrium der wissenscbaftl. Deputation

betr. den wctr-ii K.iulnu id^'s angi'klagtm Dachdcekfr
C.irl n. Vi. rti ijsc hr. f. grr. Med. VII. S. 2<M. (Wahr-
scheinlich Tod durch Erwürgen.) — 26a) Hurd. E. P.,

Was it murder or suicidc Boston Journ. p. 577. —
27) Barillot, Traitd de ehimie legale. Analyse toxico-

log. Recherchen sp'-ciales. H. .Vvec I'ig. — 2S: Str.iss-

mann, F. und A. Hirstein, Leber Diffusion von <iiften

an der I.. iche. Virchow's Arcb. 186. Bd. J^. 127.

29) Weber, J., Beitrage sur Lehre von d' r Diffusion

an der Leidie rom gerichtsintlicben St-nndpunkte ans.

Rerl. Diss. — W) Stevenson, Tb., Poi.soning by Pir-

chloride of Gold, tiuy's Ho.spital Reports. Vol. V. p. 127.

— 31) Zimmermann, L., I/intoxication pheniquc et son

expertiae medico-legale. Lyener These. (Nichts Neues.)— 83) Platten, H., Vergiftung durch Carbolineum.
Vierteljahrssrhr. f. ger. Med. VII. :5I6. — 33)

Dittrich, F., Feber die (ireiizen der Verwerthbarkeit

des ehemiselien .Vrsennaeliweises bei Exhumirungeti.

Ebenda». VlU. Suppl. S. 212. — 34) Corin, G. und
G. Ansiaux, Untersuehungen fiber Phosphorvergiftung.

Ebendas. VII. S. 1, 79 u. 212. — 35) Schuchardt,
B. . Bcmerkutigi'ri zur Geschichte der rntersuchungen
über die l'ri^'' i umbarkeit des Blutes bei acuter Phos-

phorvergiftung. Ebendas. S. 109. — 36) Reichel, 0.,

Ein Fall von acuter Phosphorvergiftung. Blutung in

die Nervi vagi, Compression des Ductus tboracicus und
fehlender Icteru.s. Glycosurie. Wiener klin. Woebenschr.
No^ 0 II. 10. .37) Wachholz, L,, Zur Ca^tiislik der

Phüsphorvergiltungen. Ein Fall von Frurht.iti'ri ibung

nit Phoephorsfindholscben. — Mord d\ireh Vi r^-iMung

«iiMS swetaMMatUelMii Kindes. Zeitachr. L Medicinalb.

S. 465. — S8) Brouardel, P., Descoost et Ogier,
ün cas d'empoisonnement par Toxydu de carbone. Ann.
d'hyg. pnbl. .\XXI. p. .S76 et I.W. — 39} Motet. In-

t 'xic.ition par I'oxyde de carbone. Ibidem, p. 258. —
40) Landgraf, Aus der gerichtsarztlicben Praxis.

Friedreieh's Bl. 8. 172, — 41) Dotto, G.. Ricerehe
raedico-legali nell avTclenamento per chlorofr.rmio.

üiomale di tnedic. leg. I. No. 4. — 42) Borri, L.,

Sulla velenositä o meno delle cosi detto vinoline. Ln
Sperimentale. Anno XLVIII. (Sexione clinica; läse. 19°.)— 4Sa) Hevey, B., Chemical importanee of the pto>

maines or cadaveric alealoids in medico-Iegal analysis.

Boston .loum. p. 458. — 43) Corin, G. et G. Ansiaux,
Recberchcs sur la pathogenie des accidents de l'intoxi-

cation cyaohydrique. Bull, de FAcad. Belgique. 1893.— 44) Richter, M., Ueber CyanVergiftung. Prag. med.
Wochenschr. No. 9. — 4.5) Wachholz, 1... Feber Cyan-
methämoglobin und Cyanhämatin. Zeitachr. f. .Medicinalb.

S. 53. — 46) Ipsen, C Untersuchungen über die Be-

dingungen des Str>-chnin-Nachweiscs bei voi]geschritt«:ner

FlnloiM. VierteljahrMdir. t ger. Med. Tlf. 1. — 47)

Wach holz, I;., Selbstmord durch Str>-chnin (augeb-

lielir .\iitipyiiiivi'rgifturij4i. Fuiir>i;iliuii(^i!i über da»
Wesen der Todtenstarre und die Beziiduuigen des Ein-

trittes derselben zu einigen Giften. EbendiLs. VIIL
Sup^l. S. 202. — 48) Pflüger. Leber Kasever^ftung,
speciell über einen Fall mit Ausgang in Erblindung.

Württemb. Centralbl. X... 10. Z.itx hr. (. Medicinalb.

S. 380. — 49) V.Bergmann und .Skrzeczka, .-^upcr-

arbitrium der k. wissensch. Deputation f. das Mediei-

nalw. betreffend Mord eines Kindes. Vierteljabrsachr.

f. ger. Med. S. 195. — 50) Seydel, C, Ein Zeichen
des Ersehöpfungstodes durch mangelhafte EmähruDg
bei jungen Kindern. Ebendas. VII, S. 226. — 31)
Guichemerre, P., De bnilures au point de vuc mi-
dico-Iegal et de la mort dans les bnltures ^teodues.
Lroner These. — 52) Hüben er, E., Ueber die Unter-
scheidung von Ilautvcrbn nnungen und ihnen ähnlichen
llautkranklh il' ii in gerichll. med. Beziehung. Berliner

Diss. — y.'i) Hecker. J., The position of a human
body burut, bul not completcly destrorcd by tire.

Brii med. Journ. June 16. p. 1297. — 5^ Descouat,
Robert et J. Ogier, Eip<'riencps sur la combution
des cadavres. Ann. d'hyg. publ. p. 58B. — 55)
Kratter, J., Feber den Tod durch Eleefricität. Wien,
kliu. Wochenschr. No. 21. — 56) Currier, J., A new
question in medical jurisprudenee — an illustratiTe ease
— medical expert testimony — lawyerj bron — beating.

Med. and surg. Reporter. Nov. 24. p. 15. — 57) Ber-
ti Hon. .\.. Sur ridentite de F'auv^eK et du faux Ra-
bardy. Arcb. de l Anthropol. p. 276. - 58) Wach-
lioi/, L.. Ueber die Altersbestimmwig an Leichen auf
Qnuid des Ossificationmroeessea im oberen Humems-
ende. Friedreich's Bl. S. 310. — 59) Magitot, L. et

F. .Manouvrier, Agc probable d'un squelett>' rxlumie

le juillet I8i»4 rt .itrihu<- ä Louis XVll. Areh. d'antliroj».

crim. p. 597. 'Ii)) Paul, G., Durch ein Trauma
intra partum entstandene, penetiirende Ruptur der
Bauehwand bei einem neugebomen Kinde ohne ausser'

lieh wahrnehmb.are Verletzung der Mutter. Prager med.
Wochenschr. No. 45. — 61) Freund. Ueber einen Fall

von spontan intrauterin gerissener Nabelschnur. Cen-

tralbl. f. Gynäk. No. Sl. Zeitschr. f. Medicinalb. Ö. 543.— 63) Hoehstetter, flantd^iwte am Ldbe eine« aui-

getragenen Kindes Zeitschr. f. Gcburtah. S8. Bd. S. 403.
— 63) Rossa, E.. Feber Bedeutung und .\ctiologio

des vurzeiiigeti Miii'tliumabpanges. .Areh. f. (iynäk.

46. Bd. S. 303. — 64) Feis, Ueber intrauterine Leichen-

starre. Ebendas. S. 384. — 65) Frank, Ueber den
Werth der einzelneo Beifeseicben der Neugeborenen.
Ebendas. 48. Bd. S. 168. — 66) Schein, M., Ueber
Knochenk« t iihildung und Ossification d. - Kiinrpel.s. W.
med. Wöchi nschr. No. 5. — 67) Runge, M., Die l'r-

sache der Lungenathmung des Neugebomen. Arch. f.

Gynäk. 46. Bd. S. 512. — 68) De Areangelis, £.,

XJn easo di ritorne spontanco alle stato aneetasico del

pulmonc di un n inat" <iiomale di med. legale. 1.

p. 22. — 69) Filomusi-Guelfi, <?., Lo stato fetale

dei pulmoni nelle neereseopie per infanticidio. Ibidem,

p. 49. — 70) Sterenion, Th.. Breslau s „Sccond lifo

tcst" in infiinticide. Gny's Hospit Rep. p. 180. — 71)
Scveri. .\ . Indagini sopra unn doeimasia emato-epatica

quäle sussidiaria della doeimasia pulmonarc. Genova
1893. — 72) Corrado, G., Sopra la doeimasia emato-
pneumo-epatica. Oiornale di medic. leg. p. 9. 78)
Ipsen, C., Ueber die postmortalen Gewichtsverluste

bei menschlichen Früchten. Viertfli.ibrssehr. f. gir.

Med. VII. 2. — 74} Siehe. Tod durch Kopfvcrbnzung
in Folge von .Sturzgeburt udi r in Folge vorsätzlich

beigebrachter Verletzungen. Ebendaselbst. S. 96. —
75) Kornfeld, Fahrlässige Tödtung durch unter-

lassene Sorge für Uilie bei der Gebart Friedreicb*s

Bl. S. 241.

Unter den von Seydel (1) gebrachten Beispielen

Ton „Kopftraumen mittodtliehem Ausgang ohne
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macKacopisebe VeiladeraiigeD'' findet sieh der Fall

eines Taubstummen, der nach wicdorhrilton und mehr-

fachen Schlägen mit* der Hand auf den Kopf in einen

apathischca Zustand verfiel und 8 Stunden nach der

YerletzuDg starb. S. nimmt ao. dau die den Kopf des

(Jeschlagenen treffenden Sehläge älinlifh R- wirkt hnJt'-n

wie in den Koch -Fi lehne 'sehen liänunerungsver-

sodieo.

Ueber die gerichtsäcztliche Beurtbeilong voa 6e-
hirnabscessen handelt eine Arfieit von Hesse (2.)

Der forensische Theil zerfällt in folgende Abschuitte:

1) üiniabscese an Lebenden. 2) Kopfverletzung, Tod

des Verletzten. ObdactioiislM fund: Himabsccbs. 3} zu-

gleich Verletzungen und Krkrankunj^en and>Ti r drpane.

Tod. Himabscess. 4) Plützlicber Tud aus unbekannter

Ursacbe. Befand Hinabscess.

Ein ISjäbr. Knabe battc im August 1892 einen

Sehlag mit einem Stocke auf den flint-Tkopf i'rhalt<?n,

welcher eine Beule zurückliess. Seitdem soll er öfter

Ober Kop&ebmerzea griclagt haben, besucht aber die

Schule. Nach 10 Monaten begannen sich Krschcinungen

von chronischer Ccrcbrospinal-Mcningitis zu ent-

wickeln, nachdem der Knabe auf der Strasse zusammen-

gesunken war. Oer Tod erfolgte nach weiteren 6 Mo-

naten. Die von Rüth (.3) vorgenotimieiie Obdiieli.in

ergab ausgedehnte Verwachsungen der Dura mit den

inneren Meningen und Auflagerung sulziger Massen auf

diesen und ein altes Extravasat in der Mitte des ver-

Iäni," rten Mnrk' -. R g.it, das 'iutachten, dass sich ein

ursächlicher Zusammenhang der ülrkrankung mit dem
betreHSenden Schlag auf den Kopf ntelit nadiweisen lasse.

Einige Beobachtungen über Herzwunden bat

Xobiling (4) veröffentlicht. Darunter einen Fall, wo

ein 44jähr. Mann, nachdem er eine die rechte Kammer
und das Septum durchdringende und eine .\trioTontri-

vularklappe quer •lurcbbobrende Stichwunde erhalten

hatte, inM-li 1'
, F!imil-n mit seinen Cameradi n üier

zu trinken vermochte, dann einen anderen, wo der Be-

troiene naeb Stidi in das linke Herzobr erst nach acht

Tagen starb.' Femer einen oberflächlichen Streif-

schuss des Herzens, wo nach Meinung; N."s dir augen-

blickliche Tod durch Erschütterung und Lähmung der

Henganglien erfolgt war. Sebliesslieh einen Fall von Rup-

tur der rechten Herzkammer durch einen in die linke

Brust abgefeuerten Rcvolver.^ehuss.

Lacassagne (d) legt einen ausführlichen Bericht

über die aus Anlass der Ermordung des Pritoidenten

Carnot vorgenommenen gerichtlichen Untersuchungen

vor, welchen eine Abbildung der Stichwunde in die

Leber, d«s benützten Dolches und ein I'orträt des

Caserio beigegeben isi Auch werden Mittbeilungen

über Caserio und sein Verhalten bei den Gerichts-

verhandlungen und bei seiner Hinrichtung gemacht.

Bei einer durch zahlreiche Stichwunden ermordet

gefundenen Frau handelte es sieh um die Todeszeit-
bestimmung resp. um die Frage, ob der M^rd 7 Tage

vor der Sertion geschehen sein konnte oder erst später

erfolgte. Der Bescbauarzt hatte mit Bücksiebt auf die

stallt entwickelte Leielienatane und die geringe Ent-

Wickelung der Fänlnisserseheinungen ausgesdilosseo.

dass der Tod 7 Tage vor der Section resp. 5 Tage vor

der Auffindung der Leiche eingetreten sei, während die

Obducenten diese Möglichkeit, für welche auch andere

Umstiade sprachen, sugaben. Hofmann (6) sdiUesst

sich in dein \on ihm aiisgiTirbeitcten FariiU;itsf:ii*.Tel.ten

letzteicr Ansicht an, einestheiU wegen der damals

herrschenden Witteiungsveriiältmsse, wel^ dam Ein-

tritt der Fäulni.ss und daher der LSsung der Todten-

starre nicht günstig waren, andererseits wegen der

Xodesart, gewissen Eiutrocknuugscrscbeiuungen an der

Haut und weil die Wandungen der hydroeephaliscb er-

weiterten Hirnhühlen trotz der venig vorgeschrittenen

Fäulniss stark erweicht waren, welche macerative Ver-

änderung zu ihrer Ausbildung längere Zeit erfordert

haben musste.

Aus Anlass eines Falles, in welehem es sich tun

die Frage handelte, ob die Schussöffnungen in mei»-

rercn Kleidern durch einen bestimmten Revolver er-

seugt worden sein konnten, hat Severi (8) Sehiens-

versudie gegen verschiedene Kleidcrstoifc angestellt und
gefunden, dass sich die (iewebe keineswegs gleich ver-

halten, sondern dass namentlich die Klosticität des (ic-

wcbes von Einfloss ist Je gidsser die ElastieitSt, desto

kleiner gegi-nüber der Grösse des ProjectiU ist die

Sehussiiffnung. Letztere zeigt einen Bleisaum, der von

dem Projectil herrührt, welches das Gewebe handscbub-

fingerfSrmig einstülpt und an der Spitse der Ein-

stülpung dut' li^nhrt. S. empllehlt weitere dieebes&g^

liehe Untersuchungen.

Die drei von Perko (9) untersuchten Fälle be-

trafen Selbstnorde dureh Sehassverlettttogen, von

denen zwei mit dem Ma ii n 1 i eli e ri,'e w eli r, der dritte

mit dem Wcrodlcarabiner ausgeführt worden sind. Alle

8 Sebussverletzungeu betrafen die Bnist und boten das

typij^ehe Bild dos Xabsehusses, insbesondeve die durdi

die unmittelbare Gewalt der Pulvergaso verursachten

Zerstörungen. Der eigentliche Eflect des Projectils war

somit nicht rein so beobaefaten. ESner der dareb du
Mannlichcrgewehr veranlassten Sehnssoanile vird ab-

gebildet.

Ein wiederholt in der Irreoaoatalt gewesener Mann

hatte steh ersebossen. Der Kopf war sersdmettert

und im Gehirn fanden sich Schrotkömer. Neben der

licichc lag eine Doppelpistule alten Systems und

zwischen den Schenkeln der Ladstock. Der rechte Lauf

war rostig, dfenbar sdum lange nidit abgefeuert, der

linke und ebenso sein Schloss waren von Pulver ge-

schwärzt und der Hammer auf dieser Seite doppelt,

auf der anderen einfach gespannt. Spuren eines Zünd-

batehens fanden sich nicht. WatteviUe (10} erUSrt

sich crsteren Befund > nlw' der daraus, dass der Unter-

suchte den Schuss mit einem Zündhölzchen abgefeuert

habe, oder dasa bei eng angepresstem Lauf einer der

Sehrote surQekgepnllt war und einestbeils das Zünd-

hütchen w< ggesebleudert, andereneits den H«auner auf-

geiisseu halte.

In dem von Lacassagne (11) nit^theilten Falle

war die Frage zu entaeheiden, ob ein Mord oder

Digitized by Google



HOPMAHK, GnaCBTSAllSMimCüKDB. 488

Selbstmord durch Erscbiessen vorliege. Eiu

älterer Haon var in a«in«m Bette 1i«g0ad todt gefundea

inmlen mit einer Schussvundc in der rechton Sehläfe>

gegend. wck-hc das (Jehirn durchsetzte, aber weder

ScbwärzuDg des Eiuscbusses Docb Verüengung der ilaare

gesdigt haben eoH. Bdd« AogeoUder waren geaehloesen,

beide Arme entlang des luirpers gestreckt unter der

Bettdecke. Die rechte Hand hielt einen Kcvolver mit

C Patroaeo, wovon die eine abgescbosäen, umklammert

mit dem Zeige6nger am DrOeker. Naeli der Besehrei*

bung und Abbildung lag die rechte Hrind nicht ganr.

unter der Decke, soudern nur unter einer Falte der

letzteren. Der Anblick machte den Eindruck dei

Anngemeita wn eo mebr, ab aueh ein kleines Cmeifiz

auf der Decke ül)er den Knicen lag. Es entstand der

Verdacht, dass der Betrefifeude von seinen Angehörigen

erseboesen und dann ins Bett gebracht worden seL L.

ichliesat sich in Erwägung aller Umstände diesem Ver-

dachte an, docb scheint er die Angaben über das Ver-

halten des Einschusses nicht als vidlkommen sicherge-

stellt ansnsehen, weleher Meinung sich Refinr. anschliesst,

da unterlassen wurde, zu constatiren, ob nicht unter

der Haut der Einaehussöfinong sich eine Pulvenchw&rsung

fand.

Corin (18) stodirte die Entatehnngsireise der

E rstickungs-Ecchymosen unter der Pleura an

Hunden, bei wclehen er dif Flüssigkeit d- s Bhito rlurdi

PeptouiigecUonen erbuht balle ^s. luUicu Bar.) uud

faiid« dase sie sieb bilden, wenn EihShnng des Blut-

druckes in der Pulmonararteiie mit passivem und ae-

tivem St.lL-tand der Respiration und momentaner Ini-

mobilisiruug der Lungen zaaammenfällt. Die Erstickungs-

kzimpfö sind Ueib« nicht von wesentliebem Einfluaa,

da sich die Ecchymosen auch bei nicht allzu tief cura-

risirlen oder narcotisirten und dann erstickten Thieren

bildeten. Dagegen blieben sie aus, wenn auf der Höhe

der fiertitdcDng die rechte Herskammer eröffiiet wurde.

Durch den erwähnten Vorgang erklärt sich auch die

Entstehung der subpleuralen Ecchymosen bei anderen

Todeaarten, so bei EMtiekung dmeh Conpreasion de«

Thorax oder in irrespirablcn Gasen und nach Ver-

letzungen dea Gehirns, besonders des verlängerten

Marks.

Uit Bücksicht auf die Frag» des Kropfasthmas und

des Kropftodea studirte Ewald (18) die Art nnd

Weise der Trachealcorapression durrh Struma

an den herausgenommenen, tbeils gefrorenen, theils in

Alcobol eonser^'irten und in Qaersehnitte «erlegten Hala-

Ofganen. Diese Qaenebaitte ergäbe» gaas waebaelBde

Qucrschuittsbilder der Luftröhre. Im Allgemeinen über-

wogen die symmetrischen Figuren, dann die eckigen,

besonders die dreieckigen odt sdinfsD XniokmigswiDkalB.

Femer ergab sieh eine enge Anwaehsong de« Kropfes

an die Trachea und vom spärlichen peritrachealen

Bindegewebe in radiärer Bächtung abgebende feste üinde-

gewebsbUndel, weldw twiseliea die Kropfknoten zidien

und dann zu einem TOllatandigen, die Kropfknoten um-

gebenden Reifen schlif's.sen, welcher einen solehen Kropf-

knoten dermasseu an die Trachea fixirt, dass eine jede

Vergro.sserung des Kuotc-ns eine Spannung erzeugt,

welehe einerseits den Reif, anderseits die angelagerte

Trachealwaud auf ihre Widerstandskraft prüft. Einf

Allbildung illustrirt dieses Verhältniss. auf welches £.

seine weiteren Ausfuhrungen gründet.

Mit RQeksioht auf die von vendiiedeaen Seiten

aufgestellten Behauptungen über das Asthma thymioum

und den Erstickungstod durch Thymusver-
grösserung bat Tamassia (14) Versuche angestellt

Aber das Gewieht. weldies aotfawendig ist, um bei

Kindern die Tncbea 80 zu eumprimiren, dass eine we-

sentliche Erschwerung un<i schliesslich Aufhebung der

Aspiration erfolgt. Er bat zu diesem Behufe die Trachea

tbeils in situ, tbeib aaoh Heraosnahme der geaanuaten

Hals- und Bnistorgane, nach Entfernung der Thymus

ailraälig belastet und uüiielst einer in das obere Ende

eingebundenen Canftle geprüft, wie lange ridi die

Lungen noch aufblähen lassen. Er fand bei 81 reifen

und Ii'bt rid i,'eb'>r>'in'n Krüehton, dass wenigstens 125

zur wesentlichen Bebiuderung und 21S g zur vollstün-

digen Aufhebung der Penneabllität der kindlichen Tra-

chea nöthig sind, bei gestrecktem Hals (Seydel) aber

97 resp. ISO somit, wenn das durchschnittliche Ge-

wicht der Thymus des reifen Neugeborenen mit 5,2 g
angenommen wird, dieselbe erst bei etwa 18—^20fiidier

Vcrgrösserung eine nennenswerthe Verengerung des Tra-

chralhirntMis Idcss durch ihr Gewif'ht vt-ranlasscn könnte.

T. glaubt überhaupt nicht, dass das sog. Astbma tby-

mieum von der Ersebwerung der Atbmnng durch Tby-

musvergrösserung bewirkt wird, sondern schliesst sich

der Ansieht derjenigen an, die diese Erscheinung für

eine Neurose erklären, die namentlich bei rachitischen

Kindern vorkommt.

Die Dissertation von Barack (15) behandelt den

plötzlichen Tod durch Thymushypertrophie. B.

bringt drei solche Fälle, wo vielleicht eine derartige

Todesursadie vorlag, und betont die Sehwierii^eiten

eines bestimmten Beweises. Anhangsweise fügt er eine

Tabelle über Grössen- und Gewicbtsverhältoiss - 1' r

Thymusdrüsen bei 16 an anderen Todesursache u ge

torbenen Kindern lünzu.

Bei einem 7 monatlichen, plötzlich verstorbenen

Kinde fand Strassmann (16) eine auffallend grosse

Thymusdrüse (40 g schwer) mit aulfölliger Abplattung

der Luflröhrt- und ciiH' H!utau>trctunf; unter der Scheide

der Aorta innerhalb des Herzbeutels beim Fehlen son-

stiger Kccbymosen. St. erhielt den Eindruck, dass in

diesem Fklle bei einer Veberstreekung des Kopfiss eine

durch die Thymusdrüse bewirkte iddtliche Compression

der Luftröhre resp. der bi naehbarfcn lebenswichtipen

Organe als Todesursache anzunehmen sei, vielleicht be-

gQastigt durch den gleiebieitigen, wenn aueh nicht sehr

erh^tlidieB Ctetanli der grfiaeereo Luftwege.

Bei einem plötzlich verstorbenen Kind fand

Picdecocq (17) eine hypertropbirte Thymusdrüse
mit (TomprMsionsforehen, doch weder Compression der

Halsnerven noch der Trachea, dagegen Gedern uml vc

uösc Hyperiimie d<r Hirnhäute. Erweiterung de.-« A<\.

Sylvii und des Cenlralcanals des Kückenmarks. Er
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aehMestt: «Die l^eope ist «rf6lgt dureb dne pidtadiebe

Comprpssion der Medulla ohlonpriti, diese durch plötz-

lich gesteigerten intracranicUen Druck, dieser durch eine

plötslicbe Compression der üalsgefusse und diew eni-

v«der dordi ein Hinüberbengen des Kopfes oder eine

plötzliche Anschwellung der Thyituisdrüsc in FoIfB eines

Hustenstosses (das Kind hatte kurz vor dem Tode ge*

trunlceD und konnte sich verschluckt haben).

Bei ftren eixperinenteUen üntenniohvngen aber

den Tod duri'h Frliäni,'on gelang-tcn H;i1)frd;> und

Reiner (19) zu folgenden .Schlüssen: 1. Die beim Er-

biogen ststtfindende Verlegung des Lünens beider

Carotiden kann niebt besweifelt werden. 3. Aosserdem

werden beim typisclien Erhäng''n aurli die ln-id-'n Vcrte-

bralarterien und zwar zwischen dem 1. und 2. Hals-

wirbel Tencblosien. Beide ümstände erltlSren den

raschen Eintritt der Bewusstlosigkeit. 3. Daneben kann

im Moment der Suspension diastolischer Herzstillstand

eintreten. Es wird aber zu erwägen sein, ob derselbe

dureb die Ton Seiten des Strangnlationabnndes geGbte

mechanische Hei/ung des Yngusstammes aellMrt oder ob

er nicht eher durch einen vom LarA-ngeus und seinen

Verzweigungen auf den Vagtts reflectirten Reiz ausge-

18et wird. 4. Diese Nerreareisnnf Icann Iwi anvoll-

liommencm- Verschlusse der zum Gehirn führenden Ar-

terien den Eintritt der Bewusstlosigkeit beschleunigen,

andererseits aber die Dauer der Aspb^'xic verlängern.

5. Der «Hfarndnidc* flbt einen beefimmenden ESnAoss

auf den Ablauf der Erscheinungen beim Erhängungstod

aus. 6. Eine die Athembewegungen hemraonde Wirkung

der traumatbcben Larjngeusreizung, wie sie Igna-

towsky annimml, ist wahndwinlidi.

Unter 186 im Wiener medicinisch-forensiscben fi»-

stitut secirfcn Erhängten fanden sich, wie Peham
(20) mittheilt, bei 15, somit bei 8,06 pCt. Rupturen
der Intima earotidia, und zwar 11 mal an der Ca-

rotis cummunis (5 mal rechts, 3 mal links, 8 mal an

beideiO. umi je 3 mal an der Carotis interna und ex-

terna. Der Riss betraf nur in einem Falle die ganze

Cirevnftrens ond zeigte sonst nur ein« Linge von 8

bis 7 nun. In einem Falle war deraelbe doppelt, in

einem anderen m> hrfacl!. ^fcis1''ns sass die Ruptur

knapp und wenige Millimeter unter der Bifurcation.

Dureb entspreehende LeiehenTersnehe ttberzevgte sieb

P., dass diese Rupturen nicht, wie Ignatowsky meint,

durch Zerrung des ücfässrobres, sondern durch direeteu

Druck entstehen. Schliesslich bringt P. eine Zusammen-

stellung der Befnnde am Halse Ton 7 dordk den Strang

Hingerichteten, aus welchen sich ergiebt, dass bei diesen

Carotisrupturen 5 mal vorkamen, und zwar 3 mal mit

Muskelzerreissungen.

Mo« Jmig» aebwangere Vnn, die mit ihrem Hanne
in Unfrieden lebte, wurde in dfT Sc heuer hängend f;e-

fuuden. Der 171 cm lange Strick war in «igeutbum-

lieher Weise in 4 Touren um den Hab gewunden und

dann in einlacher offener Schlinge vor den Ohren m
'inem Balken geführt und dort anc^bnnden. Der Kopf

stand in Folge dessen fast vertical in etwas zurückge-

worfener Lage. Unter den FDaaen fiuid aieb ein umge-

atQrstcs, in der Hitte durdiaehnittenes Faaa. Wegen
des eigcnthümliehen Hängeapparates und weil die Strang-

furchen stellenweise schwächer ausgebildet waren, wurde

von den ersten Gericbtsärzten auf einen Mord durch

Brdroaselnng und naebtrtgUdie Suspension der Leiche

geschlossen. Erhardt (21) dagegen kam zu dem

i^blusse, dass bloss Selbstmord durch Erhängen
vorlag.

Der von Couiagne (fX^ aupararbitrirte und von

Laeassaf^ne publicirie Fall betraf eine kräftige Frau,

die in ihrer Scheuer mit Schnittwunden am VorderfaaU

erhängt gefunden wurde. Die L«ebe befimd sieh in

knieender Stellung and hing an einem S cm Umfang
besitzenden Stranir. dessen Ende über einen Raiken und

um den HaU gelegt war, während der übrige Tbeil des

89 n (!) betragenden Taues in ooneentriseben Touren

um die Leiche herum am Boden lag. Der Knoten der

Schlinge befand sich link< vor dem Ohr. Vor der

Leiche stiuid ein Stuhl, und darauf lagen ein ^Schleifstein

und 8 Messer, Ton denen das eine blutig, hinter der

Lei( he links ein iriites, ebenfalls ganz blutiges Messer.

Auch Strang und Balken waren blutig, die Vorderfläcbe

der Leiche hochgradig blutig, Schultern und Rücken

aber niebt Wegen dieser erhUtnisse und ans inaseren

Gründen entstand der Verdacht, dass die Frau von

ihrem Manne getödtct und dann aufgehängt wurde.

Coutagne kommt jedoch nach sorgfältiger Erwägung

aller VeahUtnisse nun Sehluase, daaa der Selbstmord

keineswegs ausgeschlossen, ja sogar wahrscheinlich sei.

Zwei bcmerkenswerthe Falle von Erhängungs-
tod durch Zufall werden von Zülch (23} mitgelheilt.

Der eme betraf eben ISjihrigen Knaben, der, um nadi

seinem Vater auszuschauen, mit stark benetzten, daher

sehr glatte Sohlen besitzenden Schlappen auf eine

Leiter gestiegen, ausgerutscht und mit seinem Shawl

an einem Haken hingen geblieben war; der iweite

einen Knecht der im betrunkenen Zustand von einer

steilen Treppe herabgefallen war und in den Winkel,

welchen die gliederlose Treppe mit einem Pfahl bildete

nut dem Halse atedcend, benbb&ngend und todt ge-

funden wurde.

Fitie 70jährige unverheirathijte Lehrerin, über

welche Hodgdon (24) berichtet, wurde in einem Closet

mit Würgespuren todt gefunden. Die GenitaUeo

waren mit Blut bedeckt, die linke Nymphe zeigte aas-

gebreitete, die rechte eine bohnengrosse Ecchymosirung.

Die hintere Commissur der Vagina war zerrissen.

I^ennatosoiden wurden nidit vorgefunden. Nadi H.*8

Meinung ist die Untersuchte bei einem Notbznrhts-

versuchc erwürgt worden. Der Angeklagte wurde

verurlheilt. £s war ausser den officiellen Gerichts-

Snten andi ein Defsnaienal-SaehTerattudiger zur Ter»

handiuni: b'^igü^-elirn worden, wogegen H. sieb wendete.

Im Juli wurde bei Car Island ein leeres Boot auf-

gefunden. Die Bncter fbUten und am Boden lagen

iwei Sitxbretter und ein Strohhut Ea ateUte sich

heraus, da-s dass T?i^ot gestohlen worden war und dass

der Anker mit einem Stück Seil fehlte. Am selben

Tage wurde im Meer die bereits fknle Leiohe eines
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jungen MtniiM «ntdiokt, vildi« mit dem betreffenden

Asiker besdivert war, dessen Seil um den Hab ge-

schlungen und im Nacken gjeknotet w.ir. Die Leiche

wurde aU die eines Malers erkannt, der einen leicbt-

fertigeo Lebenivandel gefBhit nnd in sehleehteo Ver-

hältnissen sich befanden hatte. Der Hut wurde als

sein Eigenthum erkannt. Hurd (26a) erörtert die

Frage ob es sich um Selbstmord, durch Ertrinken
oder um TSdtung dureh Straogulaflon handelt,

kommt Aber in keinem bestimmten Resultate.

St rassmann (28) hatgenieinschafilirhmit Kirstei n

seine bereits im Vorjahr mitgetheilten Untersuchungen

über Diffusion ron Giften m der Tidcbe weiter

fortgasetet Es ergaben liah folgende Resultate

1. Versrhiedene Substanzen, insbesondere Arsenik

wauderu an der Leiche vom Magen aus in die benach-

barten Ofgane ein. Das Vradringen derselben erfolgt

continuirlich nie sprungweise. 2. Infolge dieses Vor-

ganges können solche Substanzen schon nach einigen

Tagen, Arsen sicher nach 12 Tagen (wahrscheinlich

schon frOher) in den sog. tweiten Wegen gefiindeo

werden, obwohl eine Vergiftung bezw. riiftresorption

während des Lebens nicht bestanden hat. 3. Gift-

geibali der Unken bei Freibleiben der rechten Niere

apiieht fOr Einführung des Giftes in den Magen der

Li'iebe; Giftgehalt beider Nieren inntrhaU) der ersten

Wochen für Uiftau&abme im Lclien. Auch bei Gift-

einfahr in der'Agone — ohne Resorption — knnn das

Arsen in beiden Nieren gefunden werden. JodonfallB

ist in allen Fällen in denen die Behauptung auftritt,

das Gift wäre erst nachträglich in die Leiche gekommen,

«ina gesonderte üntersuebuBg beider Nieren vonu-
nobmen. 4. Das Ergebniss derselben kann durch eine

gesonderte Untersuchung der linken und rechten Lunge,

linken und rechten Leberabschnitten unterstützt werden.

5. In das Gafaim dringt Arsen vom Magen aus inner-

lialb dar ersten 4 Wochen niolit; vi>n der Baobenhöhle

aus scheint es in kürzerer Zeit einzudringen. Die

practucbeu Consequenzen hieraus ergeben sich von

selbst, Soll das Gift an dar Leloh«, oder in der

Agone, an anderen .Stellen als den Magen dngeführt

worden sein, so sind die der betreffenden Stelle benac)!i-

barten und die entfernteren Organe gesondert zu unter-

auehan. — Dia DotaOa dar mdbavollan Arbeit, sowie

die ausführlichen Tätentunuigaben mfiaaan im Qrigmal

nachgelesen werden.

In seiner Dissertation über die Diffusion an der

Laiobe sebildert Weber (99) den gegenwärtigen

Stand der Lehre nnd berichtet über seinerseits von

ihm an Cadavern vnn TTunden, denen gelbes Blut-

Invgeusalz in Lösung oder Substanz in Magen, Mast-

darm, Seiieide, Hamblaae und Raebenlifihle gebraeht

wurde, erzielten Resultate. W. konnte niemabi em
.sprungweise-s Vorschreiten der Diffusion nachweisen.

Nach Einbringung der Substanz in den Oesophagus,

ohne denaelben am oberen Kide sn unterbinden, oder

in den Rachen konnte schon naeh 8 bis 10 Tagen die

Imbibition derselben ins Gehirn naehpwiestn werden;

die, wie sich aus der Localisation, auderseitä au^ dem

Fehlen der Dunditrünkung aebtiessen iiesa, oibnbar

von der RachenhShle aits erfolgt war. Nach Appli-

cation des Ferroeyankaliums in den Mastdarm fanden

sich nach 7 Tagen die Brustorganu noch frei und an

der Unteiildie der Laber nur Spuren einer Beaetlon.

Auch hinr imbibirte sieb die linke Niere früher als die

rechte.

Stevenson (30) hat eine Vergiftung mit

Goldtrieblorid beobachtet. Sie betraf einen Knaben,

der etwa 12 grains davon ge-^ehluokt hatte, .'^ofort

Uebligkciten und heftiges Erlnvchen. Nach Stuiidon

in das Spital gebracht, war das Kind coUabirt, hlat>s

mit kalten Gliedern. Lippen- und Mondsebleimbaut

'luiikclgeröthet (von reducirtem Gold), heftiges Elrbreeben

und wässrige nicht blutige .'Stühle, welche die ganze

Nacht anhielten. Am nächsten Tage rasche (lenesang.

Die Wirkung war also, sagt Si, analog der des Subli-

mats, doch fehlten, da das Salz leicht rcducirt wird und

Gold als solches nicht giftig ist, die secundären Wirkungen,

inbesondere die Salivation.

Ein SSjihriger Potator, der statt Bier Carboli-
neiuti getrunken liatt'^. verfiel nach einer halben Stunde

in tiefes Coma und starb 10 Stunden später. Der

Leichenbefund entsprach im Allgemeinen dengenigen

nach Gaibolsiurerergiftang. Auch Iknd Fintten (82)

wie in den Tiangerhans'schen Füllen eine umschriebene

Pneumonie. Die Uachensohleimbaut war prachtvoll

flamingorotb, die GedlmM waren bell rosagrau, fSrbten

sich aber an dar Luft sehr rasch dunketbroncegrün,

welche Farbenveränderung nach F. offenbar auf einer

Einwirkung des Sauerstoffes der Luft auf die in der

Darmwand nnd im Darme befindlitdien Phenole od«r

deren Derivate beruht. Da .luch normaler Weise im

Darm Phenol (als Ergi'biiiss i'iner Einwirkung des

Tiypsins auf Zersetzuogsproducte von Albuminaten) vor-

handen ist, wird man sor Erwägung berechtigt sein, ob

nicht im Allgemeinen die fritne Farbe faulender Ge-

därme th eil weise einer ^fdroehinonbildung nsu-
schreibea ist.

Einen interaaaanten Fall ron Vergiftung mit
Arsenik hatte Dittrich (33) zu begutachten, bei

welchem auch die iVage des Arsenikessens in Be-

tracht kam.

Ein schwachsinniger Knecht hatte mit seinen An-
gehörigen wie gewöhnlich das Nachtmahl verzehrt, war
dann schlafen gegangen und wurde am Morgen todt ge-

fiindi n. Ob er gebrochen oder Diarrhoe gehabt habe,

wurde nicht constatirt. Es entstand das Geriicht. dass

er von seinem Schwager vergiftet worden sei. Die

gericbtUcbe Seotion wob eine alte apoplectisohe Cyste,

starite lajeetion der sobperitonealen OeiSsse des Magens
und Darms, Wulstung. I/oekeniiii^ und Fcchymosirunp der
Schleimhaut des Magens und Duodenums und mä.ssige

Lockerung der übrigen Darmschlcimhaut. Die chemische

Untersuchung ergab Arsen in aimmtlicben Leichenthei len

.

Das Gutachten mutete auf Arsenikrergiftang. In Folge

dessen entstand der Verdacht, dass auch vier andere

Familienangehörige, welche bald hintereinander vor

mehreren .lahren gestorben waren, vergiftet worden sind.

Die Exhumation ergab nur verfaulte Reste. Geringe

Mengen von Arsen wurden nachgewiesen in den Einge-

weiden und Hoseiiresten einer Leiche, in den Einge-

weideu und Kleiderresten sowie im Sargholz der zweiten.
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in '[•-Ii .>cliiiiierigcii R- sten dvr dridL-u und in ilcn

scbwar/en Kleidcrresten und Eingcweidt-rf stt ii der vierten

Ldcbc. Die Graberde war arsenfrei. Das Gutachten
der Gerichtsärzte ging dahin, daas alle vier Personen
an Arscnikvcrgiftuiig gestorben seien. Die Präger Fs-
rultilt i-rklärti', (l,i'.> der LTwähnfr Kin'chl /.wcilV-llos an

Ai v i.ik Vergiftung ge«.(orl)pn » i, da^s aber bezüglich der

vi-:t ' xljumirten Personen dieses nicht mit Sicherheit

oder Wahrscbttnlichkeit behauptet «erden könne, da
der in den Leiehenresten gefundene geringe Arscngebalt

auch TOn d< n den Leiehen bei^,'i gebenen Objecten,

eventuell auch vom Anstrich des Sarges herrühren kann.

Der Angeschuldigte wurde zum Tode vcrurthcill. Kurz
darnach (ab ein Gutsbesitser dem Gericht bekannt« der

Tentoilwne Knecht hStte ihm yw 4 Jahren ereihlt,

dass er stets Arsenik zu Hause habe, dass er dasselbe

recht uft einnehnic. da dieses Mittel der (icsundheit

sehr diene, indem man davon be-st r aussehaue.

In Folge dieser Angabe wurde das Liribeil anuUirt
Die Paeultat neuerdings befragt, eritlarte, dan In den
Leieh'-n von Vr-enikcisom keine so eharaeterisfischen

Verandürun^i'n sich linden, dass man daraus mit Sicher-

heit auf eine soielie (iewolinlieit schiiessen könnte, dass

daher auch bei dem Untersuchten aus derSection nicht

zu erkennen ist, ob er Arsenikeaser war. Auch lasse

sich nicht erkennen ob er vor dem Tode durch längere

Zeit den Arsengenuss ausgesetzt habe. Auch könne
ein Ai>i iiiki'~>' r durch eine di' ^ l"' \V'i1 nie Dosis über-

st' it,! n ie Menge acut vergiftet werden. — Bei der
zweit' Ii Sehwurgerichtsvcrhandlnng wurde der Angeklagte

einstimmig freigesprochen.

Bei ihren Untersuchungen über Phosphorvergiftung

verfolgten Corin und Ansianx (84) vorangsweise die

Trag«, ob das Blut bei Phosphorvergiftnng virko

lieh ungerinnbar sei. Ks geht aus diesen Versuchen

hervor, dass das Flüssigbleiben des Blutes nur bei

subacutem Verlauf vorkommt. Da* Blut zeiohnet sieh

dofdi Ifoogel an Plasmnfilninogen, nbrinferment und

Prothrombin aus, Ks '-rklürt steh di^-^' S daraus, dass

entweder die diese Blutbestandtlieile zerstüreode Wirkung

der Leber nnd anderer Organe erliBht, oder die

Fibrinogenproductiou durch den Darm herabgesetzt wird.

Als hauptsächliches Merkmal dieses RInfes wird b<'r-

vorgehoben, dass das durch Absetzen der Blutkörperchen

in gut getrockneten Oefiasen erlangte Plaama kein

Fibrinogen, d.h. keine bei 57** gerinnende Substanz ent-

hält. Auffallend war die Thatsache, dass bei keinem

der 8 Veraucbshunde Icterus beobachtet wurde. — Das

FIflssigbleihen des Btntes bei Erstick u n g und Pepton-

ämic ist durch eine die Fermcntbildung hemmende

Substanz bedingt, welche dem Schntidt'sehen Cytoglobin

ähnlich ist. — Bezüglich der näheren Details dieser

Arbeit mosa auf das Original verwiesen werden.

Zu dieser Arbeit Ifnu ikf Schuchardt (35), dass

er das Klüssigbleihen des Blute- bei acut'-r

Pboäpborvcrgiftung nicht, wie Corin und Ausiaux
sagen, blos „be^uptet*, sondern dareb an Thiaren an-

gestellte Versuche wirklich beobachtet habe und be-

richtigt auch die Angabe, dass die von anderen .\utoren,

besonders von Nasse (1842) gemachten Bcobacbiuogco

über das nssaigbleiben des Blutes bei dieser Yergiflang

den Oericbtsärzten unbemerkt geblieben sei.

Bei einem Mädchen, welches 72 Stunden nachdem

es die K5pfeben von 18 Paeketen ZflndhShchen in Gel

g^Bonunen batte, fettotben war, «r|»b, wi« Beiebel

(86) berichtet, die klinisch'' Bi'obaehtung und die Ob-

ductiori die gewiditiliehen Befunde der subacuten
I'büspborvcrgiltuug, jedoch keinen Icterus. Die

Ursaebe des Aasbleibens des letsteren leitet B. von

einem Verschluss des Ductus thoracicus durch massen-

hafte Blutaustritte in die Wand des Ductus und im

hinteiuu Mediastinum ab und beruft sich in dieser Be-

llehang auf die Eiperimente. FIdschl's, wonaoh, wena

ausser dem (?allengange auch noch der Müciibrustgang

unterbunden wird, die üalle entweder gar nicht, oder

oder nur spurenweise in's Blut gelangt. Die Nervi vagi

waren doreh Blutangen in ihrs Seheide and in ihre

isubstanz bis an die Schädelbasis und bis zum I.un-en-

hilus mit Blutaustritten durchsetzt und in sehwarzrotbe

Stränge uingewandelt, woraus sich die während des

Lebens beobaehtete Taehjeardie, iusbaaoodcre aber der

heftige «Singultus und die Glycosurie erklärt

Von Wach holz (37) wird ein Fall von Frucht

-

abtreibung mittelst PbosphorsandhSlseben
mit letaleai Ausfang und ein Vkll vw Mord eines

Kindes durch Phosphor mitgethcilt. Im erst'^n Kall

trat der Abortus vor dem Tode ein, im zweiten

worden Kuppen von ZftndbSlscim im Digestioostraetos

gelonden.

Zu welchem Unheil der Mangel gerichtsärstlicher

Kenntnisse führen kann, beweist der von Brouardel,

Descoust und Ogier (38) mitgetheilte Fall : Im Jahre

1887 worden Passanten von einer Fran ans dem Fenster

einer KeUerw<dinung angerufen mit dem Bemerken, dass

ihr Mann im Sterben liege. Man fand den Mann bereits

todt und starr und die Leiche eines sweiten Mannes an

der EingangstbOr. Die Fraa madite den Eindroek einer

Betrunkenen. Bei der Obdin tiin wurde die Schleimhaut

des Magens und der Gedärme auffallend geröthet ge-

fonden, darans aaf eine Gaatnenteritis tosiea gesehlossen,

und obgieidi die ebemiscbe Untersuchung kein Gift

naehw' iscn konnte, die Diagnose auf Giftmord dureb ein

irritatives Gift gestellt. Auf Grund dieses Gutachtens

wurde die F^a sn lebenslingUeher Zwangsarbeit wer-

urtheill ! Nach dieasr Verorthcilung wurde die Wohnung
hintereinander von 7wei verschiedenen Parteien be-

zogen. Von der eisten wurde eine Frau todt am Boden

liegend gefunden und im SQaimer ein eigentfittmlteber

Geruch bemerkt, der Tod wurde (ohne Section) auf eine

Aneurvsmaberstung bezogen. Spater kamen Fälle von

Bewussllosigkcit bei mehrercu Pcrsoucn vor und man

fand eine Katie todt in dem betreieiBdeii Baume. Man
erst wurde man aufmerksam und fing ao, alle diese

Frscheinungen und Todesfälle von den Emanationen

eines Kalkofens herzuleiten, der in unmittelbarer

Nähe der Wohnung stand, amsomefar, als beim Ofen

selbst ähnliche Zurälle beobachtet wurden (?) ood als in

der Wohnung keine Erkrankungsfälle beobachtet wurden^

nachdem derKaikofen verlegt worden war. Brouardel,

Deseoust und Ogier führen nun an der Hand dieaer

Verhältnisse, snwic der damaligen Obduetionsbefund-'

und der an der Frau beobachteten £rscbeinungen des

Beweia, das» es sieb «noh bei dem 1887 vorgekommenen

Falk nicht um Giftmord, sondern um eine soOllige
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KohlenoxjdTergiftung gebändelt babe und di«

Frau unschuldig venirtheilt worden sei. In der Aibeit

und in dtr Dt'batte, welche sich an ihren Vertrag an»

sehloss, werden mehrere analoge Fälle mit^utheiK.

Motet(89) hat an $ieh selbst eine Koblendnnst-
Vergiftung erfahren, als er in einem mit Briqueti ge-

heizten Fiaker fuhr. Nach etwa 3 Minuten hatte er

ganz 'plötzlich das Gefühl zweier gegen seine Obren

geführter Sefalige und eines schärfen Ohrenklingensi

irorauf er pegen die Wand des Wagens gcsrhl- uilcri

wunic. Dieses brachte ihn zur Besinnung und ofTeiibar

zur KrkcQiitnisä der Urüaehe seines UnwobUeins, da er

das Fenster berabliess und instinetiT sem Oesieht ho^-

aiislehiite. V'on da an fehlt seine Erinnerung bis zum
Ankunftsorte. Hier fühlte er grosse Mattigkeit, hi.chst

lilstigen Schwindel und Nausea. Kr vermochte den

Wag«nseblag lu ^«n, aber nicht beraanusteigen, doeb

war er bei Bewusstsein und liess sich naeh Hause

bringen. Der Schwindel, die Mattigkeit und selbst Er-

brechen daaerten fort, Motct konnte sich nicht auf den

Ffisnen hatten vor Schwindel, hatte jedoch hebe Kopf-

schmerzen und keine ."»'nmiiolcnz. Erst naeh 1-1 Tagen

waren sämmtliche i'irscbeinungen verschwunden. Motet
betont die P16txliohkeit des Eintrittes der Vergiftungs-

erscheinungen und fbidert das Verbot der betrefliNiden

Heizvorriehtungen für Wng'-n.

In einer Bauernstube wurde die Frau todt und der

Kann in mam. vwwirrten Ztistande angetroien. Leta-

lerer gab an, seine Frau geschlagen und getödtet zu

haben, wan er am anderen Tage widerrief. Die <>ti-

duction der Leiche ergab einen Herzfehler und mächtige

Gerinnsel im r. Hersen bei normaler Hauthrb« (das

Blut wurde nicht untersucht). Landgraf (MQ l(<i'"

bei Erwägung aller Umstände zur Uoberzeugung, dass

eine Kohlend uns tvergiftung sattgefunden habe,

velcher die henkranke Fnm erlag, während ier Mann
nur betiHibt wurde, und dass die Angabe des Letzteren,

seine Fnu ersehlagen zu haben, zum grössten Theil

in ihn hinein suggerirt, zum Theil durch die Intoxi-

tationsdelixien veranlasst worden sind.

Um an prOfen, ob Chloroform .luch. wenn es

erst in die LeicBe gebracht wurde, in die ver-

schiedenen O^ne diffundircn kann, bat Dotto (41)

Venudie an lebenden und todten Hnnden angestellt

und gefunden, da.ss Chloroform, wenn e.s während des

Lebens iu den Magen gebracht wird, sich in alle Organe

in folgender absteigender Ordnung vertheilt: Leber,

Lungen, Nieren, Gebini. Wurde CUoroform bei

einem todten Hund hio.s in den Pharynx gebracht, so ge-

langt dasselbe zum grössten Theil in die Lungen und

nur zum geringen in den Magen. Von da vertbeilt es

sieh naeh peripherer Riehtuag, doeb In geringeren Quan-

lit;it>-ii als an Lebenden. Wurde rhlorofnrm am f«i'lf.;a

Hund mit einer Sonde in den Magen gebracht, dann

nntecsofaeidet Ae IMflhaion in dii andmn Organe

nicht vesentUda von der am lebenden Thi«n.

n orri i2) prüfte die unter 'iem Namen Vinoline

im Handel vorkommenden und zur Verfälschung von

Wein benutzten Tbeerfarbstoffe auf ihre Giftigkeit und

fand dieselben absolut un giftig, da bei Kanmehen, seihet

wenn er täglich ein Gramm durch einen ganten Monat

gab, keine Vcrgiftuntr'^crschciniingen eintraten.

Mcvcy (42a) unterscheidet 5 Klosaen von Hto

ma'inen. 1. Solobe, welche aus saueren LSsungen in

Aetber Qbeigeben. Se kennen mit Digital! n verwechselt

werden. 2. .'^olelie, die aus alkalischen Lüsungen in

Aethcr übergeben. Vorwechseliuig mit Morphin mög-

lich, da ti» ebenfalli Jodsäure sersetien. 8. PtomaVne,

die bloss in CSdoroform löslich sind und aus alkalischen

Lnsungen aoijpnoromon werden. Alle besitzen einen

stechenden, bittereu Geschmack. 4. in Aethcr und

(%lorpform unlösliche Ptomafne, welebe jedoch von

Amrlalcohol aus alkalischen Li>sungen aufgenommen

werden. Verweehselung mit Morphin möglich. 5. Pto-

maVne, welche weder iu Aethcr, noch iu Chlurofonu,

noch in Amylalcobol, sondern nur in Wasser löslieb

und fast geschmacklos sind.

Von Corin und Ansiaux(4S) angestellte Studien

über die bei Blausäurevergiftung auftretenden

Symptome ergaben, dass bei dieser Veigiftung die

Curven des Blutdruckes, der Pnls.Ttioiieii und der In-

spiration sich analog verhalten, wie die bei der Er-

stickung, und dast friUuceitig von unten nach oben

fortschreitende Pandjae eintritt, centralen Ursprungs.

Bei rapiden Tntoxicationen bleibt das venöse Blut

schwarz, bei langsamen wird es rotb, jedoch vor dem
Tode stets wieder sehwan. Die Röthung filllt mit der

Höhe der pseudo-asphyc tischen Erscheinungen zusammen

und ist allem Anscheine nach bedingt durch die Her-

absetzung der Oxydations- Vorgänge im Körper in Folge

der in den Nerveneentren stattfindenden Veränderungen.

Die Blausäure lähmt nach vorausgegangen r 1'r: ^. tru'

die (.^cntren in der Medulia oblongata und der T id

tritt in letzter Linie in Folge der Lähmung des vaf>o-

motoriaeben Centmms ein, dureb welebe der Blutdruck

irreparabel herabgesetzt and die Function des Herzens

unmöglich oder insuffieient gemacht wird. Die Blau-

säure ist somit liulbäigift im strengsten Sinne des

Wortes.

Nadi seinen Untenuebungen und Beobachtungen

über Cyan Vergiftung gelangt Richter (44) pleielt-

zeitig mit Szigety (s. 1. Ber.) zu dem Resultate, dass

die von Kobert als Qjranmettimogtobia beseicbnete

Verbindung mit Cyanhämattn identisch seL Rothe

Todtenflecke fanden sieh in s' irien F.allcn nicht, auch

war die bellrothe Färbung der Magenschleimhaut nicht

dareh (^nmeibämeglobin bedingt, da die abpräparirte

Selileinihaut die 2 Absorptionsstreifen des Ombämo-
gloliins ohne Verdunkelun;; des Zw i-.chcnraiimes auf-

wies. Richter bestätigt jedoch die Ansicht Kobert's,

dass Metbämoglobin schon durch eine Spur Cyon sdiön

roth gefärbt wird und daher ein empfindliches Reagens

auf letzteres bildet. Richter bespricht ausserdem

andere Heactionen auf Hlau^äuru und empfiehlt ins-

beeondere die Tortman nasche Nitropruasidreaetion.

Die l'i-sache der bellrotben Färbung der Todtonflecke

und des Blutes in mnneh- n Füllen von Cyanvorgiftung

hält Richter noch lur unaufgeklärt, doch scheint ihm
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die Ansicht 4eppert*8, dsat bei CyinverKiftnog di«

Gewebe die Fähigl;<it. <h:n im Blul' \ r.rhan'lcnen

Sauerstoff zu verbrauchen, verlieren, den Befunden am
meisten «i entspreeben.

Die TOD Wachhols (45) ngettelltea Unter-

siii'hTini,'cn über Cy .» n rii e 1 h ae in oinlobi ii und r'ynn-

haeoicitin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

I. das Qran verbindet sich sonebl mit Hiemntin als

auch mit Hethaemoglobin; 8. QjraDwnssetstoAnctliaemo-

glöbin kann man leicht erzeugen, wenn man zu einer

MetbaemoglobinlösuDg atark verdünnte Blausäure und

Cyanknliamlosung «ifugt; fügt man Cjrnnkalium im

Uebcrscbuss hinzu, so entsteht Cyanhaematin ; 3. das

Cyanm'':!!.i< tnoglobin unterscheidet sich w< -^entlieh von

Cyauhacmatin, indem ersteres durch Reductionsmittel in

sanerstoiRMefl Haemoglobin fiberfUbrt vvd, das dureb

Si liiitteln mit Luft in OHgl. überdreht, letzteres durch

Reductionsmittel reducirtes Ilaematin von Stokes 'Hne-

müchromogen von lloppe-Seyler) durch Schütteln

mit Lnft wieder Ojranhaematin liefert; 4. es eignen sieh

beide Proben zum Nachweis von Blausäure und

ISsliehen Craniden. Die Cyanmethaemoglobioprobe von

Kobert ist einfach bei der Ausführung und deshalb

practiseh; 5. die MethaemoglotrinlSsong kann ohne

Nacbtheil für den Ausfall der Probe durch Zofügen

rotbcu Blutlaugensalzes vorbereitet Verden.

Dureb sahlreiebe Versuche constaürte Ipsen (46),

dass Strychnin selbst bei Jahre langer Ver*

wesung in d^n Lfich^n nnf-hweisbar ist, wenn dasselbe

nicht .mit den difiundirenden Leichenflüssigkeiten den

Körper Terlassen hat. Letateren Vorgang hat er expe-

rimentell nachgewiesen, indem er die vergifteten Thiere

in grossen Siebdos» n der Fäulnis«, überliess und die

Eäulnisstranssudatc chemisch untersuchte, in welchen

dann regelmässig Stiycbnin gefunden wurde, ebenso

in den Transsudaten von zwei Kindesleicben. in deren

Magen Strychniulösung mittelst eines Cautscbukröhr-

chens gebracht worden war. Bei dem einen (macerir-

ten) Kinde liess sieb sehen nach 8 Tagen, bei dem
zweiten nach 6 Wochen Strj-ehnin in der abgeflossenen

Flüssigkeit nachweisen. In der Niehtbeaelitnng difses

DiffusionsTorganges sieht J. den Grund, warum von ein-

lelaen Beebaehtem das Stryehnin in stark verfenlten

Leiehen nicht aufgefunden wurde und empfiehlt bei

Eihumirungcn wegen Vergiftung mit Strjrcbnin und

anderen leicht diffundirbaren Giften nicht bloss die

Ofgaae, «ondeni «neb die die Lelebe umgebenden mit

Fäulnissjauche dnrrbtränktcn StofTe ehfmiseh zu unt- r-

suchen. (Die ••sterreichische Vorschrift für die Vor-

nibme der gerichtliehen Todtenbesehan vom Jahre 1855

entbUt bereits in S. 109 eine solche Bestimmung. Bei)

Ein junger Beamter, den Wachholz (47) secirte,

hatte sich mit einer Substanz vergiftet und war etwas

mehr als '/t Stunde darnach bereits todt und todien-

starr gefanden worden. Ein hinteilaasenea Schreiben

•nHiielt die Mittheilung, dass er sieh mit AntipTiin

vergiftet habe. In der am S. Tage vorgenommenen

Obducliüu fanden sich nur die unteren Gliedmassen

todtenstaar, in den ffirabSnten, an der Pleun und am

l^pieard Beehymosen. Die chemische Untersuchung des

Mageninhalt'^s ergab kein .Antipyrin, wohl aber reich-

liche Mengen von Strychnin. Wegen des auffallend

nadiea Eintrittes der Todtenataxre und mit BSoksidit

auf firOhera einseiiligigc Angaben von A. Pal tauf

(1892) stellt*" \V. Versuche an Katzen an und fand,

dass nicht bloss starke Gaben von Strj'chnin, sondern

auch von Veratrin und Morphin, niebt aber von Mns-

carin den Eintritt der Todtenstarre auffallend

beschleunigen, so dass diese bei Stryehnin durchschnitt-

lich schon 10 Minuten nach erfolgtem Tode, bei Veratrin

in 80 Knuten und bei Morphium muriatieum, trelcbes

Katzen unter starken Krämpfen tödtet, schon nach .5—

10 Minuten ausgebildet war. .le schneller die Starre

eintrat, desto rascher löste sie sich. Offenbar stoben

die heftigen Krlmpfs mit dem Mb«i Eintritt der

Todtenstarre im ursächlichen Zusammenhang.

Pflüger (48) in Crcilingen berichtet über eine

hase Vergiftung von 11 Personen. Der Käse war

ein sogenannter «saurer KSs," dessen h5ehst unappetit-

liche Bereitung näher beschrieben wird. Die ersten

Krankheitserscheinungen traten nach ungefähr 12 Stun-

den ein und bestanden in Colikscbmcrzen, Erbrechen,

Dnrebfall und Sebstürungen. Die meisten Er-

krankten genasen nach 2— andere nach 8 und mehr

Tagen. Bei einem 15jähr. Mädchen kam es zu schweren

tjrpbasäbnlicben Erscheinungen, Gangrän der Hornhaut

und Panopthalmitia mit vollständiger Erblindung. P.

b.-tont die Aelmlichkeit der Käst'vergiftung mit der

Wurstvergiftung. Ob das Gift als Ausscheidungsproduct

von Microorganismen oder als Zersetsnngsproduet des

faulenden Eiweisses anzusehen ist, lässt P. unent-

schieden, denn d>'r jüngst durch die Berliner rn-ricbts-

ehemiker Jesericb und Niemann au der Hand einer

grossen Zahl 'von Vergiftungen mit Wurst, Schinken,

Aal u. dgl. geführte Nachweis, dasa das fragliebe Qift

nicht durch »»iiit n Micruorganismus erzeugt werde, son-

dern sich durch Zersetzung stickstoübaltiger Körper

bilden, kSnne mch fBr KIsevwgiftnng gelten mit Efick-

siebt auf den Bweiasgehalt des Kiaes.

Der Soldat G. wurde wegcti an seinem eigenf^n

Kinde durch absichtliche Beibringung von Nadeln
und Stahlfederspftsen venuebten Mordes zu

5 Jahren Zuchtbaus kriegsgerichtlieb verurtheat Die

Anklage benihte bloss auf d<'n .Aussagen der Pflegefrau,

welche behauptet, wiederholt die genannten Fremd-

körper in dem Stuhl resp. in den Windeln des SEug-

lings und einmal eine Nadel im After gefundm tu

haben. H. braclile <>in Restitutionsgesuch ein. worin er

die Glaubwürdigkeit der Zeugen in Frage stellte, die

Vaterschaft am Kinde bestritt und die Superaibitrirung

der gcrichtsärztlichen Gutachten durch die imeen-

sehaftllche Deputation verlangte. .1. Bergmann u.

Skzeczka (4ä) halten es so gut wie für ausgeschlossen,

dass eine einsige noob daiu ungeQbte Person gevmit-

sam die Fremdkörper in den Rachen geschoben ohne

sichtbare Verletzungen des Rachens etc. zu verursachen.

Doch sei eine Beibringung mit breiigen Stoffen möglich

gewesen. Daas die FremdkSrper trirkUeb den Darm
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passirUui, sei nicht (.Twieseu, dafür spräche so gut wie

nichts, Mduteas dar Beftincl der Nadel im After, dw
aber auch eine anderweitige Deutung ulisst Wie
lange Fremdkörper im Darm verweilen könaeo, bevor

sie abgehen, lasse sieh nicht be.stimmen.

Der fast gaozlicbe Schwund der Thymuadrüse
ist den Beobaobtnngen Seydel*« (50) zufolge ein be-

achtenswerther Befund bei an man pe 1 Ii n f t e r Er n iih

-

ru Dg gestorbenen jungen Kindern. Er führt zwei solche

FiUe an, ron denen der eine ein sveimonatliehes, der

andere dn Tmonailiches .HalteUnd" betraf. Beide

Kinder waren auffallend ahpema^^ert, ohne dass ein

pathologi»cber tirund dafür vorlag und die Thymus-

drOte mr tet ToUsttndig gesobwanden.

Die These von ßaiebemerrt (51) entti&lt eine

Besprechung der verschiedenen Theorien über die Ur-

sache des Todes nach ausgebreiteten Ver-

brennungen, insbesondere der von K^anitzin. Er

meint, dan das von K. im Blute Ycrbrannter gefundene

PtomaVn niehl die Ursaehe des Todi'S sein kann, da

wenn für die Tödtung eines Frosches \on 30 g Gewicht

10 q{ der Substanz nothwendig sind, für die Tödtung

eines Ifenseben von etwa 65 leg eine Doris von 801 g
erfi>rdcrlich wäre.

Aus Anlass eines Falles von Dermatitis exfoliativa

bei einem Säugling, die für Verbrühung gehalten wurde,

beqwieht Hübner (58) in seiner Diasertation die Dif-

ferentialdiagnose zwischen Yerbrfihnng und
analogen Hautkrankheiten.

Hei Einwirkung von Flamme auf eine frische

menschliche Leiche coutrahiren sich nach Becker (53)

sMcat die obeiflBdilieben nod aagtakh massigeren Mus-

keln in Folge der W-armesiarp', in Folge dessen der

Körper resp. Kö^)crtheil postmortal die diesem Coutrac-

tionszustande entsprechende Stellung erhält Daraus

erktttea die ^enthOmlidien Poaitiooen, in «eldien

halbverkohlte Leichen gefunden zu werden pflegen. B.

bildet eine solche ab. War ein Muskel, bevor ihn die

Flamme erreicht hat, dnrohachoitten irorden, so wird

durch seine Contractiou keine Lagcveräudcrung veran*

lasst, dafür ist die Wirkung des .Vnt.ogonisten desto

atarker. Bei einem halbverkohlteu, durch eine Schniti-

irande reebts am Halse umgekommenen Manne fand B.

den Kopf gegen die linke Schulter geneigt und »ach

reehts rotirt. Haut und Musculatur des rechten Vorder-

baUes verkohlt, in der Tiefe aber eine quere Trennung

der Babgeffsse naehwaiabar.

Desoonrt, Robert und Ogier (6^ beriehten

über die Leichen einer Frau, eines Kindes nud eines

Mannes, welche theilweise verbrannt und vielfach ver-

stümmelt auf einer Strasse gefunden worden waren. Aia

Todesorsaehe eigaben sidi Zertrfiuunerungen des Sidii»

dels w.ihrseheii.lir'li mit einem Hammer: der Thäter

hatte versucht, die Leichen zu zerstückeln und zu ver-

brennen, und als dieses nur theilweise gelang, dieselben

an den Fundort getragen. Auf welehe Weise der Thiter

die Verbrennung der Leichen versucht hatte,

konnte nicht constatirt werden. Wahrscheinlich hatte

er sie mit einer brennbaren Flüssigkeit übergössen und

diese angesündei

Bei einem 26jähr. Monteur, der durch den clcc-

trischen Strom getödtet wurde, indem er mit

einem blanken Kaboleude einer Wcchselstromaulage von

IGOO—7000 Tolt Spannung in Berfibmag kam, fand

Kratter (öo) eine Brandwunde am linken Zeigefinger,

eine eicoriirte Ilaut^t-Ue am Rücken, ausgebreitete sym-

metrische Blulau^irilte entlang der Wirbebäule, beson-

ders am Foramen oesopbageum und in der linken Yagus-

scheide, und ein schlafies Herz. Der Manu war wahr-

scheinlich in dem Momente, wo er das Kabel mit dem

linken Zeigefinger berührte, mit dem Kücken gegen eine

eiserne Traverse angelehnt gewesen, wodurch ein Kurs-

sehluss durch den Körper mit der Erde IiergcstelU

wurde. Der Tod erfolgte durch retlectorischen Herz-

stillstaad. Aua Anlass diese« Falles bat K. Thierverauohe

Ober die physiologischen nnd patbologiaoben Wirkungen

von Starkstromleitungen, hauptsächlich was die eigent-

liche Todesursache anbelangt, angestellt, worüber er

vorläufig berichtet. Meist eribigte der Tod dureb pri-

mären Reapirationsstillstand, manchmal blitasohnell

durch plötzliche Hemmung der Herzbewegung. In kei-

nem dieser Fälle war eine anatomische Veränderung,

die den Tod erklären würde, auifindbar. In einielnen

Fällen kam es zu Zerreissung von Mcningeal;,"Täs»!n

und interraeningealen Hämorrhagien, in Folge rji rcn das

Thier erst nach mehreren Stunden zu (irunde gehen

kann. Die anatomische Diagnose wird geriebeit dnndi

cigenthQmliche Verbrennungen an den Contactstellcn

und dureli Blutungen, welche den Weg bezeichnen, den

der Strom durch den Körper genommen hat und welche

sidi meist in den Gefissscbeiden finden. Andi durch

Ströme von hoher Spannung (1500—2000 T.) werden

Thiere nicht sicher und leicht p tödtet.

Wie Currier (56) miUheilt, war die Leiche eine«

im November verscbwundenen Mannes im Wssser nahe

bei einer Mühle mit einer Schädel* und Kieferüractur

gefunden worden. Zwei Personen waren angeklagt, den

Mann erschlagen zu haben und eine derselben wurde

auch verurtbeilt Bei der Veibandloag wurde von der

Vertheidigung die Frage gestellt, ob der Schädel
nieht durch Gefrieren des (iehirns gesprengt

resp. fracturirt worden sein konnte, und als die Aerstc

erUärlen, daaa sie dieses nidit fOr mSglieh halten,

wurden sie vom Veribeidlger verhöhnt. Auch Currier

negirt einen aolchen Vorgang und erwähnt eines Falles,

wo die Lfdche die ganze Nacht über im strengen Frost

gelegen hatte, steif gefronn geflndon mvdi^ ohne dass

ein Bruch oder ein» Sprengung des Schädels naebm-

weiaen war.

Am 20. Februar 1 893 hatte ein Mann mit dem an-

geblidien Namen Rabardy in einem PsriaerHdtel garai

ein Bombenatten tat ausgeführt, nachdem er Briefe

an die Polizei gerichtet hatte, worin er anzeigte, da.ss

er einen Selbstmord in jenem Hotel auszuführen ge-

denke. Drei Wochen damadi «rfalgte eüi sweiteo

Bombenattentat bei der Madeleinekirchc, wonach unter

dem Peristyl dieser Kirche die vielfach verletzte Leiche
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eines Maiiues gefuudcti wurde. Es wurde von der l'o-

Ihei verauthet, das» dies die Leiche des berüchtigten

Anarchisten Pauwcls und dass dieser identisch mit Ra-

banlv IJfrlillon f')7) gelang ps in diT Thal, an

der Hand vun Fhotographicn und des körperlichen Ver-

haltens zu constattren, dass es sieh um tine nnd die-

selbe IVt-- 11 handle.

W.iohholi (58) publirirt seine im vorigen Jahre

iu poliiischcr Sprache erschicuuue und in dem Bericht

bereits mitgetiieilte Arbeit über die Altersbestim-

mung an Leichen aufGrund des <>ss ifir d ions

processos im oberen Humerusende au^tführlicher

in deutscher Sprache.

Am 5. JnÜ 1884 wurde auf dam Friedhof Saint-

Mnreucritc in Paris ein S-.ir'^ mit der Auf'^'-hrift 1

XYII ausgegraben und die Vermutbung ausgesprochen,

dass das daiia befindliehe Skel et dMildstorisoben An-

nahmen sufelge am 8. Juni 1795 im Alter von 10 Jahren

und 2 Monaten im Templp gostorboncn unfrlücklichen

Dauphin angehört habe. Hagitot und Mauouvrier

(59) mit der Untersnehnng betmut, constatirten voll-

stindige Verwachsung der Keilbeinsynchondrose, der

oberen sowohl als der unteren Kpmurepiphysc. eine

weniger vollständige Verwachsung der Epipbyseu der

Tibia und partielle jener des Hnmerus, vollstindige

Verwachsung der Ilüftgeleukspfannc und f;i-st vollstän-

dige Verstreichung der Kpiphyse der Fersenbeine und

schlössen daraus, da^ das wahrscheinlich mäuuliche Skelet

ebem Individuum von 18—90 Jahren angehört haben

mfUse.

Bemerkenswt rth ist dor von 1' au I i'fiO) niitp^theilte

Fall einer vollständigen, von einem Uarmbeinstachel

zum anderen verlaufenden Querruptur der vorderen

Banchwand bei einem ausgetragenen todtge-

borenen Kinde. Das Kind war in gew"hnli(hfr

Schädeliage und spont.aa geboren wurden und erwies

sieb als syphilitiseh und leicht maeerirt. Die Binder

dl r Ruptur waren stellenweise haeraorrhagisch infiUrirt.

Die Mutter war 2 Tage vor der Entbindung ausgeglitten

und uüt voller Wucht auf die Kante einer steinernen

Stufe aufigefellen. Seitdem hatten die fkrOher lebhaften

Kindesbcwgungcn aufgehört. Es handelte sieh somit

um eine intrauterin e Verletzung.

In Freundes (61) gebwrtih&Ulieher Klinik in

Strassburg wurde in einem F^e von Bydramnios bei

einer Si'eundipnra das schon vor niehpTen Stunden ab-

gestorbene Kind mit spontan zerrissener Nabel-
schnur geboren. Das fötale wie das placentare

Ende zeigte nirgends Sugillationen. Dabei war Sturs-

gcburt bei der in di-r Clinik gi leitden Entbindung

sicher ausgeschlossen. Au der Uaud einer zahlreichen

Literatur beweist Verf. die fiberaus greise Seltenheit

des Falles.

Höchster ter (62) demonstrirtc ein 3 Tage altes

Kind mit ausgedehnten strahligen Narben, welche von

einem in der Axillarlinie sitaecnden llautdefect aus-

l^feii. Lues war nicht nachweisbar, ebeaMWWiig am-

aiotisrhe .\ nwaih^uiigefi. \tu Plaeent.Trrandi^ fand «ich

do ungefähr dem 3. Monat entsprechender Foetus pa-

pyraceus. Wüiirend der Schwangerschaft soll die Mutter

von einer Treppe gefiillen sein.

Rossa (63) fand unter 80 Füllen von Moconium-
abpaiig in der Gehurt in 211 kein Moment, welch''«

auch nur vermuthungsweise als Ursache der Erscheinung

an^efisast werden könnte. In den meisten dieser Fille

war das Kindspech noch vor dem Blascnsprunp a1.)g>

gangen. Offenbar kann der Abgang des Meconiums

auch ohne Asphyxie erfolgen, und es ist daher die Be-

deutung der Erseheinnng in diagocetiseher Besiebnng

i-iii/.uin^'en.

Ein nach vorzeitiger Lösung der Placenta todtge-

borenes kräftiges Kind erwies sieh ab vollkommen

Idohenstarr. Aus Anläse dieses FallM bespriabt Feis
(M) andere in der Literatur enthaltene Beobachtungen

über intrauterine Leicheustarre. Er meint, dass

die Erscheinung wahrsdidniieh häufiger vorkommt, als

gewöhnlieh angenommen wird, die nur deshalb selten

zu bi-iibachteii ist, weil es nothw<:ndig ist, dass die

iieburt in einem ganz bestimmten und möglicherweise

eng bogrcuxten Zeitraum nach dem Tode erfolgen muss.

Die Todtenstarre kann die Ausführung der Wendung
erschw>-ri>n. Auch kann sie mit tetanischem Spasmus

verwechselt werden.

Frank (65) unterzog die einzelnen Beifezeichen

ilcr Neugeborenen einer nähercu Prüfung und llndet,

dn>s r.s kein /cichi n giebt, welches für sich allein be-

rechtigt, ein Neugeborenes für reif zu erklären. Jeder

Fall ist filr neb tu betrachten. Am ersten ist die

Länge und das Gewicht zu erwägen, jedoch nicht allein

auf ihre absoluten Wcrthe, sondern vor allem auf ihr

Verhultniss zu einander. Wichtig ist da.s Verhältm^^

des Kopfamfanges zum Sehulteramfeng. Ist letstersr

grösser, wird man nur selten iiren, wenn man das Kind

für reif erklärt. Ein Kopfumfang unter 32 cm kommt

kaum einem reifen Kinde zu. Ein solcher über SS kann

sieh »oynibl bei reifen aU bei unreifen Ibden. Man
hüte sich, im einzi Inen Fall die Begriffe ^rell* vnd

»ausgetragen" einander gleich zu setzen.

Schein (66) erklärt die Bildung von Knochen-
kernen im Centmm von Knorpeln aus der mit dem

Wacbsthum des Knorpels abn"hinciideii Ern'ihrung der

centralen Partien und consecutivcu Ablagerung von

Kalksalzen. Daher verknöchern audi die grösseren

Knorpel früher als die kleinen. .'\uch beim Erwachsenen

ISsst sich die Abhängigkeit der Verkni'cherung d-^s

Knorpels von seiner Ernährung resp. von seiner tirösse

bemeiken, z. B. an den Kdilk<^- und Bippen-

kniurpeln.

Die Tennehc Rungu's (67) über die Ursache

der Lnngenathmung des Neugeborenen haben

diesbezüglichen Angaben von Schwarz vollkommen be-

stitigi B. hat seine Untersuchungen an triehtigen

Schafen a!igir--ielU . ln'i welchen es unt.-r gewissen

Caui .len gelingt, die Foetcn ohne Unterbrechung der

Placentaratbmung bloszulegen und apnoisdi zu er-

halten. SoUh« Fbetsn bewegen sieh, reagiren auf

Hei/c, ihr Thorax befindet sich aber in völliger Ruhe.

Sobald aber die Nabelschnur comprimirt wird, erfolgen
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sofort Xtliombcwepiitifi n \iich bei geschl'issrnrn Fi-

häuteD erfolgen AUiembewegungeo, sobald das Mutter-

thier entiekt oder dordh Vsrblvtang getSdtet wird.

Die Ursach« des ersten Athemzuges ist somit die Unter-

brechung der Placentarathmung. Intrauterine Athom-

beweguDgen, wie sie Abifeld beschreibt, konnte K
nimiMls «ooftetino. Auf blosse Hautreize reagtren

die apadasbeo Foeton durch Athmcu nictit, was die

von Zuntz bereits hcrvorfrehobene jrcrinijcre und erst

nach der Gebart vou Tag zu Tag zunehmende Erreg-

baricdt des Aihmttogsoeotraiiu des Foetos best&tigt.

Dit; Lun^fen l iiics bloss 1,225 kg schweren und

40 cm latipru Kindes, welches 18 StunH'-n t,'flobt hatte,

schwammen bei der Obduction vollkommen, sanken je-

dodi, io «iae feaebt» Kammer gebraeht, oaeh 7 Tagen

sowohl im Ctansen, als in Stücke zerschnitten im Wasser

vollkommen. Aua Anlass dieser Beobachtung str-llte

de Arcangclis (68) einige Versuche mit Lungen un-

natm Handefrttebt» an, die km naebdem sie ausser-

halb des Mutterleibes geathmet hatten, getödtet wurden.

Bei der Obduction schwammen die Lungen, in der

fencbtea Kammer wurden sie nach 5—11 Tagen mehr

weniger luftleer, ohne dass noeb Ftoloisa eingetareten

wäre. A. ist der Mciauiit;. dn-s dii' oiL^oti'- Klasti-

cität der Lungen und der vermehrte intraalveolare

Dmek die Luft sna Yersebwioden bringt, ebenso

der durch die eigen« Schwere des Organs bedingte

Druck, da die Lungen zunächst an den Partien, mit

welchen sie aufliegen, luitleer werden. Je geringer der

urspriingliebe Loftgehalt, desto leiebter kann tte Loft

sich verlieren, daher besonders bei unreifen Frflebten,

welche schwach geathmet haben.

Der Art. 369 des italienischen St. ti. B. versteht

unter Kindesmord «den an einem noeh nicht in die

Civitregister eingetragenen Kinde in den anten fünf

Tagen narh der Geburt zur Krhaltung der eigenen oder

Uattin, Mutter, Tochter und Adoptivtochter oder der

Sdiwester Ehre begangenen Mord*. Filomasi-ßnelfi

(19) erörtert in dieser Besiehung die Frage des Gelebt-

habens und insbesondere die Thatsaehe, da.ss man aus

dem Befunde luftleerer Lungen nicht unbedingt

bereebtigt ist su eddlren, dass das Kind todt geboren

wurde und auch nicbt, dass es nur einige Aogenblieke

gelebt habe.

Bei der Obduction eines Anencepbalus fand Ste-

venson (70) die Lungen luJtleer, den Mafen jedoeb

im Wasser schwimmend und lufthaltig. Dies beweist,

sagt St., dass der Magen-Darm-Scbwimmprobe
k^ nnbedingter Beweiswertii als Lebenapiobe mge*
schrieben werden kann. Bezüglich des GeburtsverlauiSn

wird bemerkt, da.ss der Geburtshelfer, als er merkte,

dass eine Missgeburt zur Welt komme, den llals des

Foetos, ab der Kopf noch in der Va^a war, gefasst

(had grasped) und so wirksam (eiffeetaalf) die Respirap

tion verhindert habe.

Scveri (71) und Corrado (72) nehmen die alte

Lungen- und Leber-Blutprobe wieder auf, indem

*ie »nf ookiinetriaebem Wege bei todtgeborenea und

«ndereneits b« lebondgebcrenen Frttchten die absolute
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und die relative Blutmenge in diesen Organen zu be-

stimmen und in Proc. zu ermitteln versuchen. Severi

bedient sieb bierso des HSmatometers von Fleiscbl und

des Colorimeters von Duboscq, Corrado eines selbst

construirten .\pparatts. Letzterer meint, dass die von

ihm und S. bisher gefundenen Zahlen zur Aufstellung

von Regeln nicht berechtigen.

Wie schon früher Dupont (s. diesen Ber. 1891.

L S. 511.) hat auih Ipsen (73) sich der Mühe unter-

sogen die postmortalen Gewichtsverluste bei

Neugeborenen sj^sttematiscb zu verfolgen. Er fiud,

dass schon in den ersten Stunden nach dem Tode «no
Gewichtsabnahme bivinnt und roiitinuirlich fortschreitet.

Er berechnet den täglichen Gewichtsabfall durchschnitt-

lich bei reifen und der Reife nahen Kindern auf 90,7,

bei unreifen auf 48 und bei macerirten Früchten auf

58 g. In den ersten Tagen ist die Gewichtsverminde-

rung verhältnissmässig gering und steigt mit dem Be-

güin derFiulniss rapid. Ausser WtentngsTetbUtnissen

ist die Menge der Körperllüssigkcitcn und der Zustand

der Epidermis von Einfluss auf Grad und Schnelligkeit

des Gewichtsverlustes. (Wohl auch Verletzungen und

ZerstSrung dnreb kleinere und giüssere Tbiere. Ref.)

D;ib»M sti'hf-n die absoluten und rcl itivoii Worthc der

täglichen durchschnittlichen Gewichtsdifferenzen im um-

gekehrten YerhUtnisse som Bdfealter der Frflcbte.

J. meint, dass sich diese Ergebnisse vielleiobt fttr üne
rationellere Bestimmung des Leichenalters verwerthen

lässt. Das thatsäcblicbe Gewicht wäre von dem Soll-

gewicht abmiehen, wodurch der postmortsle Gewichts-

verlust anniheningsweise bestimmt würde. Dividirt

man diese GrösSc durch die obetj.iiipeführten Ziffern

des durchschittlichen täglichen Gewichtsabfalles für die

einialnea SntwickluogsstuliBn, so eiUlt man di« Zahl

der Tage, durch welche die Froeht an der Arost ge-

legen war, ähnliehe äussere Bedingungen venasgesetit

wie bei I.'s Versuchen.

Eine Erstgeschwängerte hatte auf dem Wege in

die Entbindungsanstalt geboren und ^ab an . das Kind

wäre auf den harten, mit Schnee bedeckten Boden ge-

fallen und bald darauf gestorben. Siehe (74) con-

statirtc jedoeb Seh&delsertrflmmerung n. Wflrge-

spuren iiiid ^-ntT-htete, dass das Kind nicht durch

Sturzgeburt gestorben, sondern umgebracht worden sei.

Die Mutter gestand auch, das am Abend geborene

Kind erwflfgt und als es no«h nicht todt war, wieder-

holt gegen einen Baum gesoUagen zu haben.

Bei einem neugeborenen Kinde, dessen Leiche zehn

Tage versteckt gehalten worden war, konnte Korn-

feld (75) für die Annahme einer vors&tslitdiein TSdtung

keine Stütze gewinnen, für die der fahrlässigen Tödtung

konnte kein anderer Umstand in Betracht kommen als

der, dass die Angeklagte die nöthige Fürsorge für den

Eutritt der Geburt unterlassen hatte. Die Angeklagte

wurde in der That der fahrlässigen Tiidtung und

Beiseiteschaffuug des Leichnams für schuldig erkannt

und zu 4 Wochen Arrest verartheilt.
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iJ. K u u s Ifc h l t i und iirzt liehe Deoiitologic.

1) Fitz, Reginald, The legislati\e enritrol of me-

dieal practice. Boston med. Jouni, * .\\X. No. 25

u. 26 and CXXM. No. 1 - 2) Brouardel, P.. Le
Beeret mcdieal. Ann. d'hyg. p. 289. — 8) Hof-
maiiii, M.. Bi itr:i;;L' zur Cjvsuistik der är/.tlichen Kunst-

fehler. Friedreieli s Bl. 81, l'JO uud 280. — i)

Orassl, .)., Zur Ver.-intwortlichkeit des Arztes. Ebenda.

S. 448. — 5) Sterofeld, U., lieber Narcose in ge-

ridiflieh-medieiniseher Hindebi Ebenda. S. 200 und
278. — Cy) Atioiiyra, Strafreehtliehe Verantwortung

des Arztes, wcleher gegen den Willen des Krauken oder

seines gesetzlichen Vertreters einen ojierativen Eiugrifl"

unternimmt Urtheil des Keicbsgeriobte«. Beilage zu
No. 90 der ZeitBchr. f. Medidnalb. — 7) Anonym,
Il.-iftpf.ieht des Arztes fiir einen dureh Ausstellung eines

unrichtigen Attestes erwachsenden Schaden. Urtheil der

16. Civilkammer des k. Landgerichtes in Berlin. Ebenda.

Beilage zu No. 24. — 8) Anonym, Liegt vors-ät/liehe

Körperverletzung vor, wenn eine Hebeamme einer Ge-

bärenden das Scbambäodchen durchschneidet in der

Meinung dadurch die Geburt zu erleichtem. Urtheil

des H. icli>i:i ri> h:rs. F.liend.i. Beilage zu No. 23.

(Freispruch.) — 0} Olshausen und Pistor. Super-

arbitrium der k. wissenseli. Deputation f. d. Ifedieinal-

wesen betreifend Anklage gegen eine Hebamme wegen
fahrlässiger Tödtung. Vierteljahrsscbr. f. ger. Medicio.

vn. s. 1.

Regbald Fits (1) giebt eine lange Zueammen-

Stellung der in den Vereinigten Staaten zum Fohiitzc

der ärztlichen Praxis und gegen die Curpfu scher ei

erlassenen gesetzlichen Verfügungen. Der auch fOr

uoeere Verbältoisae lebneidie Anftate muss im Original

nachgelesen werden.

Im längeren Vortrag behandelt Brouardel (2)

die Pfliebt dea Arstes lur GehtfimbaHung der

Gebeimnisse «einer Kranken und citirt mehrere etn-

sehläipge Fälle. Er bespricht auch den von ihm unter-

suchtun Fall des Herz uud die auffallende Abnahme

der Geborten und die zunehmende Sterblichkeit in

Fraokreieb, sowie die Hittel diesen Eredieiniingen sa

«tettero.

Hofmann (8) bringt eine Reibe von Gutachteo

über ärztliche Kunstfehler und betont die Sohwie-

rigkeit solcher Beurtheiluiigen.

In eioem «Zur Verantwortlichkeit de»

Arites" betiteltem Anbali «rwShnt Grassl (4) aoaser

zwei vom BitesnleB benits anderweitig mitgctheiltea

Fällen noch einen dritten, in welchem ein Arzt einftt;

Alcoholiker, ohne diesen persönlich untersucht zu haben,

blees auf Infmnation durch dessen Gattin und aus den

.\eteu, wegen körperlicher Hisahandlung auf die paj*

chiatrisehe Klinik geschafft hatte, nachträglieh aber von

dem Betroffenen wegen Verletzung der Berufspfitcbt und

eivilreehtlieiier Sdildigang verklagt und vom Gerieht

auch verurtheilt wurde.

Stcrnfcld (5) unterzieht die Todesfälle in

der Narcose einer Besprechung, insbesondere in Be-

nig auf ihre geriebtsirsttiehe Beurtbeilung und ertrtert

die Frage, unter welchen Umstanden ein aoleher Fall

als Kunst fehler augesehen werden kann.

Ein äpitalsarzt (6) hatte gegen ausdrücklichen

Wunsch des Vaters bei einem Kinde wegen Tuber-

culose der Fusswurzclknochcn die Amputation vor-

genommen und wurde deshalb von dem Vater wegen

Misihandlung im Sinne des §§ 228 des deutseben Straf-

gesetsbuches gdclagit Die erste Instans sprach den

.Angeklagten frei, das Rrielis^erielit '-iitschied jedoch,

das« der Augeklagte normwidrig gehandelt und ein nach

H 288 des Strafgesetsbuehes sn ahndendes
Delict begangen habe, die ausfülirlieho Begründung

des ürtheils muss im Original nachgelesen vrerdi-n.

Der von Olshausen und Pistor (9) begutachtete

Fall betraf die Anklage gegen eme Hebanme, daas sie

durch eigenmächtige Lösung der Placenta mit nicht ge>

nügend desinficirten Fingern den Tod der Entbundenen

durch Kindbettfieber veranlasst habe. Das Gut-

achten geht dahin, dass der Hebamme eine Fahrlässig-

keit und pfliehtvidiigea Haadeh» oieht nachgewiesen

werden könne.
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(Geändertes Uerstellu^gsverfabren.) — 35) Etwas über
die Untersuchung des FTeisehes. Spectat milit 15. Aug.
— 36) Balland und Masson, Sterilisation du pain
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Ciaudo t, Essais d'inipermeaiiilisation des parquct.s.

murailb's, portes et plafonds des casomes. Bevue
d'bj giene No. 4. p. 235.

C,T. Reynaud, L'armi'e e.ib'niale au jioinl d.' vu''
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Revue d'hyg. No. 4. p. 989.) — 74) La nouvelle in-

stniction sur Paplitnde physiqnc et Ic scrviee auniliaire.
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90) Frölich, H., Persönliche Ausstatluii«; ik-s

Feldarztes. Militärarzt 7. — 91) Uerz, L., Be»ciireibun£
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lliorapic. Mittli>-iUiii^' aus (i< r cliinirjiisclit'ii .Mithcilun;;

des KüniKl- <iarnisonla/ar< Us Münchtrn. I)eut.scho niili-

tdr.irztl. Zeitschrift. S. 392. 94) Kirchner, Ver-

sendbares Wasserbett. Deutsche militirärztliche Zeit-

schrift, s. 104;.

<in>ssheiiii. Krtaliningen über das /,r'lt';> st'^m.
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b'igcn. Anleitnnc zur llLTrichtun^' \oii landc^iililiohen

Wahren fiii VerwUMMten-Traiisport. Iglau. — 09} J a c >< b y

.
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S. 100. — 100) Derselbe, Ein Vorschlag zur Be-
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Milit.irarzt. 7. — 101) v.an V lict, .Tets Over Ziekenvtr-

voer in Nederlandscb-Iiidir. Genee^k. Tijdschrift voor

Nederlandsch-Indiv. 34. 1. — 102) Wortbingtoo,
An improved ctretsdier for Hospital, Ambulance and
miUtuy nse. Kit Med. .fourn. .Tanuar. 6.

108) Die Organisation der freiwilligen Kranken-

Jtflege für das deutsche Heer. Mil. Wochenbl. S. 2308.

Genauere Angabc der in den einzelnen Provinzen be-

.stehciideii Frauen-, Mannervereine, .'^aiiilatseolonncn

etc.) — 104) Da-ssclbc. Militär-Zeitung No. 3'.t u. 40.
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Heere. ötrefTi. Oesterr. milit. Zeitschr. Mai. — 106)

Les societes de secours aux blessi's en France et en

Alleraagne. (Jaz. des höpitaux. No. 11. (Darstellung
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— 107) Die Japanische Cicscllschafl Tora rothenKreaiu
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II. AnMciftitMlM.

Lazarclte. — InfecÜonskrankheiten. — Durch
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108) Li n fle r 1 ,1 nn und Krause, Nähncerth der

Krankcn-Bek i>nginig in den Friedens-Laz.aretten nach

Beil. 14 zu § S4. 1. der Friedens Saiiil.-Ordiiuii;^ vom
16. Mai 1891. Deutsche militärärzlichc Zeit.-chrift

S. 887. — 109) II nuovo o.spedale militare di Roma al

monte Celio. Giom. med. dell' Escrcito. p. 257. ((ie-

naue Beschrcibnng dü.s allen Anforderungen entsprechen-

den Musterbaues.) - 110,1 Manieatidi. Lliöpital

militaire de Bucharest. Revue d Hy;:ii n« . T. AVI.

No. 8. — III) L'antisepsie dan.s les h pitauv militaires.
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MOneb. med. Wocbeoschr. S. 18.
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n

derselben und Art, wie Abhülfe /.u sebailcn.; - - Iii
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escrciti. Giom. med. del eserciio. p. 428. — 115)

tiesang, Reitrac in der Trachomfrage in der öster-

rdehiseh ungarischen Armee. Militärarzt 12 u. fl'gd.
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- 121) Teissier (I-yon), Lc cocur force et le sur-

menage dans les oierciccs sporti(i>. Acad. de med.
Sitzung yom 18. Doeembcr. — 122) Lavertan,

Recberches cip''rimenta1es .sur la pathngrnie du eoup

de chaleur. .Acad. de m< d. Sitzung vom 27. Novbr.
— 123j Valliu. I'athüg>'nic de la ninrt dans le

coup de chaleur. Acad. de med. Sitzung vom
18. December. — 124) K«eb, Di« Bedentan|; der
psvehopathiNeiv-n Miri'lcrwertblllJtiiten für den Militär-

dienst. Ha\. usl ur-;. 125) Äigal, A., De la folie

par comin iii. 11 ' i r> l»r;ilr et scs rapports avec la legis-

lation militaire. ,\nnales d'bygicoe publique. X.XXL
No. 3 et 4. — 126) Spcyr, Ueber einige Fälle von
geistiger Erkrankung im Militärdienste. Corrc.spdz.-BI.

f. Schweizer Aerzte. No. 22. — 127) Becker, Ueber
P.syehosen heim Militär. Inaug.-Dissert. Berlin. (Eine

fleissige, lesenswertbe Arbeit,) — 128; Santini, F..

Tuberculösc und Marine. Militärarzt No. 18 -2ii. -

129) Kirchenberger, Aetiologie und llistogeoese der

varicosen Venen-Erkrankungen und ihr Einfluss auf die

Dien^tt ui^lichkeit. Vom k. und k. Milit. -SaniL-CMmito

gekrönte I'reissehrift. Wien. 130) H i 1 1 ersh au sc n.

Die Marschgesehwulst oder das sog. (ledern des Mittel

fusses. MU. WochenM. S. 1976 und ifgd. — 181)
Neebe, Behandlung der ScbweissfBsse. Monatssebr. f.

pracl. Derniatol. No. 3. — 13-.': H r/ . I.., 1". li- r die

AnW'-ndung des Ichthyols bei \\ unddruek der Fiis.sc.

.\en'.tl. Central-Anz.
'
No. 15. Wien. - IM.V) !> r

wunde Fuss des Soldaten. Amj and Navy Gazette.

No. 1774.

184) l'cber Bleivrgiftung an Ronl von Kricgs-

schifTen. Marine-Kundschau, .\pril und Mai. — 185)

Landgraf, Linksseitige traumatische und oomplicirte

Lähmung des Serraiua antieni m^jor. D. railitlifintl.

Zeitschr. S. 234. 13C) Ostmann, Häufigkeit der
Erkrankungen der einzi-lnen Alischnitte des Gebor-
organs. Eine vergleirhtMide Betrachtung. D. militär-

ärztl. Zcitscbr. S. 49, — 187) Derselbe, Ueber ört-

liches und zeitliches Vorkommen der Ohrenkrankbeiten
in '1er Königlich Preussiscbeo Armee. D. militSräntl..

Zeitschr. S. 289.

138) Frölich. H., Krankheit und Tod im öster-

reichisch-ungarischen und im deutseben Heere. — 189)
Die Seihstmorde in der Preussischen Armee. 3. Bei-

heft des Jahres zum Mil.-Wehbl. - 140) Die Selbst-

morde im Ilvi re. Reichswehr No. »'.20. Wien. — 141)

ftchfisch, E., Der Selbstmord. Eine kritisebe Studie.

Berlin. (Bespricht den Selbstmord im All|.fmeinen und
Vidmet ein^-n Absehiiitt aucli dem S.-!bst!ni'rd beim
Militär.) — 142) Militär-statisti.sclie.> .l.iiirleaclj für d.is

Jahr 1892. Ueber Anordnung des k. u. k. Ui lis-

kricgsministeriums, bearbeitet und herausgegeben von
der HL Seetion des teebniseben und administratiTen

Militär rnmifi'. — 143) Rclazionc nicdico-statistica

sulle coudizioiii .saitilarie de) Ii. escrcito italiaiio nelT
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anno 1S91. ooiuiiilat.i d";tll i^pi ttnrat<i di Hanit.'i mili-

tare. (Kiii ausführlii-lics Kckrat iti Dim Ii. iniliiärunil.

Zeitschr.) ä. 173. — 144) Lagncau, (i., l)e la mur-
talit6 due aux gucrres depuis un sicclc. Annaics
dhygi.n.. T. XXXII. No. 1. - 145) Marvaud, A.,

Les tnuladicü du boldal. Ktude vlioiogi«|ue, cpidömio-

lopque, elinique et prophylaetique. Paris.

I. Arnechygienc.

(u'.sclü(-liilicli<'s. — ( )ri:ani.satioii uiul Ausbil-

dung des Saiiiiäis|M'rs(inals. — Allgemeine Ge-
sundlieitspllcr*-. — lünäluung. — Wasserver-

soipin;;. Biklr'iduni;. — Tiuppeminterkunft.

( IfsiiiHlli»ii--|tllf'irr in (Ich Coltinieii.

Ein uogcuaniiter Verf. (1) reproducirt ii>-t) Wort*

laut eines voa Gttstsv Hensel, Compaguiccbi-
rurgen im Regiment Graf Wartensleben unter dem
20. 4. 17;»S dirt'ct an Sviii»- Majestät den K-'iiii^' Frie-

drich Wilbcliu Ul. erstatteten Behcbts. In demselben

petitionirt Hensel um „eine kleine GelialtsKulage oder

venit^sicos die Tragung der goldenen Veidienstmedaillc",

indem er sich darauf beruft, dass i-r am '24. 5. 1794

bei Kaiscrslauteru , damals Compaguie • Chirurg beim

FOsilierbataillon t. Thadden, 1 OfRzier samtnt seinen

34 Mann gefangen genommen habe. Henkel war im
Wald'- mit 2 Füsilieren von seiner Truppe .il<;;rkrimmen

als er auf dieseu Oflicicrposten Stiess, die.scn mit seinen

S Hann so heftiff angriff, daas der Feind ein Bataillon

vor .sich zu habcu glaubte und die WaffLU stn ckte.

Der Könit; erliess darauf folgende A. C. 0. d. d. Pots-

dam 4. ö. 179$:

„Da die in der Anlage angefOhrten Umstände

TÖUig gegründet sind, so haben S. K. Maj. v. Prousü.

dem rompagiiie-Cbinirgus (iustav IlriiM.1 x.tn Hegt.

Grf. Wartensleben für sein Verhalten am 24. üai 1794

bei Xaiserslatttem sur Belohnung eine Gebaltszniage

Ton S Bthlm. monatlieh an ertheih n geruhet ....
gez. Friedrich Wilhelm."

Diese Zulage rerblicb dem tapfem Compagnie-

Chkufen ineh, ab «r als Invalide — Landdragoner

im Kr^ Goldberg wurde.

Da-i österreichische Saoitätsofficierscorps

(7) besteht, sobald die jetxt mit den übrigen Ver-

änderungen durch A. C. 0. v(jni '.t. 1S94 befohlene

Vennebning dessellxjn (in 4 .lalinn) ilurcligeführt sein

wird, im Frieden aus: b »icntral-Stabsärzten, 42 Ober-

stabsSrzten L, 58 U. Classe, III Stabsärsten, 478 Regi-

mentsärzten 1., 229 II. Glas.so und 323 Oberärzten. Ais

Überarzt erfolgt der Eintritt in d.»s Corps. l)er Meiir-

bedarf im Mobilmachungsfalle wird durch die Ernennung

von im Präsenzdiensto stehenden Assistenzant-Stell-

vertretern zu Assi>teiizärzten, durch Einberufungen aus

der Heserve. durch Activirung iuaetiver Militärärzte,

durch Heranziehung anderer graduirter Aerztc gedeckt.

Ausserdem können hervorragende Aerzte des CiTfl-

stand'js Yerwendiiiij: linden als Cuusiliarärzte . welche

auf dcQ Dienstbetrieb keinen Einfluss üben. In der

Stellung der Aente hat eine vesentliche VeriindcruDg

dadurch stattgefunden, dass üincn, während sie als

Leiter von Spitilleni bisher gar keine Strafbefugnis«

hatten, nunmehr als ..Coinmandanten" derselben eioe

solche über sämmtlielie Ufticiere, Cadetteii. Mili- ir

beamte und Mauusehaften der betrefTeudcu baiiiui:;-

anstatt, sowie Ober alle Knofcen aussufiben haben,

welche in niedern C!iarj,a' sich befinden, als sie selbst

bekleiden; diese Strafbefuguiss ist Je nach ihrem Kange

die eines niebt detachirtcn Unterabtheilungacummau-

danten bis ynauf su der eines Begimentseommandanten.

Cticiehzeitii; ist eine „Instniction zur Voriiahnie der

Prüfungen der auf die Befördeniog zu Stabsärzten

aspirirenden RegimentaSnteLCfam»* genehmigt worden.

Ein ungenannter Verf. (11) er5rtert die praetisehe

.Seite der Frage: Kntsprieht die Art und Wcisi-. in

der heute die jungen Aerztc in Frankreich
ihrer allgemeinen aetiven Webrpflielit ge-
nügen, den Interessen des ärztücben Standes
und di nf>n dfs Staates? Er beantwortet die Frage

mit einem Nein! Um zuerst den Einwurf abzuschneiden,

dass er für die Medieiner Ausnahmen verlange, weist

er auf die schon bestehende Ausnahme der aus der

Kcole centrale des arts et manufaetures Hervorgehenden

hin, welche nach 3 jährigem Besuch der Schule, in der

sie aueh die elementaren Vorkenntnisse für deo Militir-

dieii>t 1 rhalten, ein viertes Jahr in der Armee als

UnterliLuteiiaiits in der .\rtillerie oder im Geniecorps

dienen und dann als Reser\'eufltciere ihrer WoiTe zur

Reserve fibertreten. In analoger Weise will der Verf.

den eiiylihrigen Dien.st der Mediciner folgendermaossen

geordnet sehen: 2 Mrnnt.- Dienst in der Truppe, dann

unter Uebertritt in dvn ,Sanitätädieast 4 Monate Dienst

als Lazarethgehfilf» (inlirmier), Anron 3 Monat bei der

Truppe (infimierie regunentaire), 2 .Monat im Lazareth.

In dieiier Zeit detaillirtc, gründliche Ausbildung in

allen Zweigen des Sanitatsdienstes durch die vorge-

setzten Sanitätsoffieiere. Nach diesen 6 Monaten legen

die Betreffendiii ein strciigi's Examen ab .'jui ne

pourrait en aucune fa^on ctre rcduitc a une formalitv

administralive'. Nach bestandenem Examen sollen die

Betreffenden an mMieins auxiliaireo mit dem Bange als

adjudant (entspricht unserem Feldwebel) befi»rdfrt

werden, um nach (> Monaten als Assistenzärzte zur

Reeerre m gehen (aide-majon d« la rdsen'e). Die

Durchgefallenen dienen als Lauretbgebftlfea weiter.

Endlich v^-rlant^t Vi-rf., da">s die .Mtcrsgrenzc für die

Ableistung der Dienstpflicht fortfalle, dass im üegentbeil

die Aerzte, nur naeh völlig beendetem Studium ihrer

Dienstpflicht zu genOgen, das Reebt haben sollen. —
Verf. betont, dass eine solche .\tndcrung .illein schon

deshalb g-^echt wäre, weil bei dem in Folge der

starken Tnippenvermehmng in den letzten Jahren ent-

standenen gr.tssen Mangel an Assistenzärzten die dienen-

den MedieiinT als wachthal>endc .\crzte in den Ctaruison-

lazarelhen oder als Assistenzärzte verwendet wurden.

Ein ungenannter Verf. (15) beschäftigt sich mit der

Frage der Bekrutirung der ainfirmiers*, aber

nur derjenigen, welche, den Lazarethcn attachirt, die

sections des inlirmiers bilden, er lässt also die der

Truppen ausser Spiel. In Deutschland stehen die
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fisucarethgehülfen im Frieden bei deu Truppen und wer-

den nach Bedarf TOD die^icn ab- und in die Lazaretbe

zur Dienst loihtunf^ commnndirt. In Frankn ii'h gipbt <'s

25 LajsareÜigchülfeD-Scctioucu, von denen jv eine den

18 in Frralndch stehenden Armeecorps zugetheilt ist,

'Während ton den 7 übrigen je eine in Paris, Versailles,

"Vinccnncs. Lyon und in Algi»^r und Tunis stehen.

Eine Sectioa besteht aus 1 Sergeanten, 2 Gefreiten

(cspOTauz) und 18 Gemeinen. Anfangs erbielton diese

SecHonen ihren Ersatz aus Leuten, velch'' n.t' ]i i jübriger

Dienstzeit hierzu ausgewählt wurd'-n. Wi il anfnn^ nun

hiiutig hierbei schlechtes Material .ibgegcben worden war,

80 mussien später die absuKebeoden Mannsehaften gleieb

Ix'im Eintritt in die Armee hier/.u dcsi^nirt wt rikn. An-

fangs traten auch Studenten der Medicin und Pharmacie

vielfach als iufirmiers ein und wirkten als solche vortreil-

lieh. Indess mnaste man bienrea abgdwn, «eil auf diese

AVeis.^ weder die Reserven noch die Territorialarmee die

nüthige Anzahl von (iehülfen erhielten , da all diese

Studenten als aide-m^ors in der Bcscrvc tigurirten.

Den jetrigen Ersats bezeiehoet Terf. ab mSsaig. Die

Ausbildung der Gfhülfrn war nach ihm fnih'-r oino

besBM«, vas darauf beruhte, dass früher eine Drei-

theiiang der Geholfen stattfand, indem die einen mit

den Schreibgeschäften betraut, andere im Wirthsebafts-

lu trieh verwendet, und nur der dritte Theil als infir-

miers de visite, d. h. als «irkliebe Lazaretbgehülfen, aus-

gebildet 'Wurden. Man suchte also hierfOr die besten

aus und konnte der sehr kleinen Zahl von Leuten eine

gründliche Ausbildung E^pben. Heut*' niü-sen alle

Gehiilfcn gleichmiissig dieselbe vorgeschriebene Ausbil-

dung empfangen. Letstere dauert ein Jahr hindurch

und sind zur Ertheilutig des Unterrichts kaum iirztUcbe

Kräfte disponibel, da dio Lazarcthe von A-isistnizär/.ton

gänzlich entblösst sind. — Die Aussieht auf A\auce-

ment der Gehflifen ist gering. Sie erhalteo den Sold

wie alle Soldaten, dieselbe Beköstigung, nur wird ihnen

bei jeder Mahlzeit '4I Wein pro Kopf goli«'f.rt. Verf.

schlagt vor, um diese Verhültuisso zu bessern, entweder

besondere tiebülfen in den Lnxarethen, für jede Abtbei*

lang einen, dauernd anzustellen, die als Instructcure

der activ dienenden intinnicrs fnnpiren ki«nrif' n. wi-Iebe

sie zugleich im Dienste unterstützten, oder aber zwei

Monate nach der Binstellnng alle geistlichen Schüler

(••leves cccli'siastiques) aus der Front herauszunehmen

und dem Sanitätsdienste zur Verfüg^tini; zu sti jlen.

Uaksimowitsch (21) hat an der Hand des ^Traite

de m^diciae l^ale militaire* von Duponchel (Paris.

]s;)0), des ^Manuale di medicina legale militare" von

Ltonalumi (iiovanni (Florenz 1891), des ^Manuel de

müdicine legale'' von Lutaud die Thätigkeit des

Hilitärarites als Organ der Hilitärgerichts-

barkeit geschildert. Nicolai giebt an der oben be-

zeichneten ätelle ein kurzes Referat.

Tobold (99) bat in der Art des Villnret'seben

Leitfildens fiir den Krankenträger in 100 Fragen und
A fi t Worten di e allgemeinen (iesu n dhei t sregel n

in genieinTcrstiindlicher Sprache zusatitmeugestclU. Dass

dem Kaaoe oStbig und vortbeilhalt ist, über die Pflege

seines Körpers, seines Wohnraumes, über Vorsieht«»

maassregcln beim Baden, über erste Hülfeleistung bei

Verletzungen, beim Hitzschlag etc. etc. unterrichtet zu

sein, wird Keiner bestreiten, die Schwierigkeit liegt nur

darin, wann soll er das, jetxt in den 2 Jahren, lernen?

Die Mässigkcitsbestrebungen sind in der

englisch-in liischcn Armee (24) vom besten Erfolge

gekrönt ticucral Collettc hat behauptet, dass in

einer Armee von Temperenslem die Yergebeo um
100 pCt., die Krankheilen um lOpCt. verringert sein

würden. In den Lazarethcn betnig im Jahre ISiCJ der

Zugaug 5 pCt. seitens der MässigkciUtvereinler, 10,4 pCt.

von der Kopfotärice derNiehtvereinler. Von den ersteren

liessen .sich 1,5 pCt., von den letzteren 0,7 pC(. leichtere

Vergehen zu Schuldon kommen. Endlich kam von 1224

der Wassertrinker nur einer vor ein Kriegsgericlit., wäh-

rend bei den Anderen sdion auf 19 Mann eine Kriegs-

gerichtsv rlailinig entfiel.

Villaret (26) erörtert in dem ersten Theile .seiner

Arbeit die Leistung des Radfahrers in physio-

logischer Besiehung und kommt mit dem von ihm

ang' /(ii;. tien (tewährsmann Kolh zu di'm l'-^sultat, dass

das itadfahreu ab die Sportart bezeichnet werden mus&,

welehe bei maumaler Muskelarbeit die Hersthitigkeit

am meisten belastet. Im zweiten Theil erörtert Verf.

die bisher bekannt gewordenen durch das Radfahren

verursachten pathologischen Störungen, bei denen sich

u. a. ergeben bat, dass Henkrankbeiten und vorge-

riicktrs Alter eine Contraindicatien gegen das Radfahren

abgeben. .Auch .soll in Fnlge der durch forcirtes Rad-

fahren erzeugten llcrzüberanstrengung nach den Er-

fahrungen von Hörschel I-London entstehen kSnnen:

1. Henthjperlrophie ; 2. acute Herzerweiterung, die aber,

wenn man von» Radfahren absteht, sich zurüekbilden,

andcrnlalls aber zum Tode führen kann; 3. chronische

Henklappenerkrankung; 4. nervöse Henatörungen. Veif.

sehliesst den Abschnitt mit einem ni>n li<|uet. d.h. zur

Zeit ist weder ci>icbtlicii ob, noch eventuell wie das

Radfahren eine scliädliche Wirkung aut den Körper aus-

übt. Daher madit Verf. in dem dritten Tbeile seiner

Arbeit Vonschläge, wie man. besunders in der Armee,

nachrlcm das Raillahren al.-* Dienstzweig in dieselbe

eingeführt sei, genaue Beobachtungen über die durch

das Radbfaren erseugten kSrperUoheo Veriinderungen

sammeln kenne.

Bailand und Masson (3G) haben die von der

Regierung gestellte Traget Können die mit dem
beim Backen v< rwendetcn Wasser in den Teig

hineingelangendeu Microhien nach dem l?aek-

process im Brot und Zwieback ihre Wirk-

samkeit bewahren? durch die rersebiedensten Ver*

.suche zu beantworten gesucht und kommen zu folgen-

den Schlüssen: I. Das Commis- oder Liefeningslirot

erreicht beim Racken in der Mitte eine Temperatur

von 100 bis 103, der Zwieback in der Mitte eine solche

von HO ". 2. Die vereinigte Wirkung dieser Tempe»

raturen und der Säure des Teiges genügt, um für ge-

wöhnlich Brot und Zwieback zu sterilisircn. Gewisse

Sporen, deren besondere WidcrstandslShigkeit gegen
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hohe Temperaturen bekannt ist, kdnnen alldn ihre

Wirkungsfähigkeit bewahren und uulrr besonders

(fünstigen riii>t;inden sicli spHtr-r «Milwirkelii. ii. Sotiald

die Saure merklich abnimmt, wie bei dem mit liefe

bereiteten Teig, ist die Sterilisirong nicht mebr bis

zu demselben Grade gesichert. 4. Immer aber müssen

di>- gcfi-^n Hitze vriiitrrr widorstandsfä!)ifr«Ti pathopenen

Keime, der Typhubbaeilhis und insbesondere der

Cholerabaoilltts, dnreh den Baekprocess serstSrt werden.

Fcrrati (37) fand für den Ge w ic Ii t \ crlust

des Fleische» beim Frwilrmcn fHl^'cnd'- Werthe,

«eiche etwas kleiner sind als die Praxis sie uns in

unseren Soldatenmeoagen seigt, wo wir mit einem

Verlust nicht unter 50 pCt. rechnen. F. fand bei

garem Fleisch und 90"* Teinin ratur einen V« rhisf von

47,8 pCt. bei Hiudtleisch und Kalbllciscli, von 43,1 bei

Sehweinelleiscb. Erbitsen auf über 100 bis ISO» er-

lii.htc ilen Gewichtsverlust bis auf 55 pCt. Frisch ge-

schlachtetes Fleisch zeiy:te eine geringere Abnahme als

Fleisch in der Todtenstarre.

Plagge und Trapp (88) haben sammtliebe be*

kntinto M'^tl'.nd'^n d<T FIcisrlKorisfrviniiig nach den

l'atentsciu-iftcn der Uauptculturstaaten zusammen-

gestellt. 664 Tersehiedene Yerfahren, eiugetheilt in

solche die durch WasserenMehnng, durch K&lte, durch

Lnftnbschluss oder durch Antis'^ptii'a wirkivi. sind kun
beschrieben. Das l^rgebniss ist folgendes:

1. Die Prodaete der dureh Wasserentsiebung

wirkenden Methoden sind fUr den europäischen Qe<

scbinack nicht wohlsrhrniM-keiid genug und niclif unter

allen Umstanden haltbar. 2. Die Kälteverfahren sind

dureh die Bedingung der Daner der Abkühlung zur

Zeit nocii zu theuer und nicht ülifrall aiiwcudhnr.

3. Luflab>chhis> durch l'eberzug giebt unsichere l!e-

sultate. Büchsenfleisch bat den Nährwerth, aber in den

billigeren, Ar die breite Masse des Volkes in Betracht

kommenden Qualitäten nicht den (icsilimacksvrerth

frischen Fleisches und ist durch s> ine Verpackung urtd

durch sein rasches Verderben nach OefTnung der

Bfichsen m tbener. 4. Bis jettt ist noch kein Anti>

st'pticnm li-kaniit, welches das Fifisch bei voller Bei-

bchaltuiii; dfs Nährwcrthes und der äusseren Eii;in-

schaltcu, ohne durch dauernden tieuuss schädlich /.u

wirken, mit Sicheibeit eonsenirt.

Die Anleitung zum Abkochen im Felde (44)

berülirt einen selir wichtigen Punkt, da bi kaiintlifh

die Machtfrage im Kriege nur zu oft /.ur Magenfrage

wird. Was nutzen einerseits aber die besten Nabmngs*

mittel, wenn sie SChl- !

'
. ubcn itet werden, wie sehr

kann man anderorscit- luin'b rworllii^n Naliniitt;>mitti'l

durch eine gute Zubereitung verbes.sern. Wir müssen

den Leser in der Hauptsache auf die Anleitung ver-

wesen und führen nur an, dass die Anleitung das

Kochen .als Dienst" im Friri]. u b( (ncbin und geübt

wissen will. Ks soll corporalschaftsweisc unter Aufsicht

der Corporalschafisführer gekocht werden, und soll snm
Kochen die Maiin->i;'IiaM in Kochgruppen zu vier cin-

gctheilt winicii. Die Leute sollen Ki<i>ch kochen (cs

kommt nur in Wasser), schmoren (mit Fett und Wasser

subereiten), und braten (mit Fett zubweiteo)» sowie

UND ARMKBKRANKHBITBN.

Gemüse Mikoeben können, ohne doss es anbrennt. Es

sollte aber ferner das jetzt allein übliche Kochen des

Fit isches in Zukunft die Ausnahme bilden, da Braten

und Schmoren in viel kürzerer Zeit ein gesunderes und

wohlsebmeekenderes Emern Uefort Auch wird rar

schnellen Bereitung VOB Fldsoh die Benutzung der

Fleischhackm.vschine empfohlen. Sehr wichtig ist d'c

Vorschrift, dass kein Essen vom Feuer kommt, ehe es

völlig gar ist (Wird man dodi im Besita der Keont-

niss der Thatsache, dass (Jenuss rohen von tuberculSs

erkrankten Thieren kommenden Nährmaterials Tuber-

culose erzeugen kann (vgl. den von der ISdO in London

sum Studium dieser Frage eingeaetiten kSniglicben

Commission an das Parlament im Jahre 1895 erstatteten

Bericht), im Felde um so mehr auf tüchtiges Duch-

kochen allen Fleisches achten müssen, als bei dem

Masseneonsum onserer Heere eher als sonst eional «in

Stück krankes Vieh mit unterlaufen kann. Ref.) Im

L'ebrigen verweisen wir auf die sehr eingebende grönd-

liehe Anleitung selbst

Di« Versuche mit Alumioittm-Koehge-
seh irren in Frankreich f47) haben befriedi^'ende Kr-

geboisse geliefert. Die in Gebrauch genommenen

Gegenstände waren in sww Stfrken angefertigt. Von

der stlrkcren Art wog dai fBr vier Mann bestimmte

Geschirr .'»40 tr. das Ein/clgesehirr 2S.'). der Heeber .'jO.

VOB der schwächeren waren die entsprechenden Stücke

bnw. 885, 815, 40 g schwer, dem im QesamratKewicbt

di« Jetst im Gebrauch beflndlicheo ans läsenblech her-

iresb'llten Sl>ieke von 138.5 g gegenüberstehen. Der

Mann wird also bei Eiufülirung der schwereren Art, —
di« leichtere hat sieh als zu sehwaob erwiesen — um
SIC g erleichtert. Auch sonst befriedigte das Ahn
niinium. Ks VA<st -.[ch unschwer reinigen, auch wenn

es im Feuer gewesen ist, und dabei erwies es sich ab

TOTSüglieher WSrmeleiter; Caffee und Bagout waren

darin in kOnerer Zeit Ii l u - teilt als in den Koch-

gesehirren von Eisenlih^eii. .Auch beim Salatmachen

hat der Essig eine ätzende Wirkung auf das Metall

Dicht ausgeübt.

Bogdan ''.')0} b.i" d'n grossen und kleinen

Asbestfilter von Kuhn probiert. Der grosse lässt

750—800 g Wassers, der klebe 160 g in der Minute

durch, Mengen, die sieh natürlich bei Schlammgchalt

des Wassers verritiijern. Rogdan fand dureh seine

Versuche, dass der kleine Filter zu Feldsweckeu quan-

titativ ungenügend ist, der grosse kann in dieser Hin-

sicht genügen, muss aber solider gebaut werden und

hat den Naclitheil, dass er viel Asbest braucht. Bei

der Filtration ist darauf zu rücksichtigen, das« die im

Felde zu filtrirendcn Wasser meist kein« pathogenen

Keime enthalten (das kommt doch sehr darauf anl

Ref.). Verf. giebt zu, dass auch nicht pathogene Keime

in grosser Zahl im Wasser enthalten, Mageudann-

catarriie Tcrursadien konnw, aber der Filter venundert

deren Menge bis auf Vss ond somit aneb ihn Sehid-

lichkeit

Villaret (58) stellt in einer Arbeit, der er die in
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der deatseben Araee gültigen Grondaätse der Beschaf-

fung und Prüfung des Malrrials vr.raiisti llt, dir Be-

laittuug der Fusslruppcu der Armee von Deutschland,

OettBixridioUnfani, Italien, Frankreich, Uu$.slaud, Eng-

land, Sdiveix^ Holland, Bulgarien im ISinselneo, dann
zusammcDgofasst nach a) Bckloiduti'r (und khinc Aiis-

rüstuDgüstückc), b) Bewaffnung und Munition, c) ei:>eme

Portion znsamraen. Er bespricht eingdiend die physio-

logische Lei.stunj^sfahi^'kL'it da oinselnea Mannc>, den

Wcrlh der einzelnen Bekleidungsstücke für di u Mann
und betont dabei, daa^ das heutige Gepäck, ganx ab-

gesehen Ton der wesentlich verbesserten Trageweise,

sich in einem sehr wichtigen l'unk f von der früheren

Belastung untiTM-liiedc Ih r Mann >chleppt nicht, wie

früher, eine zum Theii unnütze Laj>t, sundern das, was

er ausser seinen Waffen mit sich führt, tragt wesentlich

zu seinem besseren Schutze gegen die Witterung bei

(Zi ll, M.iiitel\ sodann zu seiner besiicren. regolmiissigen

Kriwihrung, so d.iäs die zum Tragen aufgewendete Kraft

bis au einem gewissen Punkte doroh den (iewina neuer

Kriflc und durch erhöhte WidersUndsfabigkeit auf-

^wogcn wird.

Um die ein Drittel des KurpergcwieLls noch über-

steigende Belastung des Mannes für die Momente, in

«b nen die höchste Kraftleistiitig vom Soldaten gefordert

werden müsse, zu vi rringern, führt Verf. den fiedankeu

der Trennung des Gepäcks in Marsch- und Geleehts-

gepSck dureh und berechnet das letstero wie folgt:

Bekh i'hiii;; auf «lein Lcibe mit ScbnOrsehtthen
statt Stiefeln 5,261 kg

YoUe Mcwaffiinng und Munition (150 Patronen),
mit 3 I'atrontaschen, Seitengewehr und Gi •

wuhrriemen „

Tragbares Zeltgeräth l.rin
.

Mantel 2,ätX) „
Feldmütze 110 „
Leibriemen, Feldlla.schc, Kochgc^ichirr. Brod-

beutel l.ßRO ,

Eiserne Portion 2.235 ^

•j3.6»;(; kg

Alsdann erörtert V. eingelicnd die Tragcwciae des

Gepäcks, wonach die deutsche Armee in diesem Punkte

die am weitesten vorge>ehritteie- zu .-.ein >eheiiit. In\

4. Abschnitt wcfbn ilir allgenipiri> ii KigniM-hatten der

militärischen liekleidung und die an sie zu stellenden

Anfordenngea erläutert; es wird die Oureblassigkeit,

Würmeleitung,':Farbe und ihr Kinfluss, Dichii^'V. Ii. H.\-

groscopicität, Desinteetiiiii nnd Ueinigiin^' >!• r Kl' idung

eingebend erörtert, w<tlici die Was.serUichligkeit der

MSntel, Hosen und WaffenrSeke — bei voller Durch-

gängigkeit für liuft - als unerlässlich bezeichnet wird.

Nachdem die Schutzwaffen noeh kurz, erwiihnt werden,

geht Verf. die einzelnen Hekleidungs- und Ausrüstungs-

stücke durch und bebt die normale, vorgesebricbene

Besehaffcnheit bei jedem cinz- Inen Stiiek lii'rvor. Die

Fu^sbeklciduug wird, als besouders vichtig, besonders

eingehend behandelt.

In der Arbeit sind einige für uns interessante An-

gaben aus den Schriften Friedrichs des Grossen wieder*

gefebon.

Cortial (j5) giebt an, das« die Belastung des

franaösisehen Infanteristen sur SScit betrügt:

490

Bekleidung 6 460 kg
Ausriistungsstücke (exclos. Ge-

wehr) fi,760 „
Tornist. r mit FSUnng .... 9.273 „
Gewehr 4.2W

S6 788 kg

Die Belastung ist also um 8—4 kg geringer als

bei uns. d.iMr fehlt aber solion das Zelt, und auch sonst

sieben wir unseren Modus vor. weil er zwar der Kraft

des Mannes mehr zoniuthct, letzterer trägt aber aucli

Dinge, die ihm Kräfte sparen, indem sie ihm die MSg*

liehk< i« des Sehlafens aucb bei nassem Wetter, ge-

nügende Kmähruog etc. gewährleisten.

Kuhla (56) behauptet, daas wenn man Mili^rtuch

mit Sublimatlösung 1 : 1000 ftbergiesae, das Tueh das

Sublimat '^'i ^i'lii.eü lind vnllständif: an sieh nehme,

dass man in dem Wasser nachher auch nicht mehr mit

den • mplindliebsten Beagentieu (Schwefelwasserstoff,

Ammoniak) Sublimat nachweisen könne. Das Sublimat

wird dabei nicht ni Calomel reducirt. .'^'ctzt man nun,

nachdem aus einer Losung 1 : I(XK) alles Sublimat dem

WasNcr entlegen, neue Sublimatmengen hinxu, so ver-

langsaint sich zwar die Aufnahme des Sublioukts, findet

aber doch bis an eine sehr weitgehende (iren/.e statt.

Die Faser Hält nun das Sublimat fest, so da&s dieses

sehlieMHch aber dodi mit dem Verbrauch der Faser in

die Luft, und damit in die Athemluft des Trägers der

Kkidnngssti'fTe genth. E-» ist au dies. Thatsache also

bei der Desinfection der Kleider zu denken und man be-

wirke, soweit mSglieb, die erstere lieba* durch stri>-

menden Wasserdampf. Bi nehmen im Durebaehnitt auf

von .Sublimat:

\V- iss. r WolLstiitT (Wiiüach) . . 9,37 Gcvichtsproccntc
Graii. s Milit.artuch . . . 3,58—3,72 ,
Dunkelgrünes Militärtucb . . . i,81 „
Kamelhaar-Soldatentuch (Mantel-

tneh^ 2.r.n ,
Leinwand ü,-!>0 „

In Frankreich legen die Manuschatien (üb) zur

besseren Pflege der H&nde iu der rauheren

.lahresztit (fanfliogerige) dunkelblaue oder braune

Handschuhe an.

äalle giebt iu einer sehr gründlichen leseus-

werthen Airbeit eine gesebichtliebe Uebcrsicbt über die

Entwiokelung der Fussbekleidung des .Soldaten

von di n» Krtinder des .Schnürschuhs Alcibiadcs an bis

auf dit: Jetztzeit. Kr giebt eine genaue Beschreibung

der venichiedenen Muster des Halbstiefels, OannticfeU,

Gamaschenstiefels. .Schnürschuhs etc., erörtert die Vor-

und Nachtheile der einzelnen und bekennt sich als

Anhänger des letzteren, d.i, wie er berichtet, bei den

mit Sehnürsdiuh versehenen (französischen) Truppen 9,8,

bei den scbuhtragcnden l'i.t; vom Tau-md marsch-

unfahig wenden. In Frankreich gebühren jedem Manne

2 Paar Schnürschuhe (davon eines für den Krieg) und

ein Paar Schübe mit Leinengamasehen. Kr hat also im

Krieg letztere und sein bcstrs l'aar Schnfirselmhc.

Jedes U'-i/iiiient fuhrt ferner lÜO Paar Schuhe mit, und

das Haupt quartier ist vertichea (der Bestimmung nach;

mit 9iO Paar Schniirschuheu, 4tX) Paar Srbuben, 500
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Paar Gamaschcii, 800 Paar Stiefeln. Nicht ganz theilen

wir die Ansicht »les Yerf.'s über den Werth des 2. Paar

Sohuh<"; er hiilt es für ump' lhiji, dass der Mann ein

'2. I'aar zum Wechseln habe, ein i'aar genüge! in ciii^m

enropSiMhan Feidange sei ein zweites Paar hdehst über-

flSasig, nur da, iro die Verproviantirung schwierig sei,

müsse der Mann mit einem 2., eventuell aueli noch

einem dritten venieheo sein. Sonst aber beschwere da.s

S. Paar den Mann hSehst nnnotbig mit einem todten

Gewicht von 1 kg, das er durch Monate auf Kosten

seiner Muskelkraft schleppt, und dcüscn er sich, wie die

Feldzüge 1859 und 1870 gezeigt haben, als seiner An*

sieht nach eines unnötbigon Ballastes rasch za entledigen

weiss. (Das muss die Diseiplin /u verhindern wissen;

1870 hat kein einziger deutscher Soldat sein 2. Paar

Stiefel fortgeworfen. Ref.) Terf. giaabt, dass ein guter

richtig behandelter Schah doch mindestens länger als 80

Tage halten wi'rde, iiiifl diss in dieser Zeit entweder

die Feindseligkeiten bereits ausgeglichen sind oder aber

Ecsati zu schallen mSglieh ist Das klingt etwas naiv nnd

dOrite auch nicht immer zutreiTen. Im Kriege kann

ein tSglich hei Wind und Wetti r. in Nässe, Külte nnd

Hitze getragenes, von liau.se aus gutes Schuhwerk in

frCher als 80 Tagen entzwei gehen. — Verf. empfiehlt

Icbhafi den Schnürschuh und will den ganz zu ver-

werfenden 'ianiaschensehuli durch ein I'aar leiehie

Kuheschuhe aus weichem Leder, die zur Notb auch auf

dem Harsche getragen werden kSnnen, ersetzt wissen.

Wiener (61) macbte einige Luftuntersuchun-
gen in Cascrnenstuben nach Pel 1 en kofcr's

Methode, aber mit dem Unterschiede, das« er nicht

Rosolsäure, sondern PhenoIpblateTnISsang als Indicator

annahm. Er fand, dasS die Yentilationsgrösse, bei ge-

schlossenen oder halb geschlossenen Fenstern berechnet,

eine recht geringe ist, ja dass dieselbe auch bei voll-

kommen geöffneten Fenstern keine besonders grosse ist,

da bei windstiller Luft erst nach \-ieIen Stunden eine

Abnahme der Kohlensäure bis unter 1 pM. erfolgt, was

aber bei dem Versuch auf ein Hissverhältniss zwischen

Breite nnd Länge des Zimmers zurflekanfllhren ist Der

Fcuchtigkpit-i;.'chaU der I<uft steigt bei geschlossenen

Fenstern alsbald rapide an und erreicht die bedeu-

tende Höbe von 70pCt. und darüber und zwar in

einigen Fillen lehoo »a«b 8 Stunden. Bd geoffbeten

Fenstern stei[:i die Feuchtiirkeit in selir i:erin;:i in firade.

Dabei ist zu bemerken, dass der Feuchtigkeitjigebalt

in den nordseitig gelegenen Zimmern — untor den

gleichen Bedingungen — constant um' etwa lOpCt
niedriger blieb als in den est- und weslsriti^ fjoler;enen,

ebenso blieb in den nordseitig gelegenen Ziinmcni die

Temperatur um 2 bis 4' unter der Teuipeiatur der

anderen Zimmer. — Bei einer Aus-sentemperatur von

— bfi" und — T.S '' sank hei (ranz geöffneten Fenstern

die Zimmertemperatur nicht utiter ^,7", was auf die

bedeutende von den Schlafenden producirten Cal^nien

zurückzuführen ist. Diese beträgt bei einer Belegung

von ".'0 Mann in einem Zimmer 2^00 Caloricen stündlich.

Claudot ((i2) beschreibt in sehr sorgsamer Weise

die Diebtung der Fussbüden 1. mit Theer (CoaN

tarisation); 2. mit Paraffin, wobei letzteres zuerst ver-

ilfissigt und mit Umbra versetzt (SCO g auf I kg um
dem Paraffin eine braune Farbe zu geben), direct in

in di- Dielenritzen hineingegossen wurde, worauf der

Fuüsboden mit in Petroleumbenzin aufgelöstem i'araflin

gehöhnt wurde (eneaustiquage). Leider liaftet aber das

erstarrte Paraffin in den llitzen nicht, nodl dringt es

nach Verdunstung des Benzinpetroicums in das Hol/

der Dielen ein; 3. mit wasserfeindlicbem Lack. C.

bat sieh nun, wie es seheint, mit bestem Erfolg die

grSssteMühc gegeben, diese Methoden zti ver^e^sr^n und

giebt in seiner für den einschlägigen Fall hochwicbti-

gen Arbeit, die allereingchcndsten Vorschriften.

Reynaud (68) bebandelt in seinem sehr gründ-

lichen Buche über die französische coloniale Ar-

m^'P zuerst deren ZusainniiMisft/nncr Inlnnfiri-- zählt

lüOOÜ, Artillerie 2000 Kuropäer^, bespricht die Morbidi-

tät und macht dann statistisehe Angaben Ober die Sterb-

lichkeit und überhaupt über den Abgang. Das 4. Marine-

Infanterieregiment hatte bei einer Durch-schnittsstärkc

von 6000 Mann einen jährlichen Abgang von tilG Mann.

Er vergleicht den Gesundheitszustand der engliscben

Colonialtruppen mit dem der fnnzSsischen. Es hat da*

nach die englische Armee eine Mortalität von 7 pM. in

Europa, von IGpM. in Indien: 1885 in lilgypten, wiUirend

der Expedition, eine solche von S8,98 pH. ESn grasser

Unterschied ergiebt sich bezüglich der eingeborenen und

europriisehcn Truppen. Es hatten nach Boudin eine

Sterblichkeil von:

Europäische Farbige
Truppen Truppen

in Ceylon ... 57 vom Taus. .51 vom Taus.

„ Bahama . . . 2(X) „ 4 1 „ „
Sierra Leone 483 „ .. 3(»,1 ..

Verf. räth danach weitgehend.stc Ausnutzung des

eingeborenen Elements und sorgfältigste Reerutimng der

Europäer. Auf die körperliche Brauchbarkeit geht er

dann des Näheren ein und maelit dvn bemerkenswerthen

Vorschlag, die Colonialtruppcu nur aus den Küstenlän-

dern des Mittelmeeres zu reerutiren, die immerhin dne
grössere Widerst'indskr.ifl jjji'^-'n di>' banalen krank-

machenden Gelr^renl)('ilsurs,n-hi'n darbieten müssen. —
Im 2. Capitel bespricht Verf. die mit Rücksicht auf die

Jahreszeit in den einzelnen flberseeisehen Lindem fest-

gesetzten Aushebungs- hezw. Ergänzungstermine, die

Ausrüstung für die I'- b- rfalirt, den .Vufcnthalt auf den

Schiffen, die Unterbringung, die Verpflegung, Klei-

dung et«. — Im 8. Gapitet wird sehr eingebend die

Ernähnini; in den heissen Ländern erörtert und die

Nothwcndi>:keit einer stickstofTreichen N'ahriincr betont.

Wir erfahren dabei, dass der französische »oldat in

Frankreidi tSglieh 800 g frisches Fleiseh (der deutsehe

l^»^>":i) erhält, im .Sudan s-igar pro Tag 500 g (der eng-

lische .'i.'iO. der italienische in Massauah 400). Den

Conser\irungsmclhoden ist ein breiter Kaum gelassen.

Die Wasserversorgung wird im Allgemeinen und im

Einzelnen erörtert, endlich wird der Werth der alei-.hi>-

liscben (Jetränki- besproelien. — Das 4. Capitel ist der

Bekleidung und Ausrüstung, das 5. der Wohnung, das

€. der Erziehung und den kSiperlieheo Uebungen, das
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7. dem Sanitätsdienst in den Garnisonen wie im Felde

gewidmet. Das 8. Capital eothilt die „hyg^toe de

f^iierro" Au^nistiinp. Vrrpflegiing. An>sc-hif[ung, Concpn-

tratioDslagcr, Märsche, provisorische Lager, äcbutz-

zelte etc. Im letstea Capitel endlieh bringt Verf. eine

Klimatologie der «toseloen Colonien.

Das Ttuch von Hart, von IfanHIcy 'fi4' nn'idirl.

heliandclt in einer Reihe von Vorträgen in gemeinver-

ständlicher Sprache die Segeln der Gesandheits-
pflege, welche für einen Soldaten in den tropischen

'it p uden zu kennen und 7,u bcobachtm natlmmdip

.Hind. Sie betreffen die Wohnung, Nahrung (C'ontrole

der Nahrangmittel, Trinkwaasenintersuchun^, die Pro-

phylaxe bezüglich der Infectionskrankbeiten, erste Hülfe

1 tc. Die verhältnissmässig grosse Zahl gleiohartifrcr

iiucher, wie sie auch bei uns, für die Armee sowohl

wie fOr dai Volk (Gesundheiisbücblein, herausgegeben

vom Reich«-Ge»undhcitsamt). in der U-tztrti Zeit ent-

stehen, sind f>in Zeichen für iliro N. lhwi ndigkcit nicht

nur, sondern auch für den mächtigen Zug der Zeit, die

Hygiene endtieb wirklieb zu einem Gemeingut des Volkes

zu machen. — Das Buch Hart's ist auch fitar unsere

Colonialtruppenoffieiere und -Mannschaften von grossem

Interesse.

Gegen das Tropenfieber wird Amarantus
spinosiis neuerdings eni p fohlen (68), eine in ihren

Spielarten auch früher sowohl als CiemQse wie als Heil-

mittel in den Tropen verwendete i'llanzc.

2. Dienstbrauclibarkcit. — Allgemeines. —
Simulation.

Ammon (69) und Livi (70) haben anf Grund des

bei der Aushebung (Ammon) oder Einstellung (Liri)

gewonnenen Material-^ anthn^pologische rntnr^ni'hringen

angestellt, die, an sich hochinteressant, zunächst für den

MilitSrant als aolchen kein besonderes Interesse dar-

bieten, einen grossen Werth aber für die Anthropologie

haben. Wir verweisen daher auf die Orijfinale.

Donath (71) sagt richtig, dass die Frage, ob

die kSrperliebe Tüchtigkeit der Völker abnehme, nur

mit HQIfe der Reenitirung d' r Vidker zu beantworten

-ri. weli'he dif aHf;<'iiipiiic W. iirpflicht eingeführt haben.

Er liudtl nun allerdings, dass eine Entartung stattbat,

denn im Zeitranm von 1867—88 stieg die Zahl der

Zurückgestellten in UiiL'urn vmi, 21, .'.r, auf 75.49 pCt,
in Oesterreich von 40,33 auf H'\?>t'>. Im J.dire

waren 22.3 pCt. in Ungarn und 17,4 pCt. in Uesler-

reich tanglich. Auch in Deutschland soll sidi die Zahl

der Untauglichen von 1873—7G vergrosscrt haben, soll

dann aber seit 1S87 abnohmf^n. Wir bemerken, dass

die Kcehuung für Deutschland nicht stimmt, denn man
muss in Deutschland, ao lange wie es eine Ersatareaervel

gab. diese zu den Tauglichen hinzurechnen, da die Mann-

schaften der Ersatzre>i'r\'el felddiensttauglich sein miissten.

Frölich (72) ist ein grosser Anhänger der Brust-

messung als eta«t derHittel. die körperliehe
Tauglichkeit des Mannes für den Militärdienst

festzustellen. Nach ihm bietet die Brustmfssung

dem Kilitärarzt folgende Vortlieile: 1. Sie i.st eine leicht

verständliche und kurz dauernde Untcrsuchungsweiso.

S. Die Brustmessung erg&ost das Augenmaaaa, indem sie

das, was dieses nur s-ehätzt. in Zalili-n ausdrückt; sie

stellt so uuscrc Erkenntniss auf mathematische Urund-

lage. 8. Die Brustmessung vermittelt ein zuverlässiges

Urteil über den Bau des Brustkorbes und entscheidet

iiIht I!<-ife und rnn^ife d-T Brust. 4. Kin gewisses

niederes Brustmaass kann allein und ohne Uinznnabme

anderer Untenuchungsweisen Sber die WallSnitiiebtigkeit

eines wehrpfliohtigen Hannes entscheiden. 5. Die Brusir

messuiiu: kann — ati Brustkranken wiederholt vorge-

nommen — namentlich miiteist des festgestellten Brust-

Spielraumes über den Stand einer Krankheit, gewisser-

massen im Uirin\>e, li> l, liren und besonders in der t!c-

iK'suntrsperiodf durch tifti .Nachweis unvollendeter

Heilung über die Nothwendigkeil der Fortdauer ärzt-

licher Beobachtung und Behandlung belehren.

I.ebedeff (73) bat alle 4 Monate die sämmtlicheu

Herruten eines Infanlerie-Regiment.s untersucht und

gelangt zu folgenden Schlüssen: 1. In Folge der an-

strengenden Arbeit der ersten Unterweisung, verbunden

mit den vom Dienst aldian^ngen hygienisehen Bedingun-

gen lässt d i e physische Hntwiekluug der jungen
.Soldaten im ersten Drittel des ersten Jahres zu

wünschen übrig. 8. Im sweiten Drittel, im Lager,

macht im (Jegentheil diese Entwicklung grosse Fort-

sebritt-'. was durch die durohsehniltliehe Zunahme

s.immtlicher (in der Arbeil genau angebencn; lu Betracht

kommenden Maaase bewiesen wird. 8. Im letstra Drittel

dauert der Fortschritt, al)er in langsamerem Tempo,

an; hauptsächlich nimmt das Kürpergewicht zu. .Ausser-

dem stellte Verf. fest, daas die Recruten im 1. Drittel

fast 8Vt niAl M oft erkranken wie die alten Leute, im

Lager 1' mal so oft; am Ende des Jahres erkranken

alte und junge Leute fast gleich oft. Die .Mortalität

ist im 1. Drittel nial grösser bei den Kecruten als

bei den alten Leuten. Ißmmt man dte SterbUdikeit

des frnnzen ersten Jahres für sieh, so ist diese fast

doppelt 80 gross wie die Mortalität bei den alten Leuten,

CS wiederholt sich also aueh Uer, dass das soldatische

Kindesalter ganz ausserordentliche Gefahren mit sidi

bringt. Kben";!-! beträgt die Zahl der Dienstunbrauch»

baren des ersten Jahres l'yamal mehr als die derspi-

teren Dienstjabre. Es besteben alm swiaeben der

pbysisehen Tauglichkeit und der Morbidität, Mortalität

u. s. w. der Reeiuten die engsten Beziebungen. (Hat

keiner geleugnet, lief.)

In Frankreich (75) hat man in Anbetracht dessen,

dass gegenüber den Mi-nsehenma-ssen wi 1 Ije das deutsche

lieieh ins Feld stelle, kein Mittel unlunutzt bleihen

dürfe, welches die Zahl der französischen Soldaten er-

höhen könne, voigesehlagen, die nur wegen nicht
erreicht' r gesetslieber Körpcrgrüsse (l.'»4 em)

.Ausgomust erten. snnst aber vollkommen brauch-

baren Mannsehalten in Zukunft auszuhebcu und in beson-

deren Truppenkörpem zu verdaigen. Oft seien diese

Leute branchbarer als längere auagebobene Leute.

Rwinir 'Tf!' unterwirft die Instruetiou. welrhe in

der Armee der Vereinigten ."^taafen der Recruten»
mvaternng lo Grunde liegt, einer besonderen kriti-
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sehen Besprechung. Die Instraction datirt unprfinglieh

vom Jahre 1858 und ist unti r dem Titel .Koi-ruiting

and Inspection of Recruits" von Charles S. Trip 1er

verfasst, aber 1884, 1890 und 1893 von dem Deput}-

SurgeoD^General Colonel Greenlaf revidirt worden.

Nachdem F. /vinäclist für di«" Untersuchuii<: der

.\ugcn schärfere präcisere Bcsttimmungeu gefordert und

die gewünschten näher erörtert hat, Teriasgt er anoh

eine andere Art Ton Sehiiftproben 13r die Sehprüfiing.

Diese sollen in I"'»rm von l'mikli ii. cdcr vi<- er sich

ausdruclit: Miniaturscheibenceutrcii sein, aber in elUp-

tischer Form, und zwar sollen sie w hergestellt werden,

dass diejenige Sehprobe, welche dns normale Auge auf

4,') m frtdcr IT) aiin iic. Fiis^j erkennt, genao unter

demselben Sebwiukel gesehen wird, mit dem das nor-

male Auge das Seheibeneentrum der 600 Yard'Seheibe

erblickt, dessen verticaler und hoiüontaler Dordimesser

18 beiw. 2-4 Zuii tifträgt. — Di-' HörprQfung will

E. mit dem Ualton sehen Apparat, den er genauer be-

schreibt, eventuell vorgenommen sehen; diese Prüfung

besteht darin, den höchsten Ton, den das Ohrnoebals

S'ilclii'ii iiiitcr>chcidel. zu ln'stimmcn, was nti'^cres Kr-

ach tcns keinen rechten Zweck bat Die für die Ar-

tillerie Busxubildenden Leute sind einer besonderen

Olirenuntcrsuchung zu unterwerfen, um 'i ' Itii .tIi it

der Tnimmelfflle und d;i,s ( iffenstehen <i- r l^ustaehi-

schea Ohrtrompeten feslzustellcn. — Das Alter der

fiinsnstellenden schwankt swiscben 16 und 45 Jahr,

mit der Beschränkung, dass Leute unter ISJahreo nur
als Musiker und die im Alter von IS bis 21 .Inhren nur

mit dem Conscns von Eltern o<ier Vormund eingestellt

werden. Den Bexiebnngen swiscben GrSsse, Körpergewicht,

Brustumfang, Vitale,iji,n-:t;i( ( iin r.st it_s und dem Alter

andererseits ist nicht >i:enii^t'nd Ki'chfiun^' getragen

worden. Die Altersgrenzen für den Eintritt in West-

Point sind auf 17—28 Jahre festgesetst worden. Far*

bige neeniten dürfen nicht ilter sein heim Kintrilt als

25 .lahre, weil darüber hinaus sie in körperlicher Hin-

sicht steif, in geistiger Hinsicht träge und scbl.äfrig

werden. Neun Zehntel der Reeruten treten im Alter

v.m 21 -"0 .lahn n in die Armee ein. Nach E. sollte

niemals unter IH Jahren das Training beginnen und

unter 20 sollte man keinen Mann in Reih und Glied

einstellen. Der jüngere Mann ist noch nicht ausge-

wachsen und kann nicht mit der schweren Infanterie-

Ausrüstung marseliiren und dabei noch Dienste leisten.

Lctstere ist allerdings enorm. Sie besteht aus: 1. dem
Deckenaack (enthaltend: 2 wollene Deekcn, 1 Paar
Hi'^ni, 1 l'oncho. 1 Hi-md, 2 Paar .'^triinipfr, 1 Thcil

Schutzzelt, 1 Paar Unterhosen, I t'ebcrrock, 1 Hand-

tuch, 1 Paar Schuhe, 1 Stüek Sdfb etc.) von 34 Pfund

:

2. dem Tornister (enthaltend: Fteisdiration, Kanne,

Zinnbecher. Messer und Gabel, Löffel, ZinnteH. r. Tir

'A Tage Uartbrot, Fleisch oder Speck, Caffce und Zucker;

von 9V3 Piand; 8. der FeldflascAe mit Füllung von
.'* Pfund 10 Unzen; 4. Gewehr und Bajonett von 10

}*fuiid und 2'
;. l'nzen: 5. l\i-*ppel und Bai-iiie(fs<-tieid''

von 1 Pfund und 12 Unzen: G. Munition im Gewicht

von 7 Pfund 9\'2 Unzen, susammen also die ungeheure

Last von 64 Pfund, in der auch nach deutschen

Begriffen sehr viel fllr den Feldsoldaten Ueberflfissige«

enthalten ist und welche im Falle ein. s Krieges redu-

cirt werden muss. Dass dies im Hebel lionskrieg auch

geschehen, bestätigt übrigens der Verfasser.

Spriiyt '77^ liprichtet über einen Mann. d<-r ar

22. December 1SU2 dem Lazareth mit der Diagnose

Bauehtumor zugeht, bei dem aber eine beträchtliche

Magenerweiterung festgestellt wird, die bei der
V o r z ü i; l i c h !• ti M ti s c n 1 a t u r d c s M a n n e s und s< inem

sonstigen vortrefflichen Befinden als künstlich er-

seugt (Parier) angenommen wird, sumal der Tu-

mor beim «Stillstdien" versdiwlndet. Der entlarvte

Simulant wird am .5. Februar I8;>3 entlassi ti. kehrt aber

am 22. März zurück, bat Erbrechen, Verstopfung^ ver-

fällt in Coma und stirbt. Man fand bei der Autopde
Dilatation des Magens und der Därme und in den on-

t<reii Darmtheilen fingedicktc Kotbmassen. Man nahm

an, dass der Mann durch häutiges willkürliches Auf-

blasen von Magen tind Darm eine Lähmung der Magen-

dannmuscutatur erworben bat, und dass durch .Stagnation

und Zersetzung' der Fäcalmasaen eine tödtlicbe Autoinfec-

tiou erfolgt sei.

Busehujew (78) bemerkt, dass in Russland die

Juden ein besonderes Geschick in der Simulation
/(•ipen s"l!<ii, indi-m sie Körperschwäcln-. I!\stt>rie.

Epilepsie, Lonlracluren,Liibmuugen, Sehschwach«', Selbsi-

ausmergelnng, Emphjsem der Gelenke, des Hodensaek^,

T.- i-^t. t brüehe. Hautaussdiläf^e, kurz alles mö;;liche mit

bewuiidTnswerlher (ieduld und Nachbaltigkeit und eben-

solcher Geschicklichkeit simulircn sollen. V'crf. be-

schreibt nun einige Fälle, in denen sich die Betreffien-

den Würgbewegungen derartig eingeübthatten.
dass sie jrde, hcsrm'lers alur flüssig»' Nahrung So-

fort nach der Aul nähme willkürlich wieder

ausbrachen und damit ein schweres Magenleiden vor-

täuschten. Die Würgbewegungen sollen nieht möglich

sein, wenn man die .Simulanten iwingt, im Liegen die

Nahrung ciii/.unehmeu.

Herter(79) knüpft an einen von Wernieke ver-

öiTcntlichten Kall einst iligi r Blindheit <>hno obje.-tivcn

llefuiid an, in dem Wernieke glaubte, jede i^imulatiou

ausscbliesseu zu können. Da sich der Fall nicht durch

die Annahme einer Erkrankung des linken Opticus er-

klän-n Hess, weil eine Atrophie des Sehnerven bei dem

olTeuliar schon laugen Bestehen der Affection sich an

der Papille hätte kenntlich machen müssen, so nahm

Wernieke eine Bildungsbemmung im Bereiche der

beiden Schi-etitn'n an. Eine snlche Eiitsteliuiigsweisc

einseitiger Blindle it hält 11. für ausgcscblosseo. Er

führt scharfsinnig folgendes aus: Bekanntlich bat das

Sehcentrum seinen Sita in der Rinde beider Occipital-

1t]i[i> II lind awar — wie jet/t enti^egen dem Charc t"-

scheu Schema allgemein angenommen wird — in der

Yertbeilung, dass das rechte Centrum die sämmtlichen

Fasern des rechten, das linke die sämmtlichen Fasern

d< s linken Tra'-tus umfasst, wobei nach klinischen Kr-

fabrungen die den im Chiasma gekreuzten und die den

ungekreuzlen Fasern entsprechenden Gangliensellen nicht

zu je einem geschlossenen Felde vereinigt, sondern
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durcbeiuandor gemischt zu denken sind. Ausfall eines

Sehcentrami eixengt alao gleieh der Unterbrechung cmes

Tractus contniatorale homonyme HemiaDopsie, Aasfall

beider Sehcentren natürlich beiderseitige vollBtändige

Amaurose. Mach Wer nicke's Annahme hätte man
aitAk nm onoatellaD, dua in rechten ffinterbanpte-

lappen alle Ganglienzellen, welche den ungekreuzten

Fasern, im linken Hiütf'Hianptslappen alle Ganglien-

Mllen, welche den gekreuzten Fo^cm zugehören, leistungs-

unftliif wlren. Ein Fall, in velebem t&n, mi ei ange-

borener, sei es durch Krankheit entstandener Defect

sich die Zellen der Hirnriridp derartig auswählte, ohne

andere, in engster Naciibiir^chatt zu ihnen stehende

Zellen iiuendvie in Hitleidensebaft sn atebea, ist aber

bis jetzt noch nie beobachtet worden, und kann nach

T^age der anatomi.scben Veritältnisse wobl kaum jemals

beobachtet werden.

Kchtiger erseheint es H. in tfeaem Falle anzoneh-

men, daei das Auge des Hannw — venn aneb in dem
practischi'n Rinne der Dienstanweisung, so doch nicht

im strengen pathologischen Sinne — gar nicht völlig

eri>1indet, sondern nur hochgradig sehvaehsiohtig var.

Man hätte dies mit dem vom Verf. angegebenen Spiegel-

rellex-Versuch, der auch zur Entlarvung simulirter ein-

seitiger Blindheit dient, feststellen können. Man lässt

im Dunkelzimmer den Reflex eines kleinen Spiegels bald

fiber das eine, bald über das andere gleiten und den

Untersuchten den Moment der empfundenen Beleuchtung

angeben. Da viele Menschen den Eindruck des einen

von dem des anderen Auges nieht zu unteriebeiden

vermögen, so erhält man die Angabe der Beleuchtung

zuweilen auch dann, wenn nur d.iN .irrj-'^blirli frlilindcte

.\ugc vom Spiegclreilex getroffen worden war. — Die

f^age, eb der Untenuchte in diesem Falle also fiber-

triebt n bat. i-,f II. zn beiaheii geneigt. Sehr richtig

weist er darauf hin, dass lieute manche IjCute, die in

Militärdienstversicherungen sind, ein Interesse daran

haben, eingestellt zu verden, weil sie nur dann, dann

aber auch ohne jeden Vorbehalt, die Versicherungssumme

ausbezahlt bekommen. Ist dies geschehen, so versuchen

sie, wieder loszukommen und übertreiben nun vielleicht

einen Fehler, den sie bei der Einstellung entwedor gar

nicht angegeben oder, falls er gefunden war, für gering

ausgegeben hatten, da sie ja so gerne rlienen wollten.

Man wird unterUmständen also auch die lctztcre.\eusserung

mit Voniebt aofintfttssen haben. Oder es giebt nicht

wenige Lcntr. welche sich— intbümlicher Wfist- trotz

eines ihnen bekannten Fehlers für tauglich, ihre Ein-

stellung für unvermeidlicb halten, und deshalb lieber

sofort dienen, als zurückgestellt werden wollen, und aus

diesem finmde ihre Fehler verheiralichr-n. Einen sol-

chen Fall führt ü. an. Auch darauf weist H. richtig

hin, dass die UnCsIlYenicliening manche Leute rar Ueber^

tnibong der Folgen erlittener Verletzungen veran-

l.assl. — Bezüglich di's obigen Kalles benierkf H. ^clilicss-

licb, dass, wcnu die Annahme zuträfe, dass der Mann nicht

einseitig blind, sondeni oup hochgradig sehwaebsiehtig

war, das Vorkommnisa sieh einer ganzen Reihe ihn-

licher Fälle von anpehorencr Amblyopie anschlicssen

würde, über deren anatomische Urundlage jetzt so gut

wie nichts bekannt ist. Auch das ist nicht selten,

dass selbst leidlieb intelligente Mmuchen ihre einseitige

Schwnchsichtigkeit erst als Hrwadisene dureh irgend

einen Zufall plötzlich bemerken.

Schultz (80) bat im Wratsch das Verfahren ver-

Sflfentlicht, welches gewisse «Speeialisten* in Russland

ausführen, um bei jungen militirpfliehtigen

Leuten Hernien künstlich zu erzeugen. Mit

einem einem Handscbuhweitcrer übulicben Instrument be-

waUhet stülpen sie eine HautMte vom Senium ein und

diese mit dem Instrument in den Leisteneanal hinein.

In diesem öffnen sie diLs letztere, sprengen also die

Wand des Canals (ob den Leistenriug?), was sehr

sebmenhaft sdn soll, und dann thun schwere Arbeit

oder gymnastisehe Uebnng«n das Uebrige anr Eneugnng

der Uenie.

3. Erste Hülfe auf iIimh Si lilachtfi-Mo. - Vor-

bände. — Erste Lutcrkuufi des Vcr\vundetcii.

— Verwundetentnutsport — Freiwillige Hälfe.

Zemanek (81) hat ein HQlbbueh in 80 Fragen

und Antworten geschaffen, nachdem eben erst der

Myrdacz-Villar'-t'schi" I.fitf,iii'>n f'ir ilen Blfssirtenträger

in 100 Fragen und Antworten vom k. und k. Reichs-

kriegsministerittm als Unteiriehtebebelf ofSeiell em-

pfohlen worden ist.

Ilabart (87) b.asirt seine Berechnung der

Menschen v crluste in dem mit dem Klein-

ealibergewebre ausgefoehtenen Zukunfts-

kricge zuerst auf der grösseren R.asans, Tragweite

und Durchschlagskraft des Kleincaliber-Panzergeschosses.

Da nach Wille das 6,5 mm-Geschoss höchstens 2,3 bis

8 Kkgm Bewegnngsarbeit oder 7,6 m Endgesehwind^

kcit bedarf, um einen Menschen zu tödten, und diese

Kndgeschwindigkeit dem ^,5 und .5 nini-Gesrhf>s9 noch

auf Distancen von 4500 bis 5000 m zukummt, so ist

die Zone der tSdttiehen Sehttsse weiter hinaus ge>

schoben -als früher. Dazu kommt ferner die grössere

ins Feld gestellte Triippenmasse, die an sich schon

grössere Verluste bedingen. £s wird also 1. die (ic-

sammtsamme der Verwundungen, 2. die Zahl der Todton

eine Steigerung erfahren; es wird 3. die Zahl der

Schwerverwundeten hinter der der Leichtverwundeten

zurückbleiben. Auch die Zahl der Kranken wird grösser

sein wie frfiher, da in Folge der kfirzeren Dienstzeit

der Drill der Mannschaft nicht mehr so gründlich sein

kann, wie vordem. — H. berechnet ein Minimum von

87 pCt. Verlust, meint aber, dass eigentlich überhaupt

eine Beredmung, und wenn man sie auf 40 und 50 pCt
ausdehnte, ein Din;r der rnmMjxliehkeit sei. da doch

dem Sieger nach der Uenfer Convention die Aufgabe

zufällt, auch die Verwundeten des Gegnen sn beign

und irtlKdi su behandeln. Infolge dessen verlangt Vf.

eine Revision der Genfer Convention in dem Sinne, dass

die geschlagene Armee durch Zurücklassung genügen-

der 'bansport- und anderer HllllUkiift« für die dgenen

Verwundeten im eintrachtUdien Zusammenwirken mit

den Sanitätsorganen des Siegers rechtzeitig Sorge trage-

Bei der Gelegenheit weist Verf. auf die wichtige Tbat-
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saehe bin, dass Sanitätsanstalten der Amee, so lange

sie nicht etablirt sind und Verwundete aurgenomnien

hahen, •rcfangen \iw\ \hT>'. AnsriistunpNinait^rinlicri als

Beule orklurt werden küuneu. Dalier hall Verf. unter

Umiitänden, i. B. gegen Veraprengte^ eine Yeriheidi-

gung eines FcMlnznreths für geboten. Verf. beqiridit

dann eingehend die Hiilfsmittr l Hit verschiedenen Heere

an Kraukeutrögern, ^Ueuisehland 1 168, Frankreich 1196

pro Anneeeorps), betont die Notbvendigkeit der sorg-

samen Ausbildung des Sanitätspersonals, da ohne ein

geschultes Personal dieser Art jedwede Hülfelcistung

von Anfang an lahmgelegt und unzureichend sei. Drei

Thatsteben siebt Verf. Tornas, 1., dass an dne HOlfe»

leistung unter d^m Schnellfeuer der Repe* irwafTen nicht

zu denken ist: dass diese in der Feuerpause, also meist

gegen Tngesschluss oder in den Nachtstunden beverk-

ateli^ Verden kann, und dass 8. Hflift- und Verband-

plätie weiter zurückverlegt wcrdon müssen als die

bisherigen Normen lehren. Ks würde aber die Verle-

gung der HQlfiqplätse an die minder gefiibrdeten Flügel

der DIviaioDen und in der Riehtang naeh rQckwirts bis

zwischen 2000 tm-l .SOOO m die R- rping der Verwun-

deten in hohem üradc. erschweren, weshalb H. jede

TmppeaeiDbeit mit einem selbständigen Sanitätspersonal

und -Material ausgerDstet denkt, und in den oben an-

gedeuteten Kiitffrnungen zwei Brit,Mdeverbandp!;itze und

nahe an diesen das Lazarcth in Gehöften oder Zelten

errichten will. Wenn H. sagt, dass nidit der erste

Verband sondern der erste Transport über das Schicksal

des Verwundeten f'ntschcidc. so hat er damit nur be-

züglich des Verbandes des Krankenträgers Kecht, der

— darin musa man dem Verf. betstimmeo — den Ver-

wundeten nur laben und bergen solL Ba diese Arbeit

in die Nacht rillt, sii>d Beloncbtunjrsapparale durchaus

nothwendig, ebenso sind ausser Tragen auch Fahrzeuge

und Tragthiere sum Krankentransport beransuzieben.

Die ersten Hilfsplätae sind nur Rast- und l.abestationen.

als Verbaiidstation'^n dienen Hanptverbandplät/e, für

jede Brigade einer, zu denen auch ein Feldlazareth hin-

xutritt. Zorn raaeben Transport sollen etatsmiasige, im-

provisirte Mittel, schmalspurig» Feldbalmen und Sani-

tätszügo wie SchifTsambulanzen zur Verwendung gelan-

gen. Zelte und Baracken eignen sich besooders zur

Unterkunft Krankeatriiger sollen nur im Notbfall (bei

Blutung und bei Fractur, wenn sonst der Transport

nicht möglich) Verbände anlegen, sonst legt den ersten

provisorischen Verband der Militärarzt auf dem Gefechta-

feld an. Einbeitliche und fertige, stcriUsirte Typen-

verbände verschiedener rir''>s.se sind /n empfehlen. —
Als Resultat seiner Erörterungen stellt H. folgende

Sätze auf:

1. Die Genfer Conventioa ist revisionabedfiiftig,

wn dieselbe joder sweideotigen Interpretation an ent»

kleiden.

2. Die staalliclie und freiwillige äauitätspflege im

Felde ist auf Grundlage der gegenwirligen Beeres-

massen und vorau-isirlidiehen VerlustzilTcrn zu organi-

siren, wobei .ni- Ii den Artillerie- und Ca\ .•lilerietruppen

eigenes Sanituts-Hülfspcrsonal und -Material zuzu-

weisen ist.

8. Das niedere Sanitäta-HQlfepersonal ist mit be-

runderer Sorgfalt practisdl aossnbilden, wozu audl ios-

besonderc ."^.initätsfel'b'ibunpen während der gross<^n

Truppenmanöver nothwendig erscheinen. Die Schatlung

eines hSberen SaaitttB-HQlfspenonals (aoalog den

deutschen Lazarethgchilfcn und den russiselraD Feld-

scheeren) erschiene zweckmässig.

4. Da unter dem Schnellfeuer der ReputirwaiTeu

eine HOlfeleiatang nndorehfiOirbar, und letxter» sonüt

erst nach Abbruch des Gefechts zumeist in den Abend-

und Nachtstunden möglich ist. so erscheint die Boi-

stclluug von guten Beicucbtungsapparaten dringend

nothwendig; Die erste HfiUe des Samtäts-Httl^peno-

nals hat sich auf Labnog und Beigang der Bleasirten

zu beschränken.

5. Die grosso Tragweil« der nonen Wa&n bat eine

Verlegung der Verban^lätie auf 8500—8000 m hinter

die Gcfcchtslinie zur Folge, wodurch der Transport der

Schwerbles-sirten sehr erschwert wird, weshalb ausser

Feldtragen auch Fahrzeuge und Tragethiere in Bstsaeht

XU liehen sind. Die gegenwärtigen Hfllfq>lätze können

b^^ss als Rast- und Labestalionen zur (leltung ki->ii;mi n,

während zwei Brigade-Verbandplätze und eine Ambulanz

dem angestrebten Zwecke der heutigen Venrundeten-

versorgung vollauf entsprechen, da Feldlazarethe gleich-

falls im Bi reiehc der ersten Linie in Wirksamkeit treten.

(War auch 70,71 deutscherseits wiederholt der Fall. Ref.)

6. Ueber das Schicksal der Verwundeten ent-

scheidet nicht der erste Verband, sondern der erste

Transport, zu dessen Ermöglichung die amtliche und

freiwillige Sanitätspflegc alle möglicbeu Bebelfe bei-

lustellen hat, und wobei ausser den normirtea Blessir^

transportwagen durch Improvisation hei^geriehtete Pro-

viant- und Laudfuhrwerke, die Ilüchtigcn Feldbahnen,

Tragthiercolouucu, Sauitätszüge und Schiifsambulanzen

und dergl. m. su benutzen sind.

7. Die grosse Zahl der Leichtverwundeten ist am
Kriegsschauplätze in Feldinarodenhäusem unterzubringen«

um die übrigen .Sanitätsaustalteu zu entlasten und

erstere nach ihrer Genesung sogleich wieder der Thippe

zuzuführen.

8. Zur riiterbriiipnii; der Blessirten in den Am-

bulanzen und Feldlazarcthen eignen sich besonders

Zelte und transportable oder improvisirte Baraeken,

wenn nicht st.-ibile Unterkflnfto am Kriegsschatiplatse

hierzu als hygienüscb geeignet befanden werden.

9. Die Blessirtenträgcr haben ausser einem Notb-

verband bei stark blutenden Scbusswnnden und Sehuss-

fracturcn keine Wundverbände anzulegen und sind lO

belehren, dass eine Berührung mit unreinen Händen

und StolTen rOr die Blessfarten nachtheilig ist Der

erste provisorisehe Vorband wird von dea Hilitäränten

auf ib I I Verbandplätze angelegt.

10. Hierzu empfehlen sich einheitliche und fertige

.stcrilisü-te Typeu\crbändc in verschiedenen Grössen.

Zur Fortbringang genOgender VorriUhe an Labnngs-

und Verbandsmitteln für die erste Linie eignen sich

wasserdichte Paekki^rbe, welche in den Truppenmedicin-

wagen sowie in den son.siigen Sanitätstuhiwerken unter-

gebracht werden. Flicgmide Ambulaosen mit completer
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Saiiil&tnDsr3stBDK fOr die «nte BSIfdeirtnu^; aind bd
Systeiiuitiiintns da SamaTHerdienstes im Feld« «ani-

strebea.

Forguc (8S) beschreibt die Hülfe in d-r

ersten Linie bis lu der im Feldlazarelb. Da-

her bespridit er den Yennuidet«j^nst 1. von der

Gefechtslinie sum Truppenverbandplatz uud

betont dabei die von mir sehon in der ersten Auflage

meines Kraukeutnigerleitfadens ah erster Gruudäatz

des Krankentrilgerdfenstes benrorgehobene Lebre, dass

der Krankenträger .tragen", d. h. d'ii Verwundeten

fortbringen und ihn nur im Nothfalle verbinden solle.

Kommt er zum Anlegen von Verbänden, so hat er nur

eia&ehe OcelneiTTeib&nde sv naehen, Blutungen nur

mit der elastischen Constriction (Ksmarsch'srher Ilosen-

trager) zu .stillen. Am besten empfiehlt sich ein Jodo-

form- Watteverbaud, über den nötbigenfalla die rvglc-

mentemlMigen Sehienen angelegt werden können. Auf
dem Truppen verbat\dpl atz, der 1000 m v.>n der

feindlichen Infanterie, 2000 m von der feindlichen

ArtillerieaafstelluDg entfernt sein »oll, wird zunächst

für Wasser geaoigt, dne Feoerstelle befgeeteltt, damit

man heisses Wasser für die T^einiirung der HÜnde,

kochendes für die Steriliairuog der Instrumente u. s. w.

hat. BierfDr nimmt man (kffiaie und efaien kldnen

Vomth von Brennmaterial mii I&i NothTerbandtiscb

wird hergerichtet: vier eiserne Stützen (mit Verbin-

dungsstücken unter sich) «erden in den Boden ge-

rammt, darauf eine mit wasserdichtem Stoff nt belegende

Trage gesteilt. N9thigenfalls stellt man letztere auf

Krdw.ille (Chausscegrabenrändcr). Das Personal wird

genau iür den Dienst eingetheilt Leichte Wunden
verbinden LasärethgehQlfen. Bei SehussbrQeben ebne

grosse Splitterung mit enger Ein- und AusncluissüfTniin^'

legt ein Assistenzarzt mit neliülfen Oeclusions- \ini]

Feststellungsverbände au. Die übrigen versorgen die

schwer Verwundeten. Alle angelegten Constrietions-

binden werden coutrolirt, wenn nöthig wird unter-

bunden und auch operirt, wenn dies durehaus noth-

wendig. Alle Verbände werden so angelegt, dass sie

mSglidbst lange liegen bleiben können. Das 1800 m
weit TOn der Infimterielinie, 3000 m von der Artillerie

linie des Gegners entfernte .Sanitatsdetachement wird

sich oft mit dem Truppenverbandplatz vereinigen.

Wasaerbeeehallung, Operatienstiseb (ausser dem vor-

bandenea Kfldientiscb, über Kisten g'-le^^te Thüren etc.),

Aseptischmachen der Instnimonte. der Hände der Ope-

rateure und der Ucbülfen .sind die nöthigstcn Vor-

bereitungen. 8ttbUmatl6suag wiiM warm viel energischer

als kalt. Näpfe und .Schüsseln wurden durch Ab-

brennen von Alcobol in ihnen sterilisirt. (Dabei

platzen sie sehr leicht! Ref.) Der Dienst wild genan

cingetheili Die eine Gruppe operirt, die zweite

legt dii' fixireutlen Verbünde an. Zur Reinigung

des Üperationsfeldei> empfiehlt Verfasser äeife, Alcobol,

Gtobellösuug und TcrpentmöL Gomminutivfracturea

sollen gründlieh aseptisch gemacht werden, wenn n5tbig

mit Chlorzink (1:S) oder Carbol in Alcobol (1:10) ge-

löst. Lose Splitter und Fremdkörper werden cntfemi.

GeleakMUiaBe werden breit «rtflbet, der Bluterguw

wird entfent, lose SpUtter fortgenommen, dann der

Yerbaad angelegt Die Frage, ob amputirea oder rese-

ciren mag im Feldlazareth cntseliieden werden, da bis

dahin unter dem aatiseptischen Verbände auch nichts

verlorea gebt. Blutstillungen werden hier definitiv aus»

geführt; femer wird gemacht: Tracheotomie bei Kehl-

kopfsehuss, Splitterextraction am Schädel, FHasennaht,

Einlegung eines Verweilkatheteni. Darm- und Ciebim-

chirurgie soU niebt auf dem Verbandplats ausgeflbt

werden. Im Feldlazareth wird die chinu-gisebe

Thätigkeit unter den viel stabileren Verbiiltniss- ti viel

weiter ausgedehnt. Durchblutete oder drückende Ver-

binde werden erneuert, GypsverbSade werden angelegt,

inficirte Wvoden müssen aseptisch geiiaobt werden»

damit man vcrstümnieludc Operationen vermeidet. —
Die Arbeit des Verf. ist ausserordentlich lehrreich.

Tos! (89) ist der Ansicht, dass in Folge der

kleinkalibrigen Gewehre das Verhältniss der An-

zahl der Verwundeten zu der der Kriegslage gegen

früher bedeutend zugenommen hat. L'm den Anforde-

rungen in einem kflnftig<>n Kriege zu genügen und cwar

besonders in der ersten Linie, muss man viele kimne

.•^anitätseinheiten , mit möpliehsf V"llkommener Aus-

stattuug bis zum Feldlazareth hinauf, über das SeUacbt*

feld ausstreuen und dabei doch die centrale Leitung

in der Hand behalten. Auf diese Weise glaubt Tosi

die erste Hülfe in der vordersten Linie wirksam ein-

treten lassen zu können, vor allen Dingen durch bal-

digen antiseptisdien Yerschluss der Wunden eine Yer-

sclilimmerung derselben SU veibQten. Ek- stellt fol-

gende Sätze auf:

1. Die Truppeuvcrbaudplätzc uiü^scn mit geringer

Aenderung des Materials und Vermehrung des Peivoaals

l eiltehalten werden. 2. Die Hauptverbandplätze sind

beizubehalten, mii'^sen sieh al" r in Theile und Unter-

theile zerlegen lotsen, um „Keserve- und Hüifsplätze"

von grosser Bewegliebkeit lu haben, die man je naeh

der grösseren oder geringeren .Anzahl der Verwundeten

hier- und dahin dctachiren und eventl. an schon be-

stehende 'i'ruppenverbandplätze angliedern könne.

8. Est ist eine engere Verbindung in der Ausfibung

des Dienstes herzustellen zwischen den Truppen-, den

Hauptverbandplätzen, und den Feldlazarelheu. 4. Die

Feldlazarethe müssen sich in Theile von je 50 Betten

serlegen lassen („voigeschobenePeldlasaretb-Sectionen").

•ledes Armeecorps solle wenigstens drei solche vorge-

schobene Lazareth-Sectioneu zur Verfügung des Corps-

generalarztes haben, um sie je naA Ort, Zeit und

Verwundetenzahl mit den drei Hauptverbandplätzen

vereinigen zu können. Durch diese Aendening ist <ie-

legeahcit gegeben, an einem Platze alle drei tactiachen

Snoititseinbeiten in Aotion treten zu lassen. 5. In der

Ausrüstung der Krankenträger, der Truppen- und Haupt-

verbandplätze ist das Material Tür antiseptisebe Oc-

clusiv- uud fiiireude Verbände zu vermehren. 0. Das

Instrumentarium fSr verstQmmelnde Opeiationea ist an

vermindera, dasjenige für Blutstillung und Abdominal-

chinirgic zu vermehren. 7. Von den Medioamenten der

Truppenwagen und der Sanitätsdctachcments sind viele

au strdehw, die AnSstbetiea und Antiseptica sind su
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reraehren. B. Di« Verbaadpftekehen aolten das Mate-

ri.il vd uigstens zwei OcoIonTverbänden i nthaltcn.

9. Dir .^t.irkunpsmittel für die VfrwiiiKiftrn müssen

vermelirl, und einige für die KrankeBlrag«.T, um die-

selben «ir Zeit ihrer allergrSssteo Anstrenfnuig aufrecht

zu erhalten, hinzupofiigt werden (Sehrric ! t il ' H' f. '. lO.Die

Sauilätsdetaclienionti snllen eine Ijcsondi re Anzahl fester

(System Wcils; und tragbarer (Fackeln) Bcleuchlungs-

i^iparate eriialten. 11. Bei den Sanititsdetachements

ist eine Anzahl Raderapparate mitzuführcn, um mit

ihnen einige Rä^ierbahren bilden zu ki)Dnen. 12. Die

Vereine vom rotbcn Kreuz miissen aufgefordert werden,

sahlreiebe, besonders oifaaistrte, belehrte und aoage-

rüstete Sectionen von Krankenträgem vorzubereiten,

damit dieselben, an den Etappenstationen bereit ge-

halten, sofort beim Ende der Schlacht herangerufen

Verden können. (Tosi meint, dieselben vibden etwa

am folgenden Tage, und immer norh sehr zur reelitcn

Zeit ankonunen können.) 13. Den Sanität»detacbe-

menti muHen leidite Kanren mit swei Sidera nm
Transport von Lebenantittein und Verbandmaterial bei-

gegeben werden und 14. ferner einige I.astthicre, welche

das Material der oben erwähnten „ite.'serve-Uülfsplätzc'"

(cümpeodiSs in tragbar» Kitten verpackt) ohne Behin-

derung durch sebwicriges GelSnde forttransportiren

konnten. 15. Der Corpsgencralarzt niüsstc einige Om-

nibus zur Bcförderang für die grosse Anzahl von Ver-

wundeten, «dche sitiend tnnsportirt werden können,

sur VerfOgung haben.

Scydel (93) giebt zuerst einen geschiehtlicheo

Uebeibliek fiber die Terschiedenen Phaaen, welehe die

aus dem Orient stammende Idee, Leute, wel-

che Knochen der unteren Kxtremitäten ge-

brochen hatten, möglichst bald, d. h. noch

vor Eintritt der Consolidation, herumgehen
zu lassen, durchlaufen bat. Kr ;: 'ht dann auf die

Ilessing'scheii Verbünde im Allgemeinen näher ein

und ist der Ansicht, dass der Effect derselben sich

dadurch erklire, daas dureh die vertieato Stellung des

gebrochenen 'Üiede.s bei Tage entadtieden mehr Er-

uihrungsniaterial 7iir C illusbildung an der Fraetur-

stelle abgelagert wird, als bei der horizontalen Lage.

Vertaner etlautert, naohdem er aaoh die bei der An-

wendung der Hessing'schen Verbünde von ihm gefun-

denen Missstände hervorgehoben, deren Verwenilung im

Eelde, bespricht eine Ikibe anderer Deambulätious-

sehienen und kommt seUieaslidi sn fölgendm Sebluis-

Sätzen:

1. Das Princip der Deambulation ist bei allen

Brüchen der unteren Extremität durchführbar, ohne dass

fitar die Heilmf der Fknetur dn Nachtbeil enräehst,

und ist dieses Verfahren im Interesse der Kranken mdf-
liehst anzuslii-heii. Kine .\tisnahme von der Deambu-

lationsbebandlung machen stark sccemirende und sep-

tisoh gewordene eomplieirte Fraeinren.

2. Es ist dos unzweifelhafte Verdienst Ilessing's,

diese Idee in sweckentspreobender Weise verwirklicht

zu haben.

8. Die besten Verbind» mir Behandlung der Frae-

toren in ambulando rind die Hesainf^adien Sdüencn-

httlsenverbände.

4. Die allgemeine Durchführung derselben scheiurt

an der Umständliphkeit der Bentellnng und intboson-

dere an dem Kixstenpunkte.

.'). Die Frage d(*s Ersatzes der Sehienenbülseuver-

biiude Hessing 's durch eiulachere und billigere C'on-

stmction ist sur Zeit noeh ideht definitiv «ntsebieden.

6. Vor allen bis jetzt als Ersatz angegebenen Coo-

structionen haben entschieden die Bruns'schen Deam-

bulatiunsschienen viel voraus, da sie sowohl als Geh-

wie auch als Lagemngsapparate w benutwn smd, da

.sie für beide Körperseiteti und die veneUedcnen Ki'Tper-

grüssen passen, endlich leicht an Gewiebt und doch fest

construirt sind.

7. Der von Hessing salbet angegeben« Kriegs-

verband hat sieh in seiner jetzigen Constnicdon auf

diesseitiger Abtlieilung bei mehreren Kranken als zu

schwach erwiesen, für den Feldgebraodi enehrnnt er

SU volnminBs.

8. Wenn es Hessing gelingt, diese zwei bindern-

den Momente abzustellen, so ist die Einführung des-

selben empfdilenswerti) und swar sowohl lllr die

Friedcnslazarethe als auch für das Laaareth-Beserve-

depot der mobilen Formationen.

Kirchner (94) knüpft an einen Fall von acutem

(ielenkrheumatismuss an. Der Kranke magerte ab uud

bekam eine papierdttnne Haat, so daas er nicht mehr

gelagert werden konnte. Ausgedehnter Decubitus war

vnrhaiiden. Tod dureh Entkriiftung drohte. Der Mann
wurde durch ein zehumonatigea Dauerbad ge-

heilt, allerdings, da die Wanne für den mtflUlig

gro>v, ti Mann nicht ausreichend war, mit einem steifen

lliift^'eleiik. Da nneh Verfassers .\nsiclit Wasserbetten

in jedem Garuisoulazarelb zu beschaileu, in Hinsicht

auf den nur selten nofhwendigen Gebnmeb denelben,

zu ko.stspiclig, so giebt er die Consttttotion eines

versendbaren Wasserbetts näher an.

(iroasheim (9.'j) beleuchtet die hochwichtige Frage

der Unterbringung der Vorvnndeten in Zelten

nnf d«m Sehlaehtfeld«. ZunSobst fragt es sieb,

für wieviel Verwundete mnss eine solelie l'nterkunft

geschaffen werden. Verf. setzt nun auseinander, dass

man einen Verlust von 20pCt. (1870/71 betrag er

14,8 pCt.) annehmen kiinne, so dass sich für eine Armee

von 109 000 Mann rund 22 000 Todte und Verwundete

ergeben. Bringt man hiervon die Todten mit

(nicht ganz */4 des Verlnstes) in Abgang, so fallen der

Sntlichen Fürsorge 1 7 000 Verwundete zu, von deneo

etwa 2
.,. d. i. 1 1 4(K) als leicht. '

.,. d. i. 5 700 als

schwer verwundet in Betracht kommen. (Andere rechnen

85,6 pCi Leicht- und 44,6 pCi Schwerverwnodete.) Wie

bringt man diese Verwundeten unter? Die 11400

Leichtverwundeten müssen .sieh, nnchdem sie mit Deck-

verbänden und Erfrischung versehen sind, in geordneter
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Weise rückwürU begeben oder an einer geeigoeten

Stelle biwakireo. Von den 5700 Sehwervenrandeten

werden sich ihnen noeh einige, die an den oberen (iiied-

tuaasscn getrollV-n wurden, .mschlioss. n kr<niiei), so dass

zunächst 5000 bei den liauptverbuitilpiutzcii verbleiben,

deren für eine rai etwa drei Armeecorpe bestehende

A nnef von 109 000 Mann (eiitsprochcnd der Zahl der

darauf vorhandenen .Sanitätsdotaeliemcnts) neun nnzu-

nchmeu sind, also für jeden Hauptverbandplatz 55ö

Verwundete. Da es wAl imner gelingen wird, wenig-

stens drt'i Folillazarcthi' jiro Armfi.'corps noch am
Schlachtabend mit je i'lMJ Verwundeten in »iciliäuden

zu etabliren, so würden tu diesem immerhin ungilu-siigen

Falle aof jedem Haaptverbaadplati noch 255 Sehwer-

\ f'rwundetc nbilnchlos sein. Für fli'>e tiniss iiir rst'-

üuterkuüft unbedingt gcächalTen werden. Das^i /.u die-

sem Zwecke einzig und allein Zelte in Betracht kommen
können, liegt auf der Hand. Einzelne Zeltwagen ge-

nügfn dem Bcdürfniss nioht. ])e>otid'Te .ZcHzüj.'f'* mit

zunehmeu gebt nicht, weil eine Vermehrung des Trains

unmdglieh izt Daher hat die Medieinalabtheilung des

Preussischcn KriegsmiDi-steriums für die deutsehe Armee
die Frage dahin geli>st, da>s die Maiinsrhat'f>zi'l(e auch

tür die Vcrwundftornint.rkiiiift mithcniilzt w^den.

Bekaiintlieli hat jeder Mann eine Zeltbahn nebst

ZubehSr (Zeltatficke, ZeltpflSeke, Spannleinen) bei sieb,

aus welcher er sieh mit einem oder mehreren Kameraden

ein ganz behagliches Zelt im Biwak lnrriclifcn kann.

Wird er nun venrundct oder gar im lief<-cht getijdtet,

so wird seine ZeltausiOstung verfOgbar, und zwar steigt

mit der Zahl der Verwundeten und Gefallenen die Zahl

der verfügbaren Zeltbahnen. Diese werden nun nebst

Zubehör von Kraukenträgeru der Sanitätsdetachements

zum Hauptverbandplatz gebracht und zur Erriebtnng

von Zeiten vcrweni-l 1. Auf solcln:' Wt ise künaen nach

einer inzwischen vom Kriegsmini.sterium erlassenen An-

mSamg und auf Qrbnd der schon im Frieden stattge-

habten Uebuag Zelte der trersdtledensten Art je nach

dem gerade zur Hand belindürhi-n Material hergestellt

werden, welche bis zu 20 Verwundeten eine durchaus

zweekentspreebende, erste Untericunft gewähren. Ins-

besondere sind die Fahrzeuge des Sanit&tsdetaehements

mit T) Stangen ansg-f>riistet, weli^b'^ unter Verwendunfi

von etwa '22 Zeltbahnen zur Errichtung je eines stabilen

und geräumigen Zeltes für etwa 20 Verwundete (IS

bequem auf Tragen) ausreichen. Zehn solcher Zelte

könn>^n ohne Weit-^rc^ ant' ji'''-l< m Haiiptvi'rbandplatz

aufgeschlagen werden, so da&s Obdach für 200 in schr

eomfortabler Weise geschaffen ist. FQr die naeh obiger

Berechnung noch übrigen 55 bieten die anderen eben-

falls aus Mannschaftszolton hrrfrestrlitfn Zeltarten reich-

lich Platz. Es ist damit Zeltmaterial in einer Fülle

Torfaanden, wie es in anderer Weise nicht zu besehaflien

ist, und ist damit ein niäehtiges Hilfsmittel für die

Unterliringung der Vorwund< trn in der ersten Zeit des

Massenandrangs gegeben. Allerdings hat die ganze

Berechnung zur Yoraussetzung, dass die Leute niemals

von ihrem Gepäck getrennt werden, immer alsn mit

Tornister in dos Gefecht geheUt was übrigens auch wohl

galant ist. — Zweitens eri^rtert Verf. die Frage: Wie
soll das Zelt zur dauernden Behandlung im
Bereich der tappe Verwi ndung finden? Man

muss dort plützlieh zustrümmden Masseti von Verwundeten

leichterer Art für einige Tage Unterkunft gewähren

können, andererseits auch ernsten Fälle dort dauernd

behandeln können, und, wiewohl man feste Gebäude

nach MöfTÜchkeit aulliihn ii, horriflucri und in Anspruch

uehmeii kann, wird man auch hier die Zelte nicht ganz

entbehren können.

Für die Leichtkranken und Verwundeten bi'darf es

geräumiger Zelte mit ausreichendem Fliicheuinhall. Sie

müssen luftig, hell und stabil sein und gegen Witterungs-

einÜOsse den nöthigen Schutz bieten. 40—60 Hann
tnti'v-. ri Ix-quem darin f'Iatz lindi-n. 10t) solcher Zelte

würden dann etwa 5000 Mann aulnehmen kiinnen, was

für die betreffenden Ivrankensanimelstellcn und Etappen-

lasarethe ron weseotUebem Belang wäre. Ausser diesen

grosvcn Zelten würden auch kleiniT" für 1"2 -15 Mann

vorräthig zu halten sein, welche ihrer ganzen Einrichtung

nadi zur dauernd Knokenbebandtttag heranzuzidien

sein würden. Je 80 davon sind in der deutschen Ar-

mee für ein T-azan-threservedepot etatsmä,s5i)^. Von

beiden Zcltsorten muss ri ichlirher Vorrath schon mit

den ersten Eisenbabnzügen müglichst weit nach vom
geschoben werden. Von der letzten Eisenbahnstation

werden sie dann mit der Feld'Mscnbahn oder mit Laad-

wagen weiter an die Bedarfj>punkte befördert.

Der Luftverderbniss in den Zelteot wenn sie ge-

sehiossen sind, besonders bei Regenwetter, muss man
dureli {^eeij^nete I.iiftunjZ'einrichtungcn entgeg.-nwirkcn.

Im Allgemeinen bedarf jedes Zelt einer ganz besoudvrcu

Fürsorge seitens des Wartepersonals, denn sonst dauert

es gar nicht lange, und das beste Zelt wird für die

Verwundeten unbrauchbar. Namentlich ist auch für

den Zeltboden und die Zeltumgcbung grüsste Beinlich-

keit nöthig.

Da eine Behcizuu<: d. r Zelte recht gut möglich,

so kann man dies' lben also uucb im Winter benutzen und

ist so in den 5tand gesetzt, selbst sehr grossen An-

forderungen bezüglich derlInterbringungTon Verwundeten

bis zur mSglieh werdenden Eraeuiruag zu genügen.

Ein ungenannter Verf. (97) beschreibt die in der

französischen Armee eingeführten Transport-
mittel zum Transport der Verwundeten. Die

Krankentrage, Modell ISyO oder Frank-P.igcnne-

ville besteht aus 2 Tragehoimeu aus leichtem Holz,

welche durch zwei sehnuededseine Querstangen ausein-

andergebalten werden. Die Füsse der Trage lassen sich

einklappon; die Qiierst.angen haben in der Mitte ein

Gelenk wie ein Zirkel, gestatten also ein vollkommenes

Zusammenklappen der Trage. Durch eine sinnreiefae,

sehr einfache Vorrichtung werden zum Gebrauch der

Trage die »Querstangen und damit zugleich die Füsse

durch einen Zapfen festgestellt. Die Trage ist mit

starker, an den Holmen aufgenagelter Leinewand aber-

zogen, welche am 1\ ; imde auf die durch Vu i:i;i >
! -ig

der au Kopfende befindlichen Füsse nach üben gebil-
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deten StOtien befestigt ist und somit das erhöhte Lager

fitr den Kopf abgiebt. Die Leinewand des Kopftheila

dor Trage ist aus dufip-^lliT Lage hergestellt, so dass

mau durch Auästoplcn mit ätrob, Heu, Laub leicht ein

Kopfldasen herstellen kann. Zwei Tragegurte dienen

gleiebxeitig dazu, die aufgerollte Trage zu umschnüren.

— Für alpiin ii Truppt ii Ii it man die Trage noch

liaiidlicher laocticu wollcu, iiidcm mau durch eiu in der

Mitte der Trage angebrachtes Chamier die Trage so-

sammcnklappbar iiiaolite, >ic in einen l'eberzug von

braunem Drei! steckte uimI sie an »"inem (iurt über die

J?chuUer trug. — Eine Hude r bahre besteht aus der

auf einem aof ein Riderpaar aa%esetxten eisernen

Rahmen ruhenden Trage. Auch diese ist in Folge der

angebraeh'en Chanii<rgelenke so ziisammcnkl.nppbar.

dass die Kader nicht abgenommen werden müssen. Eiu

iweiai»inniger Fidirpariuwagen (ehariot de pare) »dudlt

16 Räderbahren fori. (Wenig! Ref.) — Andere Räder-

babren und Wagen (ehariot ambulance <iril), die Verf.

beschreibt, sind für den Dienst im Hinterlande der

kimpfenden Armee oder nur in Friedensieiten brandi-

bar. In geMrgiuem Tinain eiiipliehlt sieh au^stT

Sänften und den immer bewährten Cacolet.s die Sänfte

von Donion, welche in der Hitie eines Bambusstabes

hingt, dessen beide Eadea auf dai Sebulten des vorderen

und hbtereo Trägers ruhi n (Vf:]. 101) VorSebwingun-

genbeirahrt einer der Träger durch Nachlanen oder An-

lieheB etaer an der Trage (bezw. dem Tragaessel) be-

festigten Leine die letztere. Einen Apparat ebenfalls zum

(Vhranrh im Gebirge bestimmt, b-'-i-hn'ibt Ramilly.

Endlich erwähnt Verf. den au:>.serordcutlieh practischen

dreietagigen Trageaufhängeappat von 6ri^chot>DespreK*

Ameline. In eine Art Käfig von Lisenstangcn werden

an Federn drei Tragen übereinander aufgtliäri>;t. IM--

Aufstellung ist leicht, die Aufbängeapparato werden

einfaeb m die Giitervagen eingestellt, brauehen nieht

in diesen befestigt au werden, nichts wird also beschä-

digt, und ebenso kann man sie in i^eliiiTe liinein-— (zen.

als auch in liäumo, die man vorübergehend zu Liiza-

reiben (Etappenlasaretbe) einriebten will. In einem ge-

wöhnlichen (iiiterwagen kann WtO 5 solcher Apparate

(je 2 rechts und lirik>, einen quer in der Mitte) auf-

stellen, also 15, anstatt sonst 6, bijchstcns 7 Verwun-

dete transportiren, in einem Schiffe 100 gegen sonst 80.

Die franzrisiscbe Verwaltuog hat das System für die

Armee adoptirt.

Ellbogen (UÖ) giebt Methoden an, um in der

Port'sdiea Manier jeden landesüblichen Wagen
tttoi Vervundetentransport herzurichten, was

er* seiner Beschreibung naeb, in sweckmissiger Weise

emdehi
Jaoobjr (99) bat eine Tragbare eonstruirt, welche

in jedem Augenblick, sobald nur ein schmaler Pfad vor-

handen, dadurch in eine Kahrbahre umgeändert wird,

dasji mau ein bis dahin unter derXrageaogcscbQalltes üad

am Kopfende der Trage in eine dort angebrachte Gabel

einhängt und die Tr.igc schubkarrenartig fortbewgt.

Sie kann sofort wieder als Tragbare functiouiren. Im

Fahren soll eine tieschwindigkeit von 12Vi Minute (la-

feoterie marsehirt mit 10 Minuten Gesehwindlgheit) fSr

den km erreicht werden.

Jacoby (100) will Krankentragen eingefiibr:

sehen, welche ebenso gut zum Tragen als auch

durch eine sofort hersustelleade Einrichtung
zum Fahren (vgl. No. 99) eingerichtet werden künnen.

.Vusdrüeklich will er eine cinrridrige Fahrbahre, weil man

nur mit dieser auf dem Scblachtfelde selbst auf den

schmälsten Wegen fahren kSnne. J. will in Folge dessen

das vorhandene (bayrische) Material umgeSadert wissen,

W'l'ei aui'li <iie jetzigen Krankenwagen Siae Aeademng
erfahren sollen. Kr schlägt vor:

„1. Die vorbaadcaea Tragbahrsa als FabrbalinB

zu aptiren. — 3. Die Krankenwagen des Sanitiite-Dc-

taehcments durch sogenannte Evaeiiationswatren zu er-

setzen, d. b. durch cubisch und üel gebaute, mit l'lachen

gedeckte Wagen, deren jeder 85 fahrbare T^ragen mit-

führt, welche er auf dem Wageuhalteplatze, bexiehungs-

weisc schon auf dem Hauptverbandplätze, abladet, und

welche mit Federn, ähnlich den iirund'schen Blattfedern,

armirt werden, in die maa daaa die beladeaen Trag-

bahren einhängt, so dn--s diese Evacuationswagen nicht

nur als Transportmittel für die leeren Tragbahren auf

den Kriegssehauplalz mitgehen, sondern auch als Kran-

kenwagen (Verwundeten-Transportwagea) dJeaea (nach

einer Idee des Herrn Oberstabs- und Divi^iunsarzl. -

Dr. Vocke in Wünburg,'. — 3. Jedes FcldlaxareLb

führt ebeniblls eiaen derartignu Evaeaatioaswagen mit

25 fabrbarea Tragbahren mit, welcher beim Beginn des

Gefeeliti s gegen den näclisten Hauptverbandplatz vor-

geschickt wird. - 4. Dem Sanitäts-Detachemeut ist

eine sogenannte Eraeuationsoompagnie von 35 Mann
mitzugeben, welche sofort den Transport SQB Peldlara-

reth libernimnil. — .'). Die Tragbare isl reglementär

nur durch 3 Manu zu bedieucu, zumal da sie fahrbar

ist. Dadurch erübrigt man bei jedem SaaitSts-Detaehe-

mcnt 40 Krankenträger — 13 Tragebedienungcn ZU

;{ Mann (im Noveniberheft l.S'.)2 der Deutschen militär-

ärztlichen Zeitschrift bereits vorgeschlagen). Die Trag-

bahren sind aus Stahlrohr gefertigt, Sjrstem 1 (Einrad)

wiegt ohne die Fahrvorriehtung (mit verstärktem Ra'K

•-*ü k, System 2 (Zweirad; 27 k."* - Wir halten die

Vorschläge Jucoby's für sehr discutirbar, sind wir

doch schon seit langer Zeit der Uebenteugui^, dass

man von vielen Seiten die Räderbahrc sehr zu Unrecht

angefeindet und für wenig brauchbar erklärt hat.

Vliet (101) hat eine Tragbahre coustruirt,

welche auf niedrigen Füssen steht, mit abnehmbarem
(aufgeschnürtem) Ueberzuge versehen i>t und niitte'.s

einer lange» Bambusstange, an welcher die Trage aut-

gehäiigt i^t, von 2 Trägem getragen wird. Die Stange

kann durch zwei an Fuss- und Kopfinide einsusetsende,

etwa 1 m h(di'- .*^t:itzen mit der Trage fe>( verbunden

werden und giebt denn den Halt für ein anzubringendes

Schutzdach bezw. Souuensegcl ab.

WortbingtoD (102) hat snm ümbettea bei

Leuten mit Schenke 1ha Isbrüchen z.B. folgende

Methode erdacht: Er schiebt 6 Holzbrettchen zu je

30" laug, ' 4" dick, 4" breit, an den Ecken abgerundet
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von der Seite her nntor don im Bette lieeondm Kran-

ken, das erste unter das Kopfkisscu, d&s letzte unter

die FQsse, di« 4 aaderon ia gl«iehen AbstSndea da-

SWixdMO. Dann -^rlitobt er unter Fnden dieser

Brettehen, die Matratze etwas niederdrückend, jedcrscits

je ein 3" breites, V4" dickes und der Bettstelle au

liiag» gleiflhkomnMndfls Lingshols unter und bebt ono
ili 11 Kranken, der dabei nicht im geringsten incommo-

dirt wird, ia die Höhe. Die Endqnerbrettchen kann

moo mit den Längsbrettchen durch Holzpflöcke fest

vereiDigen.

In Japan (lü7) bat sich nach dem Muster der

freiwilligen Wiener Bettvngsgesellaehnft 1877

gelegentlich des Aufstandes in der Provinz Satsuma

eine Gcsell'^chaft für frei wi llif^o Hü ! fe gebildet.

Damals 20 Mitglieder stark, zählt sie gegcuwärlig deren

98000, bat dn Jabreeeinltonmen ron etva 70000 Ten

(1 Yen = 4,185 M.) und ein Yermi'igcn von fa^t

1 Million M. Im Jahre lS!tl wnrde in Tokio aus den

Mitteln der GcsellscLaft ein Krankenhaus nach dem Muster

dei Heidelbeiger Oniverrititriiospitale gebant Seit 1886

gebSrt die Qesellacbaft der Gcnrcr Convention an, und

fübrt das rothe Kreuz im weissen Felde. Im jetzt eben

beendeten Kriege waren neben den Militärärzten der

j^umieefaen Annee 188 Amte und Wärter des rothen

Kreoaes tiiätig.

II. Ameeeerf«.

La/ar('tli«\ — Tufcctioiiskraiikhoiton. Durch

den Dienst cr/eui:tc Krankhcitfii. — Andere
Krankheiten. — Stalistisclic Arbeiten.

Lindemann und Krau.^e (lOö) zeigen wie mit

der KrankenbekSetigung, wie sie naeb Beilage U
an § 84, 1 der Friedens-Sanitäts-Ordnnng in den La-

zarethen der deutschen .-\rmee geg-eben werden

kann, auch den weitgehendsten Anforderungen einer

ntkmellen BekfetigangsTerordnnng genügt wird, sonal

gMdueitig der Ant nach dem Grundsatze, dass es eine

allgemeine Krankenkost nicht <:iebt, jeder einzelne Fall

vielmehr für sich zu betrachteu ist, es vollkommen in

der Hand bat, bei dn Diitverordming in jeder Weise

m individualisiren. Die Verfasser haben nun nach den

König'schen Tabellen die Nährwerthe der linzelnen

Diätformen mit und ohne Zulage in einigen Beispielen

beneboet und aogefUirt und demnidist die Kihrwerüie

der gesammten in Beilage 14 angeführten Nahrungs-

mittel, die die Kranken!» ist ausmachen, für die 1. bis

4. Diätform berechnet und zusammengestellt, so dass

sieb jeder Ant im Bnuelblle leiebt den NUnrweitii

einer jeden von ihm zusammengestellten Krankenkoit

Jahraib«richt d«r (•Mnmtca Hedlela. 18»4. IM. I.

Chezüglich des Gehalt.s an Stickstoffsubstanz, an Kohle-

hydraten und an Fetten) zu berechnen im Stande ist.

Wir rqnrodoeiren die fDr die Beköstigung gegebenen

Beispiele, im fibrigen den Leeer auf daa Original ver^

weisend:

In den LasarethMi der deutaehen Armee eriiält ein

Mann der I. BekSat^pmftform (ohne Zulage):

VeipAegnngsgBgenatand

a) zum Frühstück:

CalüBe und Mileb ....
b) zum Mittigessen:

Bohnen mit Kartoffeln .

Rindfleisch

c) zum Abendessen:
Kartoffelsuppe

Dazu :

Brod auf den Tag. . .

Summa

2 §

«2
•rj 3

8.60

46.65

36,75

18,49

o ^

4,90

139,25

184,08

•11,60 3-'4,00

Fette

4,00

3,90

9,62

19.78

6,40

141,%^602,23| 36,65

Bei d» n. BekSetigungsform (dine Zukge) ecbilt

der Kranke:

YerpHegungsgegenatand Stickstoff-
substanz

Kohle-

hydrate Fette

a) zum FrSbstQek:

Meblsuppe 8,11 60,42 8,16

b) zunt Mittagessen:

Weisse Rüben mit Kar-

toffeln and 11,10 66,50 1.39

85,80 12,25

e) zum Abendessen:

Erbsensuppe von Ge-
9,17 89,78 10,84mflseoonserven ....

Dazu

:

Brod auf den Tag .... 25,40 197,10 8,70

Summa 89,58[ 346,80 36,34
1

Bei der m. BekBetigangsfbnn (ebne Znlige) erUilt

jeder Kranke:

Yeipflegungsgegeastand
2 «

Kühle-
hydrate Fette

a) zum Frühstück:

Caffee mit Mileb .... 3,50 4,90 4,00

b) zum Mittagessen:

Selbstgemachte Nudeln .

Bindlieiaeh

8,80

36,75

3,64

11,20

48,20 2,40

9,69

6,16

0,80

e) zum Abendessen:
Weizengriessuppe ....

Dazu

:

Brod auf den Tag ....

21,03

84,00

Summa 63,39 153,13 22,98

84
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Bei der IV. Bekostiguugäform (ohne Zulage) eitilt

der Kruke:

VerpfleguDgsgegenstend Stickstoff- Substanz Fette

.1^ zum l'Viihs* lirk

Caffec mit Milch .... 17..^0 24,50 20,00

b) zum Mittagessen:

8,04 81,68 6,01

c) zum Abendessen:
Supp'- von Zwieback . . 6,37 45,44 G,2!l

Dazu

:

Brot auf den Tag . . . 5,60 42,(10 0.40

Siunma 82,51 133,57 82,70

AuseergewSliBliehe Beköstiguag.

Bei «ioer Zulage von einer Portion Obiger-) Bier

und einer Portion Butter erbSlt eio Haan der L Be-

köstigUDgsform:

VeipflegODgsgegeDstaQ d Stickstoff- substanz Kohle-
hydrate Fette

141,99 G02,23 3ß,C5

AussergewShnlick

:

15—17
3,15 18,80

Alcohl.

0,29 0.21 29,50

i^umiua 14j,4:> 621,24 6t;, 15

15 17

'Vo

AleoU.

Bei der II. Beköstigungslbrm bei einer Zulage Ten

YerpflegungsgegeiistMid Stickstoff-
substanz Kohle-

hydrate Fette

89,.^R 846.80 36,34

AussergcvSholieh:

17,50 24,50 20,00

Summa 107,08 871,80 56,84

Bei der m. BekostigungBÜDrm mit einer Zutage von:

Verpflegungsgegcnstand

o e
« s

Kohle- hydrat« Fette

ID. Form 63,89

0,50
84,96

0,85

153,13

80,00
5.87

52,00

22,98

24,72

15-20
Vol. 0

Alcobl.

Aussergevöhnliob

:

1 Ungarwcin

1 geschmortes Obst . . .

Summa 99,70 240,50 «.,0
15-20
Vol. »/o

lAloolM.

«dar
bei aber Zulage Tont

1 «

Verpnegungsgegenatand

j .

'

Kohl
hydn

rette

63,89
a E o a o
153,18 82,98

Aii«AAnriiwSikn1if*ti »

I Milchscmmelsuppe . . 17,85 37,80 18,15

86,89 0,12 26,42 _
I geriebene Kartoffeln . 17,35 127,44 19,80

0,85 52,00
15—20

1 Botliweiii (achter) . . » • •

1 I i \«>Mcn gekecht; . . 6,25 6,00

1 Milch 17,50 24,50 20,00

5,60 49,00 0,40

0,24 0,21 89,50

15—80
Summa 165,92 487,20 148,85 Vol.*/,

AloobL

Bei der IV. BekSatigungsfom mit einer Zulage von

einer Portien leichtem Bottiwein irflrde ein Hann er-

Vecpfl^guogsgefenataBd Stickstoff- substanz Kohle-

hydrate

Fette

82,51

•

133,57

a

32,70

a

Aussergewühnlich:

1 leichter Botbveia . .

15—20
Vol.^^0

Alcohl.

SoniM 88^1 188^7 88.70

15—20
Vol.«/,

Alcohl.

Manicatidc (110) beschreibt das seit 6 Jahren

in Bukarest im Betriebe befindliche grosse Garnisou-

hiaaretb, «eldiea dem GeiiwaUiiapeetenr dea Sanit&ta-

weseus der rumänischen Armee, Ilerrn Dr. Petreseo zu

danken ist. Petreseo studirtc 1875 in Berlin die Or-

guiUaüoD des deutschen Hecrcssanitatsdienstes und bat

aneh <ifar daa GaniiaonlaMretli die Pliae dea Tempel*

boferlazarcths benutzt, an welches das Bukarester Laa^
reth in seiner ganzen Anlage vielfach erinnert. Vor

allem ist es auch in einem neu angelegten Park, in

BfaM^ und PkTillom «rinrnt, ao daaa Venraltnagage»

bände . nr-briudc für die Masrhincti , Küche tind

Wäscherei, Gebäude für das Personal, Krankenpavilions

undKnalnmbloeka, Im Ganaen 13 grössere md kleinen

Baulichkeiten auf einem Areal ron 70 000 qm eibast

sind, so dass, da das I.azarf-Ih für 350 Betten bcrechn'f

ist, auf jedes Bett 200 qm entlallen. Ausaerdem aber

ateheo noeh 180000 qm fQr veitere Bauten lur Ver-

fügung. Wir werden in Nachfolgendem nur einige

Hauptsachen, darunter besonders die anführen, worin

die Einrichtuug der Bauten in Bukarest von denen in

Tempelbof abweieheu.
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Ein ''instöckiger Pavillon mit Zimmern zu ein bis

zwei Bcttea ist nur für Officiere bestimmt, \rier dergleichco

IBr TeneriMh« Rnakbeiten, Augen«, äussere und innere

Krukbeiten, einer für ansteckende Krankheiten. Be-

Sfl^lioh der Leitung der cinzelnrn Stationen fällt auf,

daas nicht nur dor Cbefchirurg der rumänischeu x\rmec,

Dr. DemeeilMn, der diimrgiMdien Station vorsteht,

Modem dass auch der Gcneralinspecteur und gleich-

seitig Chefarzt des Lazart-ths, Fetreseo, einer Station

vorsteht. — Die 65 m langen, im Mittelbau lü m, in

den FIflgelbniten 10 m breiten, nrdstSdrifen von

Norden nach Süden orientirtcn Krankcnpavillons sind

io Ziegelstein gebaut; die grossen Krankonsälo ^ehca

pffO Bett 9 qm, die kleinen 16—32 qm, der Pavillon

der ansteekendea Krankheiten 18 qm Ornndllieh« bei

einem Luftraum von 46—52 cbm pro Bett. Decken

und Wände sind mit Oelfarbe gestrichen, die scharfen

Winkel in den Schoittliniflo der Wand- und Decken-

tMAm dureh Auntndiuif veraieden. — Grossartig ist

die Bäderanlage in einem b>'sonderon Pavillon, in dem

täglich 800—1000 Bäder an die Garnison Bukarests, für

S Gent für den Soldaten, 60 fOr den OfBcier, ver&b-

reiebt werden können. Es befindet sieh in dem Panllon

»•in Rassin für kalte Bäder, ein Warmbad, ein Saal für

russische Bäder für Mannschaften, ein solcher für Offi-

ciere, em Oabinet lOr tQifci»ebe Sobvitsblder. In diesem

Pavillon ist auch ein modemer Desinfector.

Auf dem Terrain befindet sich ghiihz.'lti;; d;is

medicinisch - militärische Institut, unter dessen einem

FlQgel die Leichen in einer daaemd auf Eistemperatur

gehaltenen Gruft (dans des crv-ptes ä glacii'-re perpi-

tiiclle) verwahrt werden, während unter dem anderen

ein Kaum für Versuchsthiero vorgesehen ist Asceusoreu

befBrdem die Ldehen oder Thiere aus dem Souterrain

in die Ihrterricbtssäle. Das ganze Lazareth ist innen

wie aussen theils mit Bof^enlampeu, theils mit Glüh-

lampen für electrischc Beleuchtung eingerichtet. Im

OpeistioMsaal fAlt der SteriÜsationsaiiiwiat neuester

Form niefat.

Jeder Pavill'-in hnt seine eigene Heizung und awar

einen im Souterrain gelegenen Apparat zur Dampf-

heinuiK mit scbwadiem Dnek; der Apparat besteht aus

zwei ojrlindiisehen Kesseln mit selbsttbätigen Wasser-

zuflusshähnen, Manometern und selbstthätigen Dmck-

regulatoren, um zu starken Druck zu vermeiden. Die

Heining erfolgt durdi das in Bulcarest sehr billige Roh-

petroleom, welches von einem Centraireservoir io unter-

irdischen Röhren den einzelnen Ilcizkesseln zufliesst.

Von den Heizkesseln steigt der Dampf in Röhren in

die Hippenheizrohre, welche In Serpentbenform und von

einem Eiscnhlechmantel umgeben, in den einzelnen

Sälen die Stelle der Ocfen einnehmen. .le nach der

Grösse sind 1—4 derartiger Ueizapparate in den Sälen

aufgestellt Auf Jedem dieser Apparate befindet sich

ein Hahn, auf diesem eine i:iit Wasser zu füllende

Schale, so dass, sobald man den Hahn .ffiiet. durch den

aufsteigenden Dampfstrabi Wasser zerstäubt und die

Imfl angefsuehtet wird.

Von einem ebenso geheizten dritten Kessel vom

Souteirain aas, strömt Dampf io 2 io der oberen Etage

f^elei;ene Oel'cu, wclehe in Lockkamiiicn anjjebracht sind

und die Luft absaugen. Heine Luft strömt aus Luft-

kammem, in denen sie Fibfitter passfaren muss, bersu.

Man kann 64 cbm sustrtmender reiner Luft pro Bett

und Stunde in d< n g:ewöhnliehi n Pavillons. 1'20 olnn in

dem chirurgischcu und iu dem Pavillon für auütcckeude

Kranke rechnen.

Für die Latrinen ist Abfuhrsystem gewählt

Im Uchripen siiid die Pavillons genau wie in

Tcmpelhuf uiugcriehlcl, besonders was die Anlage der

Sil«. Latrine, Baderaum, Lasarethgehülfsnatuben be>

trifft. Verwaltungsgebäude und Gebäude für Maschinen,

Wäscherei und Kücbe liegen genau >u einander wie io

Tempelhof.

Sieher darf nach der Beaehreibung das unter Leitung

des lugtMiienr-Gencrals Gheorghiu erbaute Bukarester

Lazareth Anspruch darauf erheben, eines der bestein-

gerichtetaten modernen Lazaretbe zu sein.

Togl (US) empfiehlt eis praetisohes Hemd ffir

Verwundete, welches vorn in der Mitte wie ein Roi-k

bis unten aufgeschlitzt ist, wälirend oben von der Mitte

her Brusttheil und Aermel in einer graden Uaio dwU'
falls aulipsdilitst sind. Die Sohlitie werden durdi

Bänder oder KnSpfioihen gesehlosaen.

Storza (114) erörtert iu seinem intcressanlon

Auftatz knrs das Wesen der Tuberculose und

geht dann auf ihre V c r b r > i i u n n ii her. Es soll auf

der panzen Hrde ' j der Menschen tuberculös sein,

V? soll au Tuberculose sterben, und auf 3 oder 4 In-

dividuen soll ein an an Langensehwindsneht Leidender

kommen, weil sich die Krankheit, nieistentheils durch Kin-

athmung kleinster Theile des vertrockneten und dann ver-

staubten Auswurfs Tuberculöser so enorm verbreitet hat.

In der Aukathmungslnfi TubereulSser sind Bacillen nicht

enthalten. Da ein an Lungcntuberculose Leidender im

.Mittel täglich 7200 Millionen Bacillen expei^torirt (vgl. a.

No. 128), so ist es klar, wie leicht bei ungeeignetem Ver^

halten sieh derlnfeetionflstoff verlmiten moas. Unter den

Infeetionsmöglii^hkeite!]. unter den'Mi Mf 'liir'-h Finath-

mung des Bacillus bei erkrankter Schlciiubaut der Rcspi-

rationaorgane, bei Sehwäehnng durch andere Krankheiten

(Masern, Keuchhusten, Pocken, Influenza, Diabetes) oder

durch äussere Einflüsse (Tlntbihrungen, G('fa!i;_"^nschaft,

Gemütbserreguog), obenansteht, führt Verf. die durch den

Gennss roher Milch und des Fleisches tnberculSserKnder

an, von denen im Leipziger Schlachtliaiu von 67077 Häup-

tern 13 688 d. i. 20,4 pCt., in Preussen vom 1. 4. 90 bis

31. 3. 91 von 483 721 Häuptern 30118 d. i. 6,3 pCt.

mit Tuberculose behaftet vorgefunden werden sind. In

der vm an Tuberculose leidenden Thii :Mi »mraen-

der Butter bleiben die Hacill- n eine W rhr lan^ keim-

fähig. Bei dieser Verbreitung des Bacillus ist es er-

kUrlid), daas man bei SOpCt. nieht an Tobereulose

verstorbener Erwaehaener tuberculose Heerde vorfindet,

und dass bei den nieht an Tuberculose gestorbenen

Kindern diese Z&bl sogar bis auf 40pCt. steigen kann.

Naehdem Verf. die allgemeinen pcophjlaetisehen Vor-

schriften besprochen, kommt er zur Prophylaxe in den

Heeren und führt zunächst an, dass in dem Deceonium
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ISS'i 91 Vom Tausend der Kopfstärke an Liingeii>ciiwind-

«uebt storbeo:

in der i)reu'^>ischen Armee . . . 0,R7

^ „ lran7ji>isrhen ..... 1,05

« «•
englischen ^ . . . . 1,05

^ „ belgischen , . . . .1,11

, 1, italieniflcben . .... 1,30

. n osterreicbiscil' n ..... l..S_>

Sodaan führt er die zutrelTcnden propbjlacti.sehen

Maamregeln an, deren Ziel sein soll: I. den Eintritt tuber-

culöser oder zu Tubereulose auch nur dispooirter Lente

in die Armee auf da.s erreichbare Minimiim /u re'luciren:

II. die Soldaten, ganz besonders al>er die /arter gebauten

ond einer eibUehen Belastung vcrdiiehligen Leute, lu

kräftigen and ihre Widerstandskraft gegen Anstrengung

pcn zu erh"'hen; III. m'n allen nur mügliehen Mitteln

eine tuberculüäc lufeclion gesund eingetretener Leute

irihrend der Dieoctseit su Terbindera; IV. die als

tnberculüs erkannten Individuen mit gr -ster s .rgfalt

aus der Arniff zu •iiffernf-ii. Dieso Zwi'ckr }.'lauht

Verf. mit folgenden Uiltulu zu erreichen: 1. genaueste

Untersuebung bei Mneterung, Aushebung und beim

Tnippenthcil aller Leute mit festgestellter etwaiger

erMii'litr Hilastnng mit Tuhercuiosi' oder anderen

Brnstkrankbeitcn; 2. besondere L'ntersuchung, bei den

Tmppentbeilen wie in den Laxaretben, der SchwSeb-

lichen und Kränklichen; 3. Einberufung der Recruten

zu zvrerkmiissiger .lahre.vzcit und stufenweise Ktilfi rnung

von ihren Heimathsorten. (Wie soll dos geuaeht wer-

den? Ref.); 4. stufenweise und massige Anstrengung,

Wahl guter Xalirunfc, zweckmä.ssiger Kleidung und oben-

solchcr. nicht überbelegter Unterkunft ; 5. mfthudisehe

Dcsinfection der militärischen Unterkünfte; 6. klinische

und baeteriosoopisehe Untersuchungen bei allen Leuten,

die gohustct haben: 7. in Lazarethen Tnnuung der

Tuberculiisen vivi anderen Kranken; 8, schnelle Aus-

musterung bei be)(uiiicDder Tubcrculosc und chronischen

Brustkrankbeiten; 9. Desinfeetion des Sputums, der

Kleider, WSsche, Wohnung Tiiberrublsi r: Vi^rbrenncn des

Kehrichts jener Saie ; 10. Darreichung sterili-sirter Milch

an die Kranken; 11. AussehhuB von Milch und Fleisch

tuberenldser Thiere aus der Verpflegung der Armeen.

Gesang (115) erörtert die wiehtige Krage, wie

das Trachom zu bekämpfen sei. Kr behauptet die

Civilbebördeu hielten eine Bekämpfung für nutzlos, so

lange aUjährlieh von der Armee eine AnsabI Traebom»

kranker immer wieder von Neuem in die Civilbe-

völkeruDg verstreut, und auf diese W»ise eine Anzahl

neuer Heerde immer wieder von .Neuem gescbaileu werde.

Die (Seterr.) MilitiUinte erwarten dagegen tmt Ab>

nähme der Trachomerkrankungen in der Armee nur

von einer Abnahme derselben in der Civilbevolkerung.

Natürlich müssen, wenn etwas erreicht werden soll,

aueh hier die Behörden Hand m Hand gehen. — In

0^<«terreieh worden alljährlich etwa 2000 son,st taugliche

Wehrpflichtige wegen Trachom zuriickgcstellt und

ausserdem al\Jihr1ich etwa 800 Eingestellte aus dem-

selben Grunde als dienstunlo'mielilMr eotlasaen. (Dem«
pei^eniiher würde der Staat sieh allerding.'s bess«T .sirl.cii.

diese Leute einige Jahre lang auszuheben und so weit

au heilen, das« sie nicht mehr ansteekungsfabig sind.

.Man würde nach wonig Jahren, wie bei uns in Ost-

preuasen, wo man vor Jahren dn analoges YetMuen
einsehlug, die sehr guten KrrKhte ernten.) .letzt

kommen, wie der Verfasser berichtet, noch al^äbrlicb

Tracbomepidemien in den Truppenkörpem vor, und in

der ganaea Armee 1>eflnden sieh mit Trachom behaftete

Soldaten im Dienst. lU-or uim'iir ;it:. 1 i-^- 2000 Tra-

rhomkranke sieb in der Armee beliuden, Verf. scblig;t

diese Zahl unter Huunuvdmnng der beiden Laadwehren

und der Xriegamaiino auf 8000 aa. In Rassland ist

das Tra.-lMira noch viel ausgebreiteter; so waren 1S90

in Kuäslaud G2 955 = 75,7 vom Tausend der Eopf-

stibfte an Tiaehom «rkraakte Maaasebaften in der

Armee. Dennoch soll Traehom nicht als Ausmusterungs*

grund angenoiniiH'ii werden, weil sonst di;r Simulation

ein 7M grosses Feld sich eröffnen würde, wie jetzt schon

I^cispit ie beweisen. Nur diffuses oder snlsiges Traehom,

welches zu Reeidiven und zu starker Absonderung neigt

und der Behandlung zähe widersteht, soll vom Dienst

befreien. — Um die Armee von dem Trachom zu be-

llen, haben Hoor und Feuer vorgesdilagen , alle

Trachomkranke und Trachomverdächtige sowohl bei dar

Reerutirmi^; wi-- tu i Einziehung der Reserren in di**

Lazarcthe zu sicckeu und dort bis zur vollkommenen

H(nlung behalten. Fener will htenu besondere Tkm-

ehomcasemen erbauen. Natürlich muss naa darauf

gofasst sein, dass die Zahl der Trachomkranken in den

ersten Jahren dieser Maassregel sieb vervielfacht. Verf.

glaubt aber, dass diese Maassregel aodi aoeii nieht ge-

nüge, weil selbst nach monatelanger Behandlung

bei Traehom vielfach doch nur eine scheinbare Heilung

erreicht werde, viele Trachome auch in einem gewissen

Stadium der Spitalsbehandlung widerstehen. Verftaser

will vor allen Dingen die Tracbomkranken in den Re-

gimentern „separirt" von den anderen wissen, damit

kein Fall von Infection vorkommen könne und auf diese

Weiss doreh die Trappe nieht neue InCtetionaibea^e in

der Civilbevolkerung gfsebafTen werden. Was Verf. aber

weiterhin sagt, ist gut gemeint, beweist aber, dass er

kein Soldat ist Es sollen in den Regimentern Trachom-

cüge gebildet und der ersten Compagnie attachirt

werden, der letzteren aus dem naiven Grunde, weil diese

an der T>-te des Regiments manelure and so vom

Staube wcuigcr belästigt werden solle; als wenn nicht

schon ein anderer Tnppeathdl dem Regiment vorauf-

marsehiren könnte, ganz abgesehen davon, da-s bei

Märschen die Tetencompagnie stetä wechselt Auch die

rinmlicbe Trennung der TradiomxSge in den Caaeiwn

ist aussichtslos, und der Vorschlag endlieh des Verf.'s,

dass die Traehomkranken Dienst thun und dann nach

dem Vurmittagsdienst vom Arzt mit 2 proc. Lapislosung

oder mit dem Knpferstift ge&tst werden, voUkemiMa

onmSgUeb. Da mCsseo doch noch andere Maassregela

ersonnen werden.

Paikrt (116) berichtet über die Ausdehnung des

Trachoms in einzelnen liegenden Oesterreich - Ungarns

und die dadoreb eatrtaadene Brsehwerang der Reeniti-

ninp. Lange Jahre ist das Trachom eine Plage der

belgischen Armee gewesen. Man bringt jetzt die L/eute

in besonderen Trachomcosernen unter (das ist unseres
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WiMsens erst noch ein Vurscblag! lief.), wo die Kniukeii

Uolirt bleiben und unter sich weiter ausgebildet werden.

Yallio hUt «s für bedenklieb, dieses Leiden, wie in

Italien, Belgien, als Ausmusterungsgnind t,'<'U.ni zu

lassen, weil dadurch die Ausbreitung, um vom Dienst

frei zu kommen, begünstigt werden kSnote. Etwas

gans ihalidies hat man in Nordfraakrueh und in Bei*

gien bcobochtct, wo der Kopfgrind tiicht riu-«i1''rlii'ii

wollte, weil die jungen Männer die Mutzen der Kranken

trugen, um sieb tu infidren und auf dies« Weise vom

Dienste frei zu kommen.

Diiras (117) berichtet über 3 Falle von Acti-

nomycosti (eine Lungen-, eine lüefer-, eine Kiefer-

iiad Halsaetinomycose), von denen einer einen CaTalle-

risten, der 2. einen ^Schreiber" (Truppentheil nieht

genann*), der dritte einen Pfeniebursihei» bt-lraf. Der

erste Mann starb, die beiden anderen wurden geheilt.

Bis April 1890 sind in der deutsehen Armee laut Sa*

nitatsbericht nur 7 Fälle von Actinomycuse vorgekommeu.

Sehr richtig hebt Düms als wielitig für die DifTen ntinl-

diagnose der Actinomycose hervor, duaa sie niemals von

Lymphdräsensebwellungen begleitet sei, da der Strahlen*

pils vegen seiner Grösse nieht dnreh die Ljrmphbabnen

vcrsehleppt werden könne. Wenn Düm.^ dabei ril)rr

von den iu der Armee „so überaus zablreicLen Erkran-

kungen am Kiefer und Hals* spriebt, so mUssen wir

ihm widersprechen, da diese Ilrankbeiten bei den Sol-

daten nicht faiufiger vorkommen als in der Bevölke-

rung aueb.

TSply (118) bat eine interessante Znsammen-

üb'T die Frequenz der venerischen

Krankheiten iu den verschiedenen Armeen herge-

stellt, veldie sieh über den Zeitraum von 70/71 bis

90/91 erstreckt Wir glauben, dass in unserer

schnelHebigen Zeit und bei <]>^u fortwährenden Aen-

deruitgen, Vermehrungen der Kopfstärke, Garni^onün-

dcrungcn ete. etc. eine zehnjährige RQckscbaa — na*

tOrlicb ebne den weiteren Rückblick damit irgendwie

tadeln zu wollen —
. völlig genügt. Wir rcprodufirtn

daher einen Tbeil der Tabelle I von Töply, nachdem

wir voranssebieken, dass in den 16 Jahren von 1870

bis 1885 in der österreichischen Annee 60.')332() vc-

ti'-ri^i'li'" Erkrankungen, jülirlieh also im Durelisebnilt

37äüÜ4 Falle, behandelt wurden, in der deutschen

Armee in den 18 Jabien 1878/91 311504 FUle, d. b.

durcbsebnittlieb jibrUeb 11750 Fälle.

Tabelle I.

Vorkommen venerischer Erkrankungen in den grüsseren Armeen
(iu *

CO der KopfsUirke)

Jahr

Preussificbc

Armee und
XII. (K. ?.),

xm. (K. w.j
Armeecorps

Franzö.sische

Armee

Oester-

rcichische

Armee (k. und
k. Heer)

It;ilieni^che

Armee

1881/82 beiw. 1881«) 41,0 79,0
1883/88 1882*) 38,2 78.7
1883,84 » 1883*) 34,.^ .58,9 73,3 102
1884 85 1884*1 .'i2.1G 73.5 95
1885 86 B 188ö*j '29j 50.68 69.0 86
1886/87 II

188G«) 28,6 49,7 65,8 83
1887,'88 • 1887 ) 36,3 51,6 64,4 84
1888 89 188S*) 2G,7 46,7 65,4 79
1889;90 1889») 26,7 45,8 65,3 99
1890/91 » 1890«) 8«,7 48,8 65,4 104

*) Jahreszahlen für die französische, usterreiciiiscbe und italienische Armee.

Hiemach sehen wir ein Sinken 'der Ziffer der ve-

noisehcn Krankheiten, welches iu Deutschland und

Oesterreich beim Jahre 1887 Halt macht, in Frankreich

noch fortdauert, während in der italienischen Armee diese

Kraakbeiteo wieder sunehmen. Der Frequens naeb

folgen die Armeen in aufsteigender Linie von Deutseh-

land, Frankreich, Oesterreich, Italien und zwar ver-

hielten rieh im Jahre 1890 (besw. 90/91) in diesen vier

Armeen die Zugangsziffem an Veneiie auf Tausend

Mann der Kopfltilrke ber^ehnet wie

10 : 16 : 24 : 39,

du altardings aufiallender TTotersdned. — Wenn Terf.

als merkwärdig bervorbebt, dass in der franzöiii.schen

Armee der Zugang an Veuerie in d- n .Tahren 65, 66,

67, 68, 69 vom Tausend der Kuplstärkc 'J2, 97, IOC, 131

108 betragen Mbe und dass dann vom Jahre 1878 ab

derselbe Zugang von 100 vom Tausend bi> 1880 auf

65,8 und schlies-slich bis 90 auf 43,8 gefallen sei, so

erscheint uns dies für die sprunghafte Besserung von

we bis naeb 1870 niobt auÄillend, weil die fransS*

sisrh'- Armee vor dem Fcldzuge >;ich uacli dem alten

Conscriptionssystcm zusammensetzte, sie war also in

vieler Hinsiebt ein Söldnerbeer, in dem die Venerie

immer einen grösseren Platz einnimmt, als in der Armee

der allgemeinen Wehrpflicht, als welche die franzSsisebe

Armee von 1872 ab sich darstellte.

Bs kommt aber noch etwas anderes hinzu. In

einer Armee, in der die Soldaten alt werden, treten

die doch grade bei ."»yphilis nieht selleiK-n Reeidive

als neue Fälle zu dem Zugaug hinzu, und eine ganz
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neblige U«bcriiicht über die Häufigkeit der Venerio

würden wir erst babeo, wenn wir wüsstcn, auf wieviel

Inilividin'fi sich die nhen an^egpbfnfii summarischen Zu-

gütige vurihcileii. Weuu z. U. iii der deuucbeu Armee

jetzt naeb Einfilbmng der zweijährigen Dienstzeit die

Zahl der Zugänge an Vom iii- sirjl<t n wird, so iN -imiit

sicher ein Theil auf liic Itoi iilivc. 'Iii- (riihnr im /!. .lahri'

den Mann voo Neiicia in das Lazarcth führten, waltrend

er jetzt dasselbe Recidiv schon als Reservist doroh-

macht. In der deutscheu und französischen Armee

wird übrigens in den Üappurt'-n die Zahl der Keoidive

verfolgt; si« seheinl jelil nicht von sehr grosser Be-

deutung SU sein, da nach einigen weiter unten im Be*

riebt von Toply angegebenen Zaiit' ii in der franzü-

siscben Armee im .fahre 1890 unter 4>~2 philitischen

279 Rccidivc (also der 16. Theil) — j,7 pCi., unter

14848 Genorrhoisdken nur 839 pCt. Reeidive = 3,2

des Zugangs sich befanden. — Der (irund, weshalb in

Oestcrreieh und Deutschland die Zahl der Venerie-

Zugänge »tillstehl, liegt nach Töply vielleicht in ge*

wissen gleichen oder ähnlichen Cultunuständen oder

socialen Verhältni.ssen , was nicht zu bestreiten ist.

Nur beschränkt richtig aber sogt Verf.: „Die Vcnerie

ist kein speciflscher Morbus militaris, die Armeen sind

nicht die aetiren Erreger, sondern die passiven Ttkgtr

der venerischen Krankheiten", denn je n.irli dt n in

dieser Beziehung gctroilunea discipliuaren Maiusregcla

werden dieSoldaten,welche venerische Krankheiten acqui-

rirteu, neue erzeugen k 5 n n e n, die Veneric also auch veiter

verbreiten, im anderen Falle aber nicht. Nicht richtig ist

CS, wenn Töply in dieser Hinsicht behauptet, dass die Ini-

tiative zur Vemündernng der veneriscben Erkrankungen

vü« den V'erwallungskreisen ausgehen müsse, denn, wie in

Doulseliland . müssen Militär- und Civilbi'hi'irden grade

in dieser Frage Hand in Hand geben. — Um die der

Häufigkeit der Veneria zu Grunde liegenden Ursachen

näher zu studiren bringt i 'j'ly Tabellen über die

Verbreitung der Venerie in '1er deutschen Armee nach

Provinzen und nach deu bcdeuteudäten liarnison.stüdten

und kommt zu dem im Original näher begrOndeten

."^i hluss, dass die venerischen Erkrankungen an Terri-

torien gebun<b'n sind, deren Ci\ ilhev.ilkprung ihre

Fflanz.'itiitte bildet. Aus der Betraehiuug der Frequenz

der Venerie in den versobledenen Garnisonen folgert

er, dass die Intensität der venerischen Erkrankungen

unter den Truppentheih.Mi einer Oarninon nicht direct

abhängig vil von der Kopfdtarke der Besatzung, sundem
von anderen, wahrscheinlich localen Verhiltnisseiu

Hierin wird jeder dem Verf. beipflichten, da bei dem
unvermeidlichen Verkehr zwischen Militär und Civil,

dos erstere ein getreues äpiegelbild von dem ürade der

Verbreitung der Venerie unter dem letzteren abgeben

muss. Ist in einer J'tadt eine energische Verwaltung

im Stande, die claodestinc Prostitution müglichst einzu-

schränken, so schränkt sie damit am meisten auch die

venerischen Krankheiten ein. So fGhrt Toply an, dass die

drei grossten deutschen Garnisonen Berlin, ^fetz, .'^trass-

burg bezQglicb der Zahl der veneriscben Krankheiten nicht

unter III Garnisonen obenan, aoitdffini nahe Meioander
au der Grenze des zweiten und letzten Drittels stehen.

Der dem Verf. nicht ganz erklärliche Umstand, dass

in der deutschen .Armee der November den höchsten Zu-

gang aufweist, beruht einfach auf der lushcr in äies*>in

Monat stattgehabten itecrutvucinsteliuog, bei der alle

mit Venerie behaiteten Leute sofort den Laiarathen

überwiesen werden müssen. Nach Einführung der zwei«

jährigen Dienstzeit wird nunmelir dieser höchste Zugang
in den Uctobcr, in dem jetzt die liecrutea eintreten,

fallen mOssen. — Die Syphilis nahm in der deotedMa
Armee ebenfalls früher eine liöhrre Zahl in Anspneh.
Die Zahl betrug im .lahresdurchsehtnl! vnni Tausend

der Kopfstärke für 1873—b2 8,5, lür INiü Si) 5,S>, für

1889. 90 5,4 und für 1890/91 &,9. — Die Behaadlung»-

dauer hat sich in der deutlichen Armee für die Gonor-

rhoe von 28 auf 28 Tage erhöht und schwankt für Syphilis

für die Zeit von 1874—yi nur /.wischen üii und 35,5>,

ist neb also so gut wi« gleich geblieben. Die Behand-
lungsdauer des weichen ."Schankers ist .seit 1873 nur von

etwa 32 auf etwa 28 —2y Tage zuriickgetrangen : hier

hätte man in Folge der antiseptischen Behandlung der

Geschwüre und vor allem der Bubonen eine grössere

Abnahme der Behandlangsdauer erwarten k>':<uncn.

Im xweiten Tboil seiner Arbeit geht Verf. auf die

franzonsdie Arme« des Näheren ein. Noch einmal re-

eapitulirt er die oben schon enrtttmte eoonne Besse-

rung, die wir, soweit dieselbe auf die letzten .lahrzehnte

fallt, auch als eine tbatsicbliche anerkeuueu müssen,

während wir, wie oben erwähnt, fSr die Basaerung der

• T-i- u Perioden auch äussere Umstände galten laaaen.

Ks betrug die Zahl der an Venerie Erkrankten

in der 1. Periode von 62—69 im Mittel 106 vom Tausend
, , «. . , 73-79 „ , 74 ,
„ S. , . SO-S,^ , , 5.5 ,
, , 4. , für SDu.ÖÜ . . 45 „

Unter den einzelnen Waffen stehen im Jahre ItsdO

die Sapeurs-pom^ers (Garnison: Paris) mit 148,5 oben-

an, dann folgen die algerischen Truppen in Folge der

„schwunghaft betriebenen aber schlecht controlirten

Prostitution" in Algerien, während bei der Infanterie

87,6, bei der Cavalleri« 48,4, bei den Zoaven 51A den

Jä^'cm ?>2,S (Artillerie ist nicht erwähnt) erkrankten.

Sehr interessant ist die Beobachtung Marvaud's, dass

die Gamisonorte mit der grössteu Einwohnerzahl ver-

hältnissmässig die höchste Zahl dos veneriadi Er-

krankten anfwei-ien. V'>n 1000 Kranken nämlich, w"-K'he

im Jahre 1888 in Hospitäler au%enommen wurden, be-

fanden sich:

in Gamiaonea mit mehr als 10000 Einwohnern 188,

» • , „ . 1000 , 102.

„ „ „ weniger „ 1 OOU , 85.

Es ist dies einleuchtend, da Töply bemerkt, dasi

von xwei gleich starken Gammonea die, welehe mit

einer grösseren Bevölkerung verkehrt, auch häufiger ii.-

ficirt werden kann, weil in der grösseren Bevölkerung

die Prostitution schwerer zu überwachen ist und somit

die Veneria häollger sein muss. Wenn Teif. dasn

Didier" s an d-:) Tnijipen vni Marseille nachge-

wiesene Behauptung cilirt, dass in deu starkbevölkerten

Städten die ^ypbitia andi dnreh ihre Sdnrare sieh aas-

leichne, so halten wir dies fOr eine seitraa des firaa-
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Kösiscben Gelehrten zu weit gesobloMene Verallge-

meioenuig einer an sieb richtigen Beobaebtung. Die

Syphilis tritt b-'kanntlioh mit Vorliebe in schweren

Fomea da auf, wo sie bei Vermischung verschiedener

Bewen «ntatehfc, w&s ia Küstenst&dten uoausbleibUcb

ist Also ist Didier*s Babanptniq; «oU fSx Ibneille

richtig, sie ist es aber z. B. nicht für Berlin, WO die

^>\'philis im AUgeiueineD sehr gutartig auftritt. — An
Syphilis «dtnakten in der frusSsisdMn Amee fm Mittel

ton 1876—1890 jährlich 8,98 vom Tausend der Kopf-

stärke, auch zeigt sich bei dieser Betrachtung, dass

diese Zahlen sich nicht stark verändern, da sie nur

swisdien 6,8 (1877) nnd 10,4 (1888) sieb bewegen. Der

Zugang an Tripper betmg in derselben Zeit im Mitii^l

S^J!^, <It an chancröser Venfrie 10,(54 vom Taustnd

der Kopfstärke. In der Abnahme der Trippercrkran-

knngen liegt die Abnahme der veneriacben Erkrankungen

aberh«lpt| da 1S76 noch 4'2,.), im Mittel für 1889 and
1890 nur noch 28,1 \i.na Tausend an Gonorrhoe zu-

gingen. — Aus einer Tabelle über die procentuellen

Verbaltnisie der veneiiscben Erkrankangsarten in der

französischen, deutschen und M>tcrr<;ichi»licri Arni'^e

heben wir nur die Zahlen für 185)0 henor. Darnach

entfielen im Jahre 18U0 von hundert venerischen Er-

krankongen:
auf

auf weichen auf
Gonorrhoe: Schanker: Syphilis:

in der französischen Armee fi3,G 15,5 20,7

, , deuLschen „ «0,8 17,2 22,0

, , üsti;rreir!iisfh>'n , .'»ß.'J 20,1 2r.,0.

In der französischen vVriuee ist also der Tripper am
vnbreitetsten, die Syphilis am schwächsten vertreten.—
Die dwdisdMiittliebe Behandlvagsdauer IQr Tripper,

weicher Schanker. Sypliiüs stimml in Frankreich fast

genau mit der in der (leiUsoh«'n Armre uMiehen überein.

Zeri(119) vergleicht die Zahl der venerisch

Kranken der itaUeniaeben Landannee mit der der

italienischen Marine für den 20jährigen Zeitraum TOn

IST.*?— 1*2. Er findet, dass die Zahl dieser Krkrankunjren

bei der Landarmec zwischen 7,3 und 12,4, bei der Ma-

rine nrisdien 1 1,4 nnd 16,5 fCt der Kopbtirke sehwanirt.

Als Gründe fOr dss Ueberwiegen der Veneric in der

Armee giebt er an, dass etwa 4 pCt. von den vom Aus-

land kommenden Mannschaften geliefert werden, die also

bei dem Yergleidi in Abrag n Iningen sind. Ferner

sind die Seeleute, nach langer pi^/.wungener Enthaltsam-

keit an Bord, unvorsichtiger in venere, wenn sie an Land

kommen, endlich haben die Lao&oldaten ein lotereMO

dann, dio KraoUiait m writeimlichen, dasait ibre

Freiheit nieht verlieren, während der einmal eingfsehifTt»«

Matrose eher einen Vortheil von der Krankmeldung hat.

(Pfir was fragt es sieh soniebst, ob die Statistik richtig

isL Als Zahlen für die italienische Landarmee weiden

häufi); nur die in Milit'irla/arethen Behandelten ange-

geben, neben denen aber noch sehr viele Kranke in

(SviOasarsttica Anfiiabme finden.)

Coustan (120) hat in einer langen Arbeit den

Eiufluss der Ueberaastrengaug auf die Ent-

stehung der vsrsehiedensten Krankheiten xu

beweisen versucht oder, mit anderen Worten, er setzt

auseinander, um wie viel leiehter der gesehwädite Kör»

per eine Beute der Krankheilen wird, um wie viel

schneller und mächtiger krankmachende i::inäüsse auf

ihn einwirken. So können ausgeruhte Truppen oder

aoeb gar niebt angestrengte an einem Ort, wo der Tjr*

phus endeini^eh ist. verweilen, ohne krank zu werden,

während eine übcraugestrengte Trupp« sofort ioficirt wird.

Xdn Ifenseh wird dies besfreiten. Ia vielen Punkten ist

die Arbeit C.^s von Interesse. Er bespricht in diesem

.^inne die Alljr-'meiiikrankheiten, den Abdominaltyplnjs

mit seinen Vorstufen, der courvature febrile, dem em-

barras gastrique febrile (f^bricule tjrphoVde), den etat ty*

ph</Hie (Typhus ambulatorius) — englisch auch fever

of ovt re\t rtion — und beschreibt ein echtes, d- in Ah-

dominaliyphus überaus ähnliches ficvre de surmenage,

welehes darauf beruht, dass der ermüdete K$rper die

durch die fortdauernde Mu»k>-larbcit entstehenden Kr-

müdungsstoffe nicht mehr fort/usehaffen verinrig und bei

fortdauernder Anstrengung und also auch Erzeugung

und AnhSulhng der Zerfiütsprodnete einer Aotointoii-

eation anheimfällt (pseudo-typhoide Fieber nach La-

grange). DiT Ahdominaltyphus wird alsdann erörtert,

der Hitzschlag mit Hecht als eine Krmüdungs- oder

Ueberanstrengungskraakheit hingestellt. Die Tbatsaebe

der Häufung der Selbstmorde in einem Feldzuge, das

plöt/.liche Sichselbstaufgeben , das Verzagen an sich

selbst bei Leuten, die sonst als Muster von Characier-

fesligkeit galten, wird dvreb Sebwiehvng des K9rpers in

Folge übermässiger körperlirlir-r Anstrengung zu erklaren

versucht, Syphilis und Tubereulose in die Besprechung

einbezogen und endlich mit Flecktypbus, Scorbut, lUieu-

matismus die Reibe dieser Kraakheiten gesdhloasea. Der

sehwiiehende Finfluss der ri 'ie:an'treri|,^ang wird d.itin

wi'itcrhiu dargcthan an dun Krankheiten des IVcrveu-

systems (Geisteskrankheit, allgemeine Paralyse— In den

letzten 15 Jahren kamen jihrlieh durchschnittlich 160

Kranke der .\rmcc in Irrenanstalten - - Heimweh, peri-

phere Muskellähmung), au denen der Circulatiou (über-

angestrengtes Herz [coeur surment, eoeurforcf), Krampf-

adern), ferner an denen der Athmungsorgane (Fleuritis

— 27.>1 Fälle in 1S88 mit 112 Todesfällen und 179

Dienstuubrauchbaren), der Ernährungsorgauc, der Haut,

der Musenlatur (Myositis, Baptur, Beit- und Eiereir-

knochen, Sehnenentzündungen), endlich an denen der

Knochen und Gelenke. Eine intcres.sante Schlussliclrach-

tung über die Leistungsfähigkeit des mcuschlichen Kör-

pen boendet die Arbdt.

Teissier (ISl) berichtet aber sebe Beobachtangen,

die er an einer nicht näher angegebenen .Anzahl von

Leuten nach Zurücklegung eines Marsches von SO Kilo-

metern gemacht hat Er constatirte nach dem Ifsrscbe:

Abwaiehung des Herzspitzenstosses nach aussen. Ver-

grösscrung der — nach Ansicht des Verf.'s von Kr-

Weiterung des rechten Ventrikels herrührenden Uerz-

dimpfnng. Bei allen Leuten, mit Ausnahme von swaien,

war nach dem Marsch die venöse HalNciroulation be*

hindert, indem bei allen — mit An>nalitne von zweien

— der Holsuiufaug uach dem Marsche um 1 V2~2>^2 <^>u

lUfenonuien hatte. Der arterielle Blutdruck war herab'
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geseilt Zuweilen wurde aente HendiUtatioD beobaehtet,

die Verf. entweder der allgemeinea Ueberaiutrengung,

sodann fiiuT durch Anhäiifinij^ von Zer-eti'.ungsproduclen

hervorgebrachten üiftwirkung zuschreibt. Uierauf be-

ruht aneh taa» bei */« der Leute beobaehtete Albumin-

urie und eine Vermehrung der Harnst« •fi'ausschcidung.

Laveran (122) but. um die Ursachen des

UitzschUges zu studireu, Tbiere nicbl auf einmal

eioeuiT hobenTemperaturen, sondern lülmUig, aber dann

auch hochansteigenden Temperaturen ausgesetzt und

hat sie dabei körperliche Arbeit verrichten :d. Ii I lufcn)

lassen. Er kommt zu dem öchiu-ss, da.ss der Hitü^scblag

weder auf der Oerinnung des Myosins, noeb auf Asphyiie,

noch auf Autoitit.i\.ir.iij n, sondern auf einer directen,

erst reizenden, «iann liihmcndcn Wirkung der Hitze auf

das Nervensystem beruhe. Als Wärmequelle ist dabei

niebt nur die Aussentemperatnr, sondern aueb die

Husicelarbeit anzusehen, welche Wärme erzeugt, also

einer Aufspeicherung von Wärme, bezw. einer Erhöbung

der Eigenwarme des Individuums Vorschub leistet. —
Bei heissem Wetter will Vert daher die anstrengenden

Uebungen mi'>glichst eiiisdiriinken, die Marschgesohwiu«

digkeit verringern, oft Halt machen lassen u. dgl.

Valliu (123) hat vor 80 Jahren Versuche be-

zfiglieb der Entttekung des Hitssehlages ge-

macht und bei einer Tcmpemtur voti 2,')— im

Schatten grosse Hunde au Urt uud stelle festgebunden

und den Sonnenstrahlen direot ausgesetst Naeh Vi Stun-

den bekamen die Tbiere elMiisehe, dann tonische Krämpfe

und starben schnell im Coma bei einer Temperatur von

45—46". Das Uer/. war klein, zusammengezogen und

reagirte weder nut physicalische noeb auf eleetrisehe

Reise. Daher schloss Vallin, es müsse das Myosin

geronnen sein un<l sah hierin die Todesursache. Trotz

der Versuche La v eran 's hält V. daran fest, dass,

wenn aueh die Körporanitrengung, das Marsdiieren, das

Tornistertragen die Anhäufung der Zerfallsproducte im

Blut und die Steigerung der Körpertemperatur begün-

stige, so sei doch übennibsig gesteigerte Arbeit nicht

der Hanptfaetor beim Zustandekommen des Hitcscblages.

Nadi ihm sei ein grosser Unterschied swischcn seinen

und Lavcran's Versuchen. Ks .sei wesentlich, i h die

Tbiere erhitzte, trockene oder feuchte Luft, oder aber

die atmosphSrische Luft einatbmeten. Neue Eiperimente

müssen die Frage entscheiden.

Koch (124) hat über die Bedeutung der psy-

chopathischen Minderwerthigkeiteu für den

Militärdienst jedenfidls io der bestai Absieht ge-

schrieben, aber trotzdem Koch ein ausserordentlich be-

deutender .'^pecialist ist, von dem jeder Militärarzt viel

lernen kann, so merkt man doch der in itede stehenden

Sehlift an, dass Koeh wenig von den Verhältnissen

unserer Armee kennt, ja es wäre vielleicht nicht zu viel

gesagt: zu wenig, um darüber zu schreiben. Er fordert

s. B., dais ein uuverständlicbes oder »obwerventänd-

liebes Verhalten eines Mannes ordnungsmässig Anlass

werden mii>He zur Herbeiführung ciDgchcndcr ärztlicher

Untersuchung! Ais wenn das nicht längst bestände!

Koeh ahnt hiemadi nieht im Mindesten, wie sehr sieh

der Compagniechef um seine Leule kümmert, wie. er

nach kunter Zeit jeden einielnen kennt und bei den
leisesten Zweifel, sei es an der körperlichen, sei es an

der f'istigen Gesundheit de-. Mannes, denselben dem
Arzt zuführen lu^st. koch sollte uur einen der kriegs-

ministeriellen Beridite der Medidnalabtheilnng aaaeiheii.

Aus dem letzten (für 1889 90) z. B. würde er entnehmen,

dass als dicnstunbrauehbar wegen (ieisteskrankhHt.

geistiger Beschränktheit, Epilepsie, Nervenleiden, lüm-
teiden ete. von den Reeruten 486 Manu wieder ent-

lassenworden sind, bei denen bei 443 das !)ereits vorhandene

Uebel vor dem Kintritt in den Dienst in den meisten Fällen

sehr bald nach dem Diensteiutritt festgestellt worden war.

Aua den älteren Jahi|^gen wurden dasn in demsdben
Jahre noch 281 Hann wegen derselben Leiden entlassen. So

Uessc sich noch manches andere sagen. Dass trotzdem

Fälle vorkommen, in denen eine Geisteskrankheit sehr

spät eikannt worden ist, soll dabei gar niebt bestritten

werden, denn das kommt in allen anderen Verhältnissen

auch vor. — Gehen wir auf den Gehalt der Schrift näher

ein, so stoesen wir uns zuerst an das Wort psycho-

pathisch minderverfhig! Ps}rebopat]iisdi heiast seelen-

leideod, seelenkrank, was heisst nun seelenkrank minder-

werthig? Ein Seelenkranker ist doch eo ipso miuder-

werthig, und peyehopathiseh wäre 'unter Umständen
gleichbedeutend mit psyehisch minderwerthig. — Koeh
theilt nun die durch Störung im N'erveüleben lierror-

gerufenen Vorgänge ein in: l. die selbst^tändigen, ele-

mentaren, psychischen Anomalien, 9. in a) die psycho-

pathisehen Minderwerthigkeiteu und b) die Psychosen

und psychotischen Zustände. Bezüglich der .Minder-

werthigeu, bei denen, wie bei den Zuständen zu 2) über-

bai^ immer das Personleben des MMisehen Iddet,

unterscheidet er dauernde und flüchtige. .\ucb in

schlimmen Fällen sind die psyehopathischen Minder-

werthigkeiteu keine Geisteskrankheiten, aber die damit

besdiwerten Personen smd nieht im Vollbesits geistiger

Normalität und nicht so leistungsfähig, wie sie uhne

die Belastunp sein würden. Die psychopathische .Minder-

werthigkeit bringt der Soldat mit, oder tr erwirbt sie

als solcher, oder es steigert aidi die mitgebraehte.

Aeusserung und Folgen psjrehopathischer Minderwerthig-

keit ist verschieden im Kriege und im Frieden, bei

Oftizier uud Oemeineni. Die Zahl der Uecruten, Em-

jährigen, Offisienaspir«nten, speeieU aueh der Sanitäts-

offiziersaspiranten, die eine psyehopatbiscbc Minder-

wcrthigkeit mitbringen, ist eine grosse. Zumeist handelt

es sich dabei um angeborene, seltener um erworbene,

noeb seltener um gerikisehte Minderwertiiigkeiten dieser

Art. Bei Offizieren trä|^t Bacchus und Venus nebst den

damit verbundenen Nachtwachen zum Ausbruch der

psyehopathischen Miuderwertbigkeit bei Im Kriege sind

es die Anstrengungen, Entbehrungen, Aufregungen. Die

rein erworbenen können wieder schwinden. Nicht jede

psyciiopathischc Minderwerthigkcit (krankhafte, quälende

Gewissenszweifel, gelegentliches peinliches Zwangsden-

ken) sdiädigt den Dienst Im anderen Falle wird ein

psychopathisch bela.stptcr Offizier durch einen Mann,

der sich selbstgefällig, eigeothümiich benimmt, so ge-

reizt, dass er iidi veij^aik and den Mann miaaliaiidiltt

da, wo ein normaler Character sieh beherrscht hätte.
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Oder bei eiucm SoldaU:n wird duicli talache Bcbaudluug

ein Ausbnidi etne» piyehopatbiseb mfaidenreraiigen

Kigensinns, eines unbändii^cn, Ij- i^rliränk*! n TroUes

hervorgerufen. Natürlich steht niihi jude Misshauriluni,'

mit einer psychopatbiscben Mindcrwcrthigkeit in urs.ich-

lichem ZaMkmiii«Dli«iig. Dass eine solehe im Dienste,

im Kriege auch bei einem Offizif r fiir die Aufgaben des

Dienstes gclegcutUch auch forderlich sein kann, ist

schwer zu verstehen. Die Mindcrwerthigen sind mit

Gfite, oMh besser mit milder Strenge, immer «ber in-

flividualisinnd vernünftig eriieherisch zu bdiandeln.

IJass die Militärärzte, be.sonders die an den t'eslungs-

gefängnissen, eine gründliche psychiatrische Aasbildung

haben milasen, ist sdir riebtig.

Rigal (195) bat in si iner verdienstToUen Arbeit

einen Beitrag tu den Beziehungen zwischen
Schade IwundcD und spätcrem Wahnsinn gelie-

lert. Im ersten Abscbnitt berichtet R. Ober einsebligtge

Fälle: 1. Ein her^flitär nicht Ixlasteter Offizier stürzt

18S3 mit dem Pf- nl'', er!<'idet eine anscheinend leichte

Ciehiraeriichülteruug, muss im Laufe der nächsten Jahre

zweimal in das Laxaretb wegen geistiger Störung und
wird 1889 wegen ausgesprocbeoer GetstesIcraDUieit ver-

abschiedet. An dem Verhältniss der Gehirnerschütterung

SU der 6 Jahre später coostatirten Geisteskraukhetl als

Uraaebe und Wirkung ist naeb dem Terf. nicht an

zweifeln. - 2. Ein junger, chenfalls hereditär nicht be-

lasteter Oftizier stürzt 1888 auf den Kopf, ohne indess

Spuren von Gefaimerscbütterung zu zeigen ; es bestanden

am Kopf nur efailg» leicbte Contosionen. Gleieb dar-

nach traten indess Gehirnstörungen in Foim von Ver-

folguugswabusian auf mit volllcommenem Erlöschen des

InteQectB. ffiv fMt also das Incubationsstadium be-
lieb und esistmnaawra^aaderGefaimersebfltterang

als Ursache der Geisteskrankheit zu zw ifeln, als der

junge Mann voo Hause aus kräftig und gesund und vor

demStone niemab kranlt gewesen ist — 8. Ein Unter»

offlaier stOnt mit dem Pferde vnd klagt über Schmerzen

im Halse und im Nacken. Rheumatoide Schmerzen

treten in den Gliedmasjien auf. Nach Jahresfrist bemerkt

man bei dem 80 Jabre lang dienenden Hanne Temacb-

lässiguDg im Dienst, ein erregbares Wesen und schliess-

\\<-h entwickelt sich ausgeprägte Piralysc. welcher der

Mann alsbald erliegt. Syphilis war wie jede hereditäre

Belastung ausansehliessen, auch war der Kranke niebt

Potator, so dass alsu als Ursat he der Paralyse nur die

< iehimerbchütteruDg bleibt. — 4. Bei einem Sfoidaten

tritt im 3. Dienstgahre Stumpfsinn auf. Er hat eine

adhirente Narbe oben links auf der Stirn in der Gegend

der Stim-Seheitelbeinnaht : Druck auf die Narbe ruft

Schwindelgefühl und l'ebelkeit hervor. Die Narbe rührt

von einem Schlag her, den der Mann in seiner Kindheit

erlitten hat Beim Feblen jeder anderen Brklimng für

die geistige Störung und besonders bei dem Verhalten

der Narbe auf Druck musstc die erlittene Gehirn-

erschütterung als Grund für die Geistesstörung auch

hier angesehen werden. — 5. Bei einem Manne tritt

wenige Tage nach einem Fall aus 8 m HBbe auf den

Kopf maniacalische, alsbald in allgemeine Paralyse über-

gehende Erregung ein. In diesem Fall konnte ebenfalls

kein Zweifel bestehen, dass dii >rlitteue Gebini-

ersehütterung das Gebimleidea bervoigerufen hatte.

Im swdten Absebnitt erläutert Veif. die Zunahme

d'T Geisteskrankheiten in der Civi!1ii \ r.Ikr riing Frank-

reichs (von 1872- 1888 Steigerung um 30 pCi., 1872:

8080, 1888 : 4449 Zugänge, in Summa in den 17 Jahren:

62572, wovon 84882 Männer und 27690 Frauen) und

in der Armee (1877: 02. 1S90: 192, im Ganzen 1189

Fälle), wobei aber für die Armee die Ziffer der allge-

meinen Paraljrse stabil bleibt Im üebrigen macht

Verf. in dem .\bschnitt, der nach seiner Ueberschrift

von der Häufigkeit des „traumatischen Withnsiiuis''

bandeln .sollte, bezüglich dieser Frequenz nicht einmal

eine Andeutung. Interessant ist aber eine im nächsten

Abschnitt folgende T il 11c, laut welcher von 1877 bis

1890 wegen (leisteskr.mkhi'il p- nsimiirt bczw. als dienst-

unbrauchbar entlassen wurden liiT4 Manu (darunter 98

Offlriere), wSbrend 84 an aolchen Krankheiten stari>en.

In demselben Zeitraum schieden 217 Manu (darunter

97 Ofliziere) wegen allgemeiner Paralysi' aus der Armee

und 45 starben an dieser Krankheit. Welche Form von

Geisteskrankheit naeb Traumen auftritt, ist audi niebt

festzustellen. Einige Autoren geben an, dass Manie und

Paralyse häufiger nach Gehirnverletzung aufträten als

audere Formen der Geisteskrankheit. Nach auderun

Beobachtungen scheint es wieder, als wenn einer Gehirn-

verletzung jede Form \i>n Geisteskrankheit folgen könne.

Letzteres bestätigen die Beobachtungen des Verf.'s, da

sein erster Kranker mit erhaltenem IntcUect (daher

folie ludde naeb Trilat) an Störung seines moralisdienBe-

wusstseins (daher aueh : folie morale) litt, impulsive Hand-

lungen, die ihm sonst fremd waren (daher auch: delire des

actes), beging und für alles dieses plausibel und logisch ge-

daditaSridiningea (daherendlich audi: föHe ndsoanante)

vorViracble. D'T zweite war repMreeht wahnsintiif;. M'>j^-

lieb, dass die verschiedenen Formen des Wahnsinns nur

Vorstufen der allgemeinen Paralyse sind- Eingehend

erörtert Verl die Frage, ob bei seinen Fällen thatsäcb-

lich das Trauma die Geisteskrankheit hervorrief. Er

bejaht die Frage, indem er nachweist, dass bei seinen

Verletzten alle diejenigen Momente fehlten, auf weldie

man sonst Wahnsinn zurückfuhren kann. Keiner hatte

an Syphilis gelitten, keiner war Potator, keiner litt an

Diabetes oder Albuminurie, keiner war in heissen Län-

dern stationirt gewesen oder hatte eine Infeetienskrank-

hdt, noch überhaupt eine seliwere Krankheit durch-

gemacht. Es blieb also nur das Trauma als I'rsaehe

übrig. Wie wirkt nun dasselbe? Wenn man auch

keine maeroseopisebe oigaaisehe Veritodemog des Gehirns

in des Verf.'s Fällen annehmen kann, da dfe Odlimer*

schütterung jedesmal nur leicht erschien, so nimmt er

doch eine Moditication der nervösen Zellenclementc an

ohne bestimmten organischen Cbaraeter, da sebliesslich

jedei functionellcn Störung, auch der leichtesten, eine

organische Läsion entsprechen muss. Ks sind dies nach

K. hiäto-chemische Liisionen der Nencnzellen, die der

GtbimerMb&ttorung an Grunde liegen, somal die ersteren

L'äsioncn auch mit Circulationsstörungen einhergehen.

Nach einigen Autoren wäre die folie traumatique nichts

anderes als der gewöhnliche Wahnsinn, und das erlit«
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teoe Trauma kommt nur als Gelegenboitsursach« inso-

fom in Bflrarht, als fs t'in<"n loi-ii-, :)iii:'^ri> rrsistentiae

schafft, aUo die Uetr«0cn(lcn zur Erkrankung disponirt,

velcho, fallt die letetereo hereditär belastet sind, un-

veigerlieh sich eaiiriekelt. R.'s Beohaehtungcn stütxeii

diese Ansichl nicht, f!a bei ihm Ifcri^ditiit niisziiscblio'NSiMi.

deren Bedeutung nacli seiner Ansiebt, der wir sclir bei-

pflichten, nicht fibertrieben Verden sollte. FQr seine

Kranken blieb nur das Trauma als aoiuschuldigcudc

Ursrich'-' iihrifj. - Kmilioh erläutert Verf. di<- Fest-

stellung der Dienstbcscbädiguug in deui Einzelfall.

Diese Fesstellung kann leicht sein, wenn die Gehirn*

ersrhiitterung schwer und die Erki.utkuiigssyiiii)l('ine

sii'li in uiiuuterbriiehener Folge aneiiianiJerreilien, schwer

dagegen, wenn der Unfall selbst leicht, und die Kraalc-

heitszeicben sieh erst spät entviekeln. Pur diese Fälle

erweist sieh das (also auch in di r fi n; vischen Armee)

übliche Verfahren der dieiistliehLU rVstst«:llutig jeder

ciuzelncu Dicnstbcächi'diguug, ad sie leicht oder schwer,

durch alsbaldige ProtoeollaufiiBbme und antliehea Zeug-

niss als nutslicb. Jedenfitlls verdienen die Fälle von Wahn-

sinn in Folge von Traumen das re;;stf Inten s^'" seit'-ns

der SauilaLsüffizicre. Allgcuieiue Regeln iiir die Behand-

lung dieser Fälle lassen sich noch nicht aufetelleo.

Joder Fall ist für sieb »i prüfen.

Sperr (12G) berichtet über 21 Miinner, welche

in einem Zeitraum von 11 Jahren aus dem Militär-

dienst in die TOn ihm geleitete Anstalt als

geistig erkrankt üherführt worden sind. Von diesen

21 zieht er aber drei Leute wieder ab, von denen zwei

wohl Psychopathen, aber keine Geisteskranke waren,

während der dritte an angeborenen, vor dem Eintritt

in den Militärdienst ebenso .schon vt-rliandencm

Schwachsinn litt. L'nter den 21 waren 10 Recruten

und 11 ältere Leute, bezw. 1 Ofticier, 2 Unterofüeicre

«od 18 Gemeine.

Die naeb obigem Absug bleibenden Leute thcilt 5^

in a) Leute, welche entschieden durch die Sehiidlieli-

keit des Dienstes krank gemacht wurden, und b) Leute,

welche mehr oder weniger suflUlig iriihrend eines

Dienstes erkrankt sind. Zur ersten Gruppe gehören

6 Reeniten, 3 ältere Leute und 1 Offtcier, zur zweiten

2 llccrutcn, 6 ältere Leute. — Die eigentlichen Militär-

pqrdiosen zeigen swei Kraokheitstypen, den Typus der

Exaltalinn und den der Depression. Die maniacalisch

Kranken erkranken erst nach wenigstens acbtwöchigcr

Dienstdauer, woraus Verf. scbliesst, dass bei ihnen mehr

die kSiperUcben Strapasen, die pbTiiadie Ekmüdung

als ätiologisches Moment anzuschuldigen ist, während

die melancholisch Verwirrten in den ersten Tagen des

Dienstes erkrankten, so dass Verf. bei diesen hinsidi^

lieh der Entstehung der Erkrankung pgftkSmium tSa-

flflssen, der Entfernung von Hause, dim Fintrilt in eine

fremde Umgebung, unter rohe Cameraden und Vorgesetzte

etc. die Hauptschuld beimissi Zu lefaterer Gruppe ge-

hdren 8 Leute, von denen 5 20jährige Seerutan sind,

die zum ersten Male Dienst thun, niei.st zum ersten

Male vom Ilause fort sind. Freilich gehören zu dieser

Gruppe aaeh 8 Gediente, xwei von diesen waren jedoch

Trinker und der dritte litt an petiodiaehen Geistes-

stSrungen; bei allen dreien traten also gewisae eon-

plieirende Krankheitsursachen hinzu. Immerbin glodiea

die Kranken der melancholischen Gruppe bezüglich der

Erscheinungen, der Entwickelung und des Ausgangs dci

Psjrebow aidi derart, dass ans der Aehnliefakeit des

Krankheitsbildes auf die Achnlichkeit dCr Krankbcitl-

ursacbeu geschlossen werden darf.

Ehe man jedoch die Fkige eiGrter^ was diws Leute

krank gemacht, rouss man folgenden Grundsats iedenkeo:

Wenn .len>anrl durch einen Vorgang krank wird, der

der grossen Mehrzahl der das Gleiche erlebeodeo

Menschen ntebt schadet^ so ist es wahrschnnlieh, das»

der Betroffene sehwlober beanlagt, weniger wider-

stan(KriIiig gewesen ist. Und thatsächlich konnte Verf.

fast bei allen .seinen Kranken eine deutliche ererbu

Disposition so geistiger Erkrankung nachweisen, die

übrigens auch bei den Kranken selbst in einem psyehc-

pathisehen, d. h. gemülhlicb zarten, .ängstlieh-schüch-

teruen Wesen zu Tage trat. Bei einer solchen schweren

Disposition bedarf es im ungewohnten Hilitärdienst nnr

noch geringfügiger üelegcnheitsursaehen, um die Krank-

heit /um \ustn-uch zu bringen. — I?i i den maniacallseb

Kranken war diu ererbte Disposiliou nicht nachweisbar,

beide waren aber sehr ehrgeisige Leute.

Bezüglich der Behandlung ist Spcyr auf (irund

seiner Erfahrungen auch hinsichtlieh der melancholisch

Verwirrten für ciue Anstaltsbebandlung, welche für die

manialisch Erkrankten natürlidi siebt fraglieh sein

kann.

Seine melancholisch Verwirrten genasen um
sicherer und rascher, je eher sie in eine Anstalt ge-

bradit wurden. Alle Deftfimirten wurd» in*s Bett ge-

legt und möglichst ohne Narcotica behandelt. So heilte

die Manie in 6—7 Monaten, die Melancholie innerhalb

8 Monate.

Li die Gruppe der mehr zufälliger MilitärpsrchoseD.

2 I?ccruten und fi länger gediente Leute betreffend,

fallen eratens 2 Leute mit Epilepsie behaftet; zwciteiu

S ao Psralfse Leidende, endlieb 4 Akoholiker, bei

denen allen die Strapazen und auch woU die Bieesse

des Militärdienstes eine grosse Schuld tragen, wenn auch

niemals die alleinige.

Verf. constatirt hiernach: Neben mehr zufällig iffl

Dienste ausbreebenden Psfobosen, werden andere, denen

alsdann mit grosser Wahrscheinlichkeit eine schwere

Disposition zu Grunde liegt, direct durch den Dienst be-

dingt. Dies ist in der deutschen Armee ebenso.

Wie kann man diesen geistigen Eritnnkiui|Mi im

Mililärdien^t'' Yorheupen ? Spcyr ist der Ansieht dasi

in dieser Hicbtung die üausörzte den Aushebuagseoai-

miasionen amtliche Mittheilung maehen sollten, wenn sie

bei Stellnngqpllifliitlgeo, oder qmter bei noch Dienst-

pflichtigen Geisteskrankheiten, Epilepsie etc. bemerken.

Ferner soll alsdann die Bestimmung, dass nicht nur be-

stdiende, sondern «ndi 8bentandene GeisteskranUmt

dienstunbrauchbar macht, streng befolgt werden, wenn

Verf. auch sehr richtig auf die Härte dieser, das alte

Vorurtbeil scheinbar bestätigenden Bestimmung hinweist

dass jeder, der ebnul eine Gejsteskrankhsit QbeKStaodcn

habe, nun zeitlebens minderwerthig sein müsse, wäh-



TiLLARBT, ASMBIHTOIBMB UND ARMBIKRAIIKHIBITBI. 619

rend sieher Beispiele vom Gegentheil vorhomnieD. —
En'llicii woist Verf. bei den nach seiner Annehi b«-

^^ondcrs uiittr den Kccniten ^•Mr'iion F.üloii von ge-

uieiner Öimulaiion — worin wir ihm beiplUchkn — , da-

rmuf hin, daM Zeidien von GeisteattBrung eben nidit

iunner als Simulation gedeutet werden sollten, weil sich

bei manchen Krankt'ii dtr Ansliruch der Psycliop.ilLie

durch zweckmäßige bclianiilutig noch vermeiden liiAät.

Beeker (137) ipiiebt im Allgemeinen nls Brgeb»

iiiss seiner Untersuchungen aus, dass in den meisten

Källen von (leisteskrankheiten bei Soldaten die Betref-

fenden entweder schon vor der Einstellung Zeichen be-

stehender Geiateskrankheit aofwieaen, oder daas ea sich

um psychopathisch Veranlagte handelte, ferner, dass

dem Dienst selbst die eigentliche Schuld an der Kr-

krankoBg nicht zuzuschreibeo ist, sondern doss er meist

nur eine siiAHif» GelegenheitraxBaehe aum Anabmeh

der schlummernden Geisteskranl<lir!t hüd-t. Ein ge-

sunder «rüstiger" tieist icanu Anstrongungea aoahatten,

denen ein knudtbaft venmiagter (psychiaeb minder-

werfliiger) onterliagt

Santini (128) verlangt, vas eigentlich selbstver-

ständlich, die grüssle Aufmerksamkeit bei Fest-

steltuDg der körperlichen Tauglichkeit, ins-

besondere sei «neb auf etwaige Zeiohen, die

Verdacht auf Tiiberciilose wecken, zu achten.

Dass coustatirto Veränderungen an den Lungenspitzen

für Tabereulose von grösserer Bedeutung sind, wenn aie

einadtig und dauernd abd, «Ire besflgUeb der Eb*
seitigkoK noch erst zu beweisen. Richtig ist. das.s die

Tnbeaeoloae im Initialstadium sehr häufig nur eine äpitse

befiOlt. Naeb dem Verf. sollen die geringst«! Ter-

Saderangeo des Athmungsgeraoaebes in den Langen«

spitzen einen Verdacht auf Tuberculose rechtfertigen,

wenn er auch dem prolongirten Eispirium und der

saeeadtrten Atbmnng, die in venebiedenster Weise er-

kl.ärt werden können, diese Wichtigkeit nicht beilegt.

Verf. schildert dann die Zeichen der Tuberculose, die

Nothwendigkeit, verdüchtige Leute häutiger zu uoter-

aaehen, hn Ange an behaltni, da eine lange Zeit

latente Tuberculose doreh eine Gelegenbeitsursache,

wie i. B. eine Influenza, plötzlich manifest werden

kann. Der erblichen Belastung soll natürlich auch die

grSsate Aofinerkaankait geadienkt werden, avoh rind

alle, welche eine Disposition zur Tuberculose haben,

nicht auszuheben. Reichen die Symptome zur Aus-

schliessung nicht aus, so ist der Manu zu beobachten,

aneb sind wirUidi YerdiditigB au iaoliren, niemals aum
Dif-iist hei der Maschine, auf Torpedobooten, als Kranken-

warter zu verwenden. Auf den Schiffen ist die Isolirung

natürlich noch strenger durchzuführen, scrophulöse und

Ijmplutiaebe Indhriduien sind anasnraogiren, TubereulSse

sind an Bord nur ausnahmsweise zu l'elisscn, eventuell

ist ein besonderes Specialscbiff herzurichten. Da in

Bnropa alljährlich mehr als eine Million Menschen an

Tuberenloae atirbt, und man nadi Heller in «inem

Cubikc-Mitinieter J'piitntn über eine MiUi'in Baiillcn

llndet, während mit einem Hustenstoss derer äUtXMJÜO

angevolfoD werden soUen (vgl. üo. l U), so ist ea Idar,

daai da» wo TubereulSae sind, nur an leieht die Binme,

und je enger dieselben, desto mehr und desto leiebter

inficirt werden. Wenn nun auch der Bacillus an

Gesiindcn nicht haftet, so haftet er aber desto

leichter an der erkrankten Schleimhaut der Re»pi-

rationsoigane, und da Seeleute in Folge ihres Berufes

leicht Krankheiten der Rospiratinnsorgane .acquirircn, so

leuchtet die grosse Wichtigkeit ein, welche in Uinsicht

auf das enge Zusammenleben auf einem Schiff dem Fern-

halten jeder Infeetionsmdgliehkeit bolaumessen ist

Kirchenberger (129) bespricht zuerst die Aetio-
lugie der Venenerweitcrnngen ohne Neues zu

bringen. £r bespricht dann als militärärztlich wichtig

1. Die Varieoeele; sie ist in 88pCt der Fülle

linksseitig und oombinirt sich nur in 6 pCt. der Fälle

mit Krampfadern. WVgen Krampfaderl)ruch> wurden

Dai':h dem Verf. vom Tausend nicht ausgehoben in

Oeaterreieh-Ungam 19,^, hi Frankreieb 16,6, in Eng-

Land 12,7. — Vom Tausend der wegen körperlicher

Gebrechen nach der Einsteilung Wii-derentlassenen gingen

ab wegen Krampfaderbruchs in Oesterreichs (von 1Ö73—80)

jihrlieh im Durdisehnitt 9,5,in Deutaeblaad (von 1878 bis

90) 9. Von diesen wegen Krampfaderbruchs Entlassenen

standen 91 pCi. im ersten Dienstjahre und war dem-

enttiprecheud bei 90 pCt. das Leiden vor der Einstellung

berdta vurinuiden. Dnbedeutendo KrampfaderbrOebe

beschränken die Dienstbrauchbarkeit nicht, grosse heben

sie auf. — 2. Uaemorrhoi'den waren aus auf der

Hand liegenden Gründen in 90 Jahren unter 60000 Re-

kruten nur einmal der Grund der Entiaaiung. In der

preussischcn Armee wurden von 1878 - 88 über 42 .fahre

dienende Unterofliciere als Halbinvalide entlassen. —
8. Yarieen entstdien bei angestrengtem Gehen, Stehen,

d. h. bei denjenigen kSrperlichen Anstrengungen, welche

die Blutanstauung im Gebiete der Femoralis begünstigen.

Auch Druck auf die Saphena (durch Bubonen) erzeugt

Yarieen, deren Entstehung aueb dureh EntsOndung in

der Umgebung der Yenen befördert werden kuin. Da
von 221 wegen Varicen ont.iugliclicn Recniten 58 pCt.

über 166 cm gross war, so sind, was auch a priori ver-

atindtieb, grosse Leute mehr zu Yarieen dispomrt, ala

kleinere. Die Unbraucbbarkeit wird, obwohl es Fälle •

sogar hochgradiger Varicen giebt, die gar keineSyniptome

machen, bedingt durch Gefühl von Schmerzen in den

Beben, leiebtea finnfldeo, SehnerMn bei fortgesetstem

Gehen und .Stehen. sehliessUeb Fuaigeaehwüre. Eczem

und Uedem, die oft zur Sclerosining des Ilnti ihaut-

bindegewebes führen. — Wegen Varicen wurden für

untauglich erklärt

in Frankreich in der Zeit von 18SO~69 19,86 vom
Tausend der Uiilersuchten,

in der Schweiz in der Zeit von 1875—84 8,00
vom Tausend der Untersuchten,

in Italien in der Zeit von 1874—78 5,00 vom
Tausend der Untersuchten.

In Oesterreich waren von 1870—90 bei 30,2 vom

Tausend der als untauglich Ausgemusterten Varicen

naehgewiesen. In Deutschland kamen von 1882—88
14,3 vom Tausend der Unbraui'hharen dieses T.eidens

wegen zur ülntlassimg, auch waren in diesem Zeitraum

83,6 der HalUovalidea and 86,8 der GanaiavaUden mit

dieaem Leiden behaltet

uoogle
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Rittershausen (180) bespricht die Schwei-
lang am Torderen Tbeile des Mittelfusscs,

welche man bei neueiiipestfllt.n I.etitrn, ,i!>fr erst dann

beobachtet, weuu ^ie iu die Luiiipagnic tinrangirt sind

und mit den alten Lentea tiuanunen bei wachsender

Körperbelastung durch Gewehr und Gepäck zum Com-

pagnieexerciren. zu weiteren MärsL-hcii und zu gW.sseren

UebuDgen im Gelände heraDgcuummeu wcrduu. Alte

Leute werd» nur selten betrofllBn, und dann stets

solche, die untweder kurz vorher l.Ui^'crc Zeit krank

oder abconiuiaudirt gcweseu waren. — Bei den Kranken

ist in den leichteren Fällen die Gegend einiger Mittel-

fbssknodien, in den mittelsdiwersn die ganie Tordare

Iiriifti- des IDttelfusses, in di'n schweren der ganze

Mittelfusa bis zum Beginn der Zehen hinab und bis

auf die Fusswune! hinauf deutlich geschwollen.

Sehmenbaftigkeit auf Draek besteht nur an den dMf

runter belegenen Knochen des Mitt^-Ifusses, gewöhnlich

am zweiten und dritten, zuweilen am dritten und

ierten» selten an einem dieser Knodien alUeln, nie-

mals aber am ersten oder fQuften Knochen. Immer ist

an dieser Stelle flic GesnimuschwcUung die stärkste,

und durch die gcschwoUcuen Weichtheile hindurch lässt

sieh bei einiger Uebung meistens eine härtere flach-

hügelige Schwellung fühlen, dif unmittelbar dem

KncM-hen aufsitzt. Die Entstehung d's Leidens erklärt

Verfasser folgendermaa^sen : Beim Marscbiren tritt bei

jedem Schritt ein Augenblick ein, wShrend dessen das

ganze Gewicht des mehr oder weniger durch Gepäck,

Waffen etc. belasteten Körpers abwechsi lud nur auf

einem J*'usse ruht. An dem gerade belasteten Fusse

eoneentrirt steh der Druck dieses Gewichtes auf die

vordere mittlere Gegend des llittelfuases. Die ver-

hältnissmässig dicken und breiten Köpfchen der Mittel-

fussknochen, die ausserdem durch Gelenkbänder ver-

stirkt imd, welche sonst einen starken Stoss sdion

aosbaKen, rerschmälern sich aber gerade an der Stelle,

WO der stärkste Druck einsetzen muss, selmi-ll, und

gdien iu eine zieuilicb scharfe Knocheokante über,

gegen welche die dieselbe Qbeniebende Kneohenbaat

scharf angedrückt, also auch heftig gereizt wird.

Während die gedrückte Haut des ganzen Mittelfusses

teigig anschwillt, bei geeignetem Verhalten sich aber

inneibalb weniger Tage wieder snr Normalen smück-

bUdeti reagirt das gereizte Periost durch eine schnei!

TClkuScbemde Neubildung, die sich zwar auf wenige

Centifflcter bcsclu'änkt, aber im günstigsten Falle nur

sehr allmillg wieder sorückgeht, oft enielt man über-

iianpt keine völlige Heilung; zuweilen bleibt trotz

Allem jene Knocbenaullagerung als ein flacher Höcker

dauernd bestehen. Auch eine erii$hte Reizbaikeit des

Periosts bleibt oft noch lange bestehen und fOhrt bei

zu frühen Versuchen neuer Anstrengut;^ 7u hartn-ioki-

gcm Rückfall. Ifan muss also, so viel wie irgend mög-

lich, die fintstehniig dieses hartaiokfgen Leidens ver-

hüten. Ereignen sich bei einem Truppentheil eine

Anzahl solcher Fälle glejehzeitig oder kurz hinterein-

ander, so ist dos eine Mahnung, das Tempo der Aus-

bildung zu miaaigen, in der Zunahme der Ausdehnung

des Eserdrens, der Uffsche nnd der FelddienstÜbangen,

in der Vermehrung der Belastung der Leute bei dieMta

Dienste noch langsamer und gleichmässiger wie bisher

vorzugehen. Naun-nllich sind die zwischen solchen

Uebungen liegenden Uuhepauseu euispreclieud zu ver-

längem, ehe au neuer Anstrengung der Ffisee fiber-

gegangen wird. E.S beruht last ohne Ausnahme die

Trsache dieser Krankheit nicht darin, dass der äussert

Dienst für diejenigen Leute, die krank werden, eiue zu

grosse Anstrengung ist, sondern dasa er eine »Dgewehnte

Anstrengung, eine relative Ueberanstrengung und Vch'v

ticlastung für Einzelne darstellt. Die Krankheit dürtu

sich also vermeiden lassen, wenn man diese Leute noct

sorgfiltiger traintren kann. Anafi^di der Behandlung

ist es wichtig, die Krankheit in ihrem ersten Erstehe«

zu entdecken, da alsdann eine vcrhältuissmässig kuiae

Zeit, ein bis zwei Wochen, genügen, um die eotsQad-

liebe Reisung rollstindig zu beseitigen; hat sich aber

sehnn eine knöeli.nie Auflagerung gebildet, so wird

jene Zeit verdoppelt und verdreifacht Es kommt al$o

darauf an, diese SBOekeDUldong dadurch m verllindem,

dass man den Erkrankten m^lichst bald weiter.::

Schädliehkeiten entzieht und einer consequenten Ik-

handlung zuführt Man muss auf die Leute achtes,

die einen Fuss sn schonen beginnen, und die Füs»«

aller Leute regelmässig durdi die CorperalaebaltBführer

besonders besichtigen lassen.

Zwei frühere Beobachter haben das Leiden als

Entzfindung thetlsderSehnensdiriden, tiidls der Binder

zwischen Mittelfuss und Zehen aufgefasst. Nach dem

Verf. ist bei diesem Leiden stets eine Knochenhautent-

zünduug vorhanden, die Sehnen der Zehenstrecker sind

gewöhnlich Irei von Entsflndung nad nicht minder der

Handapp.irrit des Fusses. Daber Ist die Krankheit aU

«Kiiochenhautentzündung am Mittclfuss" zu

bezeichnen. Da aber immer ein Oedem mit der Knochen-

hantentafindung ebibeifeht, die ibrerseitB wegen ihres

tieferen Ktaes nicht immer deutlich nachweisbar i>t.

so kann man auch die Bezeichnung .(Jedem des

Mittelfusses" gelten lassen. Am besten würde es

sein, wenn man diese Zustinde unter der Bezeiehnung

„Marschge schwulst" zusammenfmen Vnd von den

übrigen entzündlichen Vorgängen am Fussc trennen

wollte.

Neebe (181) empfleblt gegen Sohweissfuss

die ruhe S.ilzsäure. Vorher wird bei empfindlirhea

Füssen 8— lU Tage laug ein Streupulver angewendet

Man giesst rohe Salzsäure in eine fainieiebend grosse

(Porzellan., Gbs-, Stdngnt-} Sohale und taucht die

Hacke zuerst 5, dann mit der Fusssohlc noch 10 Mi-

nuten ein. Daun sorgfältiges Seifenbad mit warmem

Wasser. Schmerzen sollen nidit entstehen, das Bad

irt also auszusetzen, wenn Schmerzen entrtchen. FQsf

bis acht Bäder in Zeiträiiin»'n voil H - 4 Tn^en genommen

genügen. Wir halten diese Behandlung des Schwei»-

fnsses fOr eto berdsches Mittel, wenn aber Verl weito^

hin als ein zweites probates Verfahren gegen Schweiss-

fuss eine tilgliche Einpinselung der Sohle und Zwischen-

zehenpartieen mit lOproc. alcoboUscber Argentum oi-

tiiettm-L8sung empfiehlt, w wollen wir ihm gern sa-

gebeo, dass das Mittel reebt wiritsam ist, denn, wenn

Digitized by Google
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er die SebwefesdriiMO durdi Aetniny »iii8el»t {hrw

FTpithels beraubt und sie schliesslich zur Verödung

liringt, tödt«t — und dies ist &<^h die alititiigc Wirkung

seines Mittels — so muss der Fuss natürlich zu schwitzen

aufbSreD, das Verfahren aber ist genau gleiehvertbig

tnit der Methodi-, nnrii der ich. um ein Hühneraugp zu

<^ntf<»rni'ii, den bi trP!lVti(]< ii Zoh abliacke. — Die Be-

handlung des Scbwcissfusses muss deu Schweiss un-

scbidlteli machen, seine Zereetaung in die sehldlichMi

flüchtigen Fettsäuren verhindern, nicht aber die ScbweiM-

absonderung unterdrücken. Kein Mensch weiss, ganz

abgesehen von dem bekannten, Ursache und Wiricung

enrecbseladen Aberglavim der plötiliehen Dnter-

drückuiig lies Schweissfusses, wie der Oi^ganismus auf

den pli'itzlicben totalen Verscbluss einer so ^<tarken

ExcretioD, vie sie die Schweissfusssecrction darstellt,

auf die Dauer reagiren irird.

T, andgrnf (135) tbciltc einen Fall 1 i n k ssci t i ge

r

Labroung des Serratus anticus major in der

Berliner militiiinttlteben Geeelbdiaft mit, der einmal

dureb seine Entstehung, sodann dureh seinen Verlaof

von Interesse ist. Der am Qnerbaum hängende Mann

glitt mit dem rechten Arm ab, suchte sich mit dem
linken zu halten, vobet sidi der KSrper nm seine Lings-

arhse dn lite und empfand dabei einen in den nächsten

Pagrii sich steigernden Schmerz. Die sich alsdann ent-

wickelnde Lähmung bestand 12 Wochen. Nach Be-

handlung mit dem ftradiseben Strom trat nach der

16. Weehe des Beatdiens der Lähmung Heilung ein,

woraus zu .schlicssen, dass man bezüglii-h der Dienst-

unbrauchbarkeitserklärung nicht zu eilig sciu soll.

Ostmann (186) stellt eine Belnehtang über die

rerscbiedene Häufigkeit der Krankheiten des
äusseren, mittleren und inneren Ohres an und

citirt statistische diesbezügliche Angaben von Schubert,

Ssenes, WagenhXnser, Besold, BQrkner und
Hesse. Stellen wir die von ihm reproducirten, TOn

den genannten Autoren ermittelten Frocent-Werthe zu-

sammen, SO erhalten wir folgende (abgerundete) Mittel-

xahlen: Es entfielen von hundert Ohrkrankheiten auf

a) Krankheiten des äusseren Ohres 23 FBUe
h) n • Mittelohres . . 68 „
o) « „ inneren Obres 7 «

oder, wenn wir b) und c) zusammenfassen:

a) Krankheiten des äusseren Ohres 2S Fälle

b) + c) Krankbdten des mittleren

und inneren Ohres 75 „ *)

Diesen Zahlen stellt nun Ostmanu die aus den

preussiscben Armee-Sanitätsbericbten von 1874; 75 bis

1888/89, d. b. also ana einem Zeitraum von IS Jahren,

entnommen'Mi, die gleirhen Ohrleiden betreffenden Zahlen

gegenüber und findet, dass von -is •.'•i'J f>krankungcn

(in abgerundeten Zahlen) vom Hundert entfallen auf:

a) Krankheiten des äusseren Ohres 74 FUle
b) 4" c) Krankheiten des mittleren

und inneren Obres 96 , ;

*) Anmerkung: Die durch di. Yen-erhimng und
Abrundung der Decimalzahlen entstehende Differenz
von SpCt kann hier nicht ins Gewieht fidlen.

d. h., während bei den Zahlen der Herren Obrenärste

das Verhiltnias von a) zu b) -f c) sich reihilt «ie

1 : 3,2, stellt sich dasselbe Verhältniss in der Armee

wie 1 : 0,35, es ist also fast genau umgekehrt.

Bei dem Versuch, diese grelle Differenz zu erklären,

flUut Ostmann folgende GrOnde an: Zuerrt bedinge

das der Statistik zu Grunde liegende Menschenmaterial,

welches in dem einen Falle sich aus allen Altersstufen

und beiden (ieschlecbtern, im anderen nur aus jungen

Hlnnem von SO—85 Jahren snsammensatze, bewn-
ders deshalb einen rntcrsrhied, weil Erwachsene häu-

figer als Kinder, und Männer häufiger als Frauen an

Krankheiten des äusseren Ohrs erkranken. Sodann

aeint Ostmann, srien in der Armee meehanisehe

Trommelfellverletzungcn häufiger als sonst und daher

die Zahl der Krankheiten des äusseren Ohres grösser.

INeselbe Wirkung bringen die jetst häufiger als früher

durch Baden eneagten(riehtigerwäre vialleidit: gelegent-

lich des Badens entdeckten oder ver^-el-ütnmerfcn) Ohr-

leiden herror. Weiterhin könne die Differenz darauf be-

ruhen, dassdieOhr^eialisten dieErkrankungen des Trom-

melfelles mSglieherweise tu denKrankheiten des mittleren

Ohres rechnen, was Ost mann aueh klinisch für zweck-

mässiger hält Zum guten Theil erklärte sich aber endlich

der aullallende Gegensatz swischen den Zahlen der Speei-

alisten und denen der Armee nach Ostni.mn dureh eine

fal.^ehe Diagnose dir Militärärzte, welche die so häufige

Miterkrankung des äusseren Obres bei den Erkrankungen

des Mittelobrea als die Hauptaaebe ansehen, die letatere

äbersdiSB und daher die Erkrankungen des ausseien

Ohres in ungerechtfertigter Weise vcrmehreu Um diese

Sache plausibel zumachen, weist 0 s t m a u u darauf hin,

dass im Lauf!» der 15 Jahre aidi das Teibiltoiss der

Zahl der Erkrankungen des äusseren Ohres zu der des

mittleren und inneren Ohres dauernd dureh Zunahme

der letzteren vermindere. Letzteres mag ja zum Theil

vilkUeb auf schärfere Diagnosestellung surüekgefilbrt

Verden, dennoch aber protestiren wir ganz eoergiseh

gegen die Ostmann'sche Auffassung. Schon von

Hause aus ist sein Yergleieh ein unmöglicher und

nichts mehr ab ebe Huthmnassni^;. da er niebt veiss,

bis , /u -tt eleiiem Orade die in der Armee zu den

äusseren gerecluicteu Ohrkrankheiten in den Statistiken

der Herren Specialänts sbenfcUs zu diesen oder zu dmien

des mittleren Ohres gezählt «efdeo sind, so übersiaibt

er den wirklichen Hauptgrund für den mn ihm ennsta-

tirtcn Unterschied vollkommen, der darin liegt, dass

in der Armee jeder Fall von Obienkrankheit sur

Behandlung kommt, auch der allerleichteste, während
eine grosse Zahl der allerleichtestcn Ohrenkrankheiten,

d. i. der des äusseren Ohres, im civilen Leben von den

practisehen Aersten odergarniehtbehaadeltwirdund nicht

bis sum^edalisteD gelangt Bei Letzterem werden natur-

gemSss immer die schwereren Krankheiten des inneren

und mittleren Ohres überwiegen, und daher kann die

Armeestatistik in diesem Punkte gamieht mit der von

0 s t III n n n angezogenen verglichen werden. Daherist auch

das wahre Verhältniss zwischen den Erkrankungen des

äusseren und denen des mittleren und inneren Obres

nicht, wie Ostmann nach der Statistik der l^weial-
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ärzte aDoimmt, vie 1:8, sondern ea mann dies in

Wirklichkeit ein duniiau- unl. res sein und wahrschein-

lich sich wie jetzt in der Armee, nämlich wie 1:1'

2

verhalten. Es ist nicht zu vcrgt-s-^eu, dam es heute

auch unter den SanitätsoffSciemi eine grossen Zahl von

geschulten Ohrenärzti-n gibt (Ostmann selbst ist flürar

dcrselljcn) und (fegeben hat. sodass auch dieser Zweig

der Heilkunde in der Armee nicht stiefmütterlich be>

dacht üt, wie es naeh Ostmann's sieher nieht so ge>

meinti-n AeussiTuiiKen s I • 1. könnt«.

l)er>i'lhe (I.'57'i hd ein^' Arbeit über örtliclics

uüd zeillichi.'s Vurkommen der Uhrenkrauk-
helten in der Preussisehen Arme mit erstava-

lichslem Kleisso geschrieben, jedoch ist viel an derselben

auszu.sctzcn. Zunächst weiss Verfassi r nicht, was ein

Coordinatensjstem ist, denn sonst würde er uicht die

Häufigkeit der Ohrenkraokbeiten in den einxelnen Amee-
corps in einer Curve darstellen. Bei einem orthogo-

nalen Coordin.itensy.stem müssen die auf die Abscissen-

adiM eingetragenen Abs<:bDitte völlig glcichwertbig sein

(wie s. B. die deahalb aneh gleichmSssig ra 80 Tagen

berechneten Monnto eines .Iahrps\ was man dueh von

versehiedenen in vcrschiedeucu Provinzen garnisoniren-

den Armeecorps, deren Reihenfolge noch dazu ein rem
äusserliches, willkOrliehes Moment ist, keineewegs be>

haupten kann. Ferru r st.-üt Verfasser die H'iulipkcit

der Uhreukrankhciteu kartographisch dar, unterscheidet

danach einen westlichen, einen mittleren und einen

östlichen Bezirk, verfihrt dabei aber mit solcher Will-

kür, dass er 2 Arraeecori:'S 'IV. u. V,). die allerdings

absolut nicht in seine Eintheilung passen, die darum

•ueh keine ist, emfaeh auslisai Wenn man sich die

Sache so leicht macht, dann ist es auch leicht, Statistik

zu treiben, al)er auf diese Weise erhält man keine gün-

stigen itcsuliate. — Mit colossalem Fleias hat Üstmann
die Zahlen des Zugangs an Ohrenkrankheiten von 67 bis

87/88 berechnet Danach erkrankten pro .T.ihr \on 1000

Hann im Mittel 8.9 Manu an GchijrleirJen. Das 1. Armee-

OOips steht mit 12,7 pM. als das ungüusligsle, dasm mit 6,8 pM. als das beste da. Zeitlich steigert

sich im November (Recrutcn), im Januar (Witterangs-

verbältnis.se) und im Juli (Baden, Schwimmen) der

Zugang. Letztere Steigerung ist nach achtjährigem

Durehsehnitt (78/?9->87/88) die weitaus grtaste.

Frölich (138) gicbt eine L'ebersieht über die

Sterblichkeit im österreichisch • ungarischen
und im dentsohen Heere, die nieht uninteressant

ist. U. A. licbt er hervor, dass es im Deutsehen

Heere foliiie Kri' w^iinarine) imeh vor TiO Jahren gegen

13,8 pM. der Iststärke Todtc im Jahresdurchschnitt ge-

geben hat, in den beiden folgenden Jahnehnten 9,5pH.>

darauf 6,5 pM . iu rit-n siebzi^^er Jahren 5,7 pM. uod in

den achtiiir» ! .Lihr'-n anfimtrs 4 i'M. und zuletzt .sopar

nur !i,5 pM. darnach hat das deutsche Herr durch Tod

Torloren in den siebsiger Jahren gegen 9000 Mann

j ibrlirh. dann 1800 und am Ende der achtziger .lahre nur

l(iU«J Mann — sodass dem deutschen Heere jct;'t 400 Mann

jährlich mehr erhalten bleiben als vor 2 Jahrzehnten.

Im österreicbisch-UDgarischen Heere sind während

des 4. Jabnehntes jOriieb 98 pM. der HeeressOrke ge-

storben, im folgenden Jahrzehnt 17,5 pM., in den ^ieh«

ziper Jahren 12.8 pM., endlieh in den achtziger Jahr*!.

anfangs 7,S) pM. und am Ende 6,3 pM. Die abnoluv-'j

Sterbesübni liegen fOr das siebente Jahncebnt aw isehea

8000 und 4000. im .\nfange der achtziger Jafate

iwischch 200U und 3000 und am Ende der achtziirer

Jahre bei lÖOO, so dass in zwei Jahrzehnten die Sterb-

lidikeit um etwa 1700 Manu gefollen ist

Die TodesfiUe sind darnach im österreichisch-

ungarischen Heere viel z.ahlreicher als im deutschen:

aber sie nehmen auch alljährlich in jenem Heere viel

betrtditlidier ab als in diesem. Seine Ertrteraagea

fShren den Verf. zu folgenden Schlüssen;

1. Die Sterblichkeit hat im Laufe der letzt^R

Jahrzehnte in beiden Heeren beträchtlich abgenommt^L

Das Ssteireiehisdi-ungaiteebe Heer bat jUvthdi gegen

900 Todesf-Ule mehr als das deutsche.

2. Ad der allgemeinen Sterblichkeit bat diejenige

nach Krankheiten den Hauptantbeil. Auch diese i»t

in beiden Heeren im Laufe der Zeit erfaeblleb trer*

mindert. Im i'sterrei'-hiseh-nnpari-chen Heere creipofr.

sich nach lü-ankhciteu (iucl. Üflisiere) noch 100 Todc»-

fSUe mehr als im deutsehen (hi dessen Statistik Offimeit

nicht enthalten! lief.).

3. Die Lungenentzündungen liabi n si -h im deut-

schen Ueere nach ihrer Zahl vermehrt und nach ihrer

SterblieUceit auf derselben absoluten H5he gdialten.

Im östcrrcichisch-uugarischeu Heere haben sie sieb ab-

solut vermindert nach Zahl und Sterblichkeit.

4. Die LuDgensucht bat sich im deutschen Heere

der Zatil der Eiknnkungen nach Yennehrt, iriDnund

die Todesfälle absolut (um 100) seltener geworden sind.

Im österreichisch-ungarischen Heere ist die Lungonsucbt

nach Zahl und Sterblichkeit absolut vermindert.

5. Der Darmtypbus ist in beiden Heeren seltener

geworden, besonders i'i' r im österreichisch-ungarischen

Heere. Hier kommen ')<MJ . dort 170 jährüebe Todes-

fälle weniger vor als sonst. £r ist es, der sich in bei-

den Heeren an der Abnehme der natBilieheii Sterb-

lichkeit am meisten betheiligt.

lli-rzu wollten wir nur zu 4. bemerken, dass die

YcrmcUiuug der Erkrankungen an Lungensucbt in der

deutschen Armee nur eine scheinbare ist, es wird nur

besser und srhäffer diagnostieirt. wie die bedeutende

Abnahme der Todesfälle schlagend beweist.

Im Beiheft zum Hil. Wochenblatt (189), welches

die Selbstmorde in der Preussisehen Armee
behandelt, wird di Thatsacbe erörtert, daj^s mit

fortsehrei te nder Cul tureu t w i ck el u ng in fast

allen Staaten die Selbstmorde zunehmen.

Rasse, Religion, Culturentwiokelung und auch die

Jahreszeit Oben ihren Einfluas auf die Häufigkeit der

Selbstmorde aus. Da die g-ermanisehc Rasse eine

grössere Neigung zum Selbstmord hat als andere Kassen,

so darf man sieb nieht wundem, dass hi der Sster-

rcichiscben und deutschen Armee die Zahl der Selbst-

morde grösser ist als in anderen Heeren. Dass die

Eigenartigkoii des militärischen Lebens die Selbstmord-

»ffer eihSbi ist ftigtos, jedoidi kemoMa Midere Faetoien
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hinzu, veldie dieseo Ftetor io der dentschen Arme«

verstärken oder wirksamer machen. Einmal lii ^' n in

E)eut.schlai)H die Tnipp-n in den SUidtcn, und in der

StadtbevölkoruQg ist an sich der Selbstmord häufiger

als In der Laiidbev91lteruo|^, ja in einselnen SUUlten

mit üher 100 000 Einwohnern erreichte die Selhmord-

y.iffor dieselbe Höhe (über 6: 10000) wie in der Armee

(G,3 : 10000). Es fehlt in der Armee auch am Schutze

der Ehe, da unsere Mannsdiatt im Ganien als unver-

^ 1 «nrathet gelten kann, und ferner ist zu berücksiehtigon,

ciass die dienende Claase in der Civithevölkening am

stärkstem mit Selbstmord bcia^ut ist, und grade die^e

Claaae ist am eisten mit der Armee Terfleiehl)ar. —
Geisteskrankheit, im Civil eine häufige Ursache (28pCt.),

spielt in der Armee lanpe nicht diese Uullc (7 pCt.),

dagegen ist Furcht vor Strafe in letzterer ein häufiges

(81 pCi) HotiT, im CivU ein seltenes (8 pCL) Uiss-

handlung war in der Armee in nur l.'i pi't. i!cr Fälle

der Grund des Selbstmordes. (Zu berücksichtigen ist

übrigens auch, dass in der Armee jeder Selbstmord als

soleher rar Anzeige kommt, vas Im (ädl niebt immer

der Fall sein dürfte.': rtittniflloierc liefern unicefähr

die doppelte Zahl der Selbstmörder als wie Ueireite

und Gemeine. In das erste Dienstjahr fallen etwa swei

Drittel der Selbstmorde der Gemeinen. Seit einer Reibe

von Jahren nimmt die Zahl d>'r Selbstüntnlc in der

Armee ab und wird in der deutschen Armee nach

Tginffihiiing der sweijährigen Dienstieit vehl noeb weiter

abnehmen.

Lagneau (144) hat vers\icht, die in den letzten

hundert Jahren durch Kriege verursachten

Meoschenverluste der französischen Nation

festsottellen. Es ist dies eine beebintereasante Arbeit,

zu deren Herstellung er eitj gutes Qucllenmaterial be-

nutzt hat. In dem was wir nachfolgend wiedergeben,

küonen wir die vom Verf. citirten Gewährsmänner nicht

angeben und verweiaen dieserhalb auf das Original. —
Im Beginne der Revilution war die französische Armine

höchstens 120 000 Mann stark. Während des Jahres 17i)3

wurden 1 880 OOOVann einberufen (nachThiers 1 900000).

Ein Drittel soll von diesen am Leben geblieben sein.

Nach den gPmä-isii^liTi Ansi.-h1eii \iTlor die I''-publik

von 1789—1800 mehr als eine .Million Einwohner.
— Bei der Yottsaihlung im Jabre IX (1800—1801)

waren nur noch 677 698 Soldaten vorhuin!' i;. (Beziij;-

lieh der geltend gemachten Fehler d- r Aii^^hIm u müssrti

wir hier wieder aui das Original verweisen.) Was

bat das Consulat und das erste Kaiserreiöb Frankreieb

an Menschen gekostet? Nach Thiers opferte Napoleon

1 Million Menschen auf den Sehlaehtfeldeni, ebensoviel

nimmt Itichet, wohlverstanden als von 180U — 1815 nur

auf den Sebladitfeldem getödtet, an. Da aber die Ge-

tiidteten k i im
,
des * i- sammtwlttStes ausmachen, so

hat Xapi.li ou 000 000 Menschen geopfert. - - [Von

den Verlusten einzelner Schlachten rccapitulirl L. nach

Thiers iMgende Zahlen: Die Franzesen verloren (todt

und verwundet) : bei Tengen '2^)00, Kckmühl 2')()0,

Saragossa 8000, Saeile 8000, Hanau 3000, Areis-^ur-

Aube 3000. Fere-Cbampenoiso 8000, Toulouse 3500,

Jena 4000, Tanagona 4800, Scbwardino 4800, Vittoria

5000, Paris 6000, Smolensk 6500, Austerütz 7000,

Auerstädt 7000, Friedland 7800, Dresden 8500, Eylau

10 000. Craon und Laon 12 000, Bautzen 13 000, Ess-

ling 15 500, Lützen 17 500, Wagram bis 18 000, bei

Watertoo bis 28850, bei der Hoskowa 80000, bei

Leipzig 65 000. Diese Zahlen sind ungenau und geben

nur eine ungefähre Vorstt llung. Marb^t sehät?:! z. B.

den franzüsi.schen N'erlust bei Kylau auf 20 000, davon

10000 todt Seitske schätzt den liranzSsisehen Verlust

bei Bautzen auf 25 000, davon 8000 todt. etc.] Von

den 400 000 Mann, welche 1S1'2 in Kiisslatid einmar-

schirten, sind nach Gourgand nur 127 OUO, nach Segur

nur 60000 zurflekgekehrt. Danach rief Napoleon 1818

1 140 000 Mann zur Fahne (ohne Nationalgarden). —
Alles in .Allem stellt sich von IROl— 1815 ein Total-

verlust von 2 000 000 Mann herau.s. Hierzu kommt die

weit grSsaere Sterblichkeit der fibrigen BevSlkenmg, die

natflrlieli durch die Kriege indireet leidet und di ren

Mortalität daher wächst. — In der Periode 1815 bis

1851 gab es nur kleine Kriege von wenig Eiafluss auf

die Sterblichkeit 1846 war die Sterblichkeit in der

Armee = 19 v<iiti Truiscnd, in der Bevölkerung von 20

bis 28 Jahren nur 15 vom Tausend. (In der fran-

sSsiseben Armee waren aber damals auch sehr riele

alte Werbesoldaten, daher alse der Vergleich nicht

passt. Ref.) Allerdings kommen au< h in dieser Periode

einzelne Phasen mit grösserer Sterblichkeit vor. So

Terursaehten die in den ersten Jahren der Oceupation

Algiers dort herrsehr-nden Surnpffiuber eiue grössere

.Anzahl von Todesfällen und die Stcrblichkei* der fran-

zösischen Armee stieg daher von 1831— 1845 auf durch-

sdinittlieh TS rom Tausend pro Jahr; in der Prorinz

Algier selbst betrug sie 1840 170 vom Tausend, 1847

nur noch 21 vom Tausend. General T'aixhans stellte

1846 fest, dass die Sterblichkeit der männlichen Be-

vSlkerungsklasse im Alter von 80—88 Jahren 15 auf

Tausend betrug, die der Armee in Frankreieb 19 auf

Tausend, die der Armee in Algerien G4 auf 1000. —
In die Periode 1851 bis 1870 lallen der Krimkrieg

(1854—56), die Kriege in ItaUen (1859—60), Cnüna

(1860—61), Meiico (1862-66).

Wichtig für die Feststellung der Mortalität ist, dass

durch Gesetz vom 22./24. 1. 1851 die Aufstellung eider

regelmassig fortzuführenden Heeressaaitatsstatisük vor-

g( Nehrieben wurde, welche auch wohl in den anderen

Ländern die Aufstellung einer solchen veranlasst hat,

in Frankreich allerdings aber erst vom Jahre 1862 ab

Teröffisntlieht worden ist, mit der Eiasdirlnknng, dass

über die nach Cochinchina, Mexico und Tonkin ent-

sendeten Corps nicht berirht> t worden ist. Im Krim-

krieg starben von 30'J 2G8 Mann 1)5 615, von denen nur

Vf« nämlich 10840 gefallen waren, während die anderen

den Pocken, dem TjjUxaa^ der (Cholera zur Beute wur-

den. Im italienischen Krieg fielen 5 78'.' Franzosen auf

den Schlachtfeldern, starben 4 360 in den Lazaretbeu,

tSdteten 81 sieb selbst, der Gesammtverlost betrog also

von einer Durclischnittsstärkc von 500 000 Mann

lU 173 Manu = 87,5 vom Tausend. Der Krieg in

China kostete 118,7 vom Tausend der Iststärke (930

von 8000). Ueber Mezico, wo die Stärke der franzo-



624 ViLLARST, ArMIEHTOIKIB ÜHD ARMBBKRANKlIBnm.

siscben Armee zwischen 25 720 und 8o8t8 Hud
schwankt*', ÜPfren Horii^lite nicht vor, der Verf. bfn^chnel

aber aus den Ausbebuagen, den Zurückstellungen, Ca-

pitalationen etc., dass in der Periode von 1853 bis

1869 die jährliche durchschnittliche Mortalität der fran-

zösischcti Armee sich auf 28.20 vom T<iufond der I<it-

ütärke belaufen bat (Kür die ersten 6 Jahre die^ier

Periode, von 1852—1857, ergiebt rieh freilieb in Folge

des mörderischen Krimkrieges eine St«rblichkeit von

57,2 pro mille [Broca]). Der Sterblichkeit von '-'8,20

pro mille der Armee steht eine solche von 11,7 vom

Tausend dar minoUchen Bevölkerung von 90—SO Jabren

io derselben ZHt gegenüber. — Ueber70 71 fehlt fran-

zösische rseits jeder Bericht. Bei Weissenburg

fielcti 230 vom Tausend der Diviüiuti Douay, bei Woertb

SlO pll., alM aber Vi der StSrke. Bei Mets hatte

man von einer Kopfstärke von weniger als IGSOOO bis

zur Capitulation verloren 2.'! Hrtieräte, 2 099 andere

Üfticiere, 40 389 Mann, zusamuicu 42 463 Köpfe, also

mehr aU */« der StSrke. Weder kennt man die G«
sammtzabi der Combattanten, die gegen uns gefochten,

noch ihren Gcsammtvcrlust. Eine unpefähre Bi rtchiiuiig

ergiebt, dass in Summa 1 400 000 Maun gegeu die deut-

schen Heere aufgestellt wurden. Naeh Levasseur sollen

139 000 französische Soldaten gefallen, 143 000 ver-

wundet worden sein (der deutsche (lesammtverlust

betrug bei der Durcbscbaittekopfstärke von 788213 Köpfen

der Feldarmee 116821 Mann —« 14,8 pH. der Kopf-

stärke, davon 17 25.') gefallen. 1102.^ an den Wunden

gestorben, zusammen 28 278 Mann todt = 3,6 pM.

der Kopfstarke). Lagneau berechnet, dass der Krieg

1870/71 den Fraatoeen mo Deflmt von 1808805 Ein-

wohücm gebracht und dass dav 2. Kaiserreich Frank-

reich im Ganzen um 1 600 000 Kinwohner ärmer ge-

maebt hat. — Ton 1877—80 betrug die Mortalität der

französischen Armee (Frankreich, Algier) 8,65—6,23 bis

7.99—9,72 pM., 1881 (l'rarikreith, Algier und zum

ersten Mal Tunis mit einer schlimmen T}'phuscpidemic}

11,98 pM. Von 1888—89 betrug sie 7,05—6,68—6,98

bis 7,13—6.90— n.75—6,19, während in der Zeit von

1871 89 die Sterblichkeit der mfinnliehen Bevölkerung

von 20—25 Jahren 9,32 vom Tausend betrug.

Marvaud (145) hat in einem sehr starken Bande

(889 Sdten) eine anaserardentlieh r^hhaltige statistiad*

Arbeit über Morbidität und Mortalität dtr

fraasösiscben Armee geliefert Leider macht £•

Statistik, die bd der einen Krankheit an die und di«

Jahre, bei einer anderen an gaas andem Jahre aaksüp^..

keinen einheitlichen Eindnick. auch sind viele F. h>-

in den Zahlenangaben enthalten. Denuocb entbeLr

das Werk des Interesses nicht Es ist in 5 Bücher

eingetheilt. Im ersten wird Morbidität und Mortalität

der Armee im Frird.-f, im Allgemeinen erörtert und nüt

der bezüglich der vorherrschenden Krankheiten der Civil-

bevSlkerang verglidieD und ebenso mit der der

europäischen Heere. Ahl Beiqrfel vellen

Tabelle anführen:

An Typhus vom
Armee Taus. d. Köpfst.

erkrankt, starb.

Französische fiii•86 89 13 2
I).-nSclif 87/88 6«) 0,5
Üesterreichische 78 5 1

Italienische « 87 5 1

Belgische 87/88 4 0.3

Spanische • 86 12 2,1

•1
84 1,1 0.2

Kussische m 80/84 18,4 2,0

folgende

Bemerkung.

') inclusiv.

gastri*cL»-

Fieber.

Für Deutflchland sind beide Zahlen falsch. F-

gingen zu (incl. gastrisches Fieber) 87/88 5.9 pM

und es starben 0,3 in der deutschen Armee. Wa.^

ist das aber fiberiiaupt flbr eine Statistik? Oder liegt

eil) tiickischtr Dnickfehler vti? Wari;m wird für

Oesterreich das Jahr 78 hcrausgeghlTen':' Warum wird

bei Deutschland das gastrische Fieber mitgezählt, für

F^kreieh und die aaderen Ameen aber nicht ?

Ohne gastrisches Fielier kommt bei Deutschland nur eta

Zugang von 4,4 pM. heraus. — Das Buch scbliesst mit

einer Betrachtung des Einflusses da- Lager, des Klint

in Algier, der militärischen Expeditionen auf Morbidit.i-.

Mortalität und das Auftreten von Krankheiten. Buch II

handelt von den Infcctionskrankbeiten, Buch HL vou

anderen allgeneiDen Krankheiten, Buch IV. von den

Organerkrankungen, Buch V. von den gelegentlich m

der Armee beobachteten Krankheiten. Ein riesiges Ma-

terial ist in dem Werk aufgehäuft, das trotz seiner Fehler

sehr impooirt
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kaiMrUcbeu Gesundheitsamte. Bd. IX. Heft 1. Berlin.

Lex.-8. 188 S». Mit 7 Tafeln nnd !n den Text gc-

dnckten Abbild. — 71 Arbeilen aus dem k. (icsund-

heitsamte. 9. Bd. 1. Heft. Lex.-H. Mit Abbild, und
7 Taf. Berlin. — 8) Arbeiten aus dem k. Gesundheits-

amte. 9. Bd. d. (Schliua-) Heft. Lei.-8. Mit. Abb.
und 8 Tafeln. Berlin. — 9) Bresloner Statistik, lier-

nnvfrriT. tif n vom stntisti-elien Amif (]>t ."-tadi Ry-^lau.

Hd. XV, H'-ft 3'4, enthaltrnd: Die Bevulkernn^'s-. tirund-

stüe^,^^ u. Wobnungsaufnahinc vom I. Deeeinber 1890

in d«r Stadt Breslau. Breslau. Lex.-8. 149 Ss. —
10) Balth, L., A mannal for boards of health and
hcaltb oflieer-^ Albany 8. 242 pp. — 11) Ba! I

.

M. V., Esseiitial.s of baeteriolopy : being a eoneise and

syslematic introduction to tlie ."«tudy of Mierourganisiiis.

for tbe use of studcnts and practitioners. 2 editiou.

Philadelphia. 189.S. 12. 205 pp. 5 pl. — 12) Baum-
garten, P.. .Tahresberieht über die Furtsehritte in der

Lehre von den pathogenen Microorganismen, umfassend

Bacterien, Pilze und Protozoen. III. Jahrt'ang. ISO'?

1. Abtbl. Braunschweig, gr. S. 820 Ss. — 13) Bcluw,
E., Artenbildung durch Zonenverhsel, ein Gesetz der

aeqnatorialcn Sclb.stregu1irang der Organismen bins.

Acciimalisation etc. (.S.-A.) gr. 8. Frankfurt. — 14)

Berieht liluT das ».iflen Hiebe (lesundlieis^sv-i ii des Reg.-

Bez. McTseh(ir|T f. die .lahre IS^y. hSUU und IS'll. er-

stattet von Wölfl", gr. 4. Merseburg. — 15) Billings.
John. S., Vital Statistics of New York City and Brooklyn.

CoTcring a period of six yean ending may 81. 1^0.
Washington. Fol. .529 pp. — IC) Blyth. A. \V.,

Lccture.s on saniiarj- law. London. ISO.S. 8. — 17)

Bohdc, Das öffi^ntlirhe (iesundhi'ilswesen im Ueg.-Bez.

Stade während der Jabie 1889- 1891. 6. Geneniber.

Stade. 1898. gr. 8. IV und 208 Ss. — 18) Currier,
C. G., Outlines of Praetieal Hygiene. London. 1888. 8.

Ift) Dönitz. l'eber die Arbeiten der bacteriolog.

V iitersueliunps>itatinn in Bonn i. .1. 18D3. Centralbl. f.

allgein. (ii sun<lheitspflege. XIII. - 20: If in ldueh der

Uygiene. Ursg. von Wcyl. 11. Lfg. gr. Ö. Jena.

—

Sl) Enejelopraie d'hygiene et de m^dedne publique.
Par J. IWhard. Tome VI. Hypiene industrielle. 8.

Av. 155 tig. Paris. — 22) Faralli, Giovanni. Igiene

dclla vita publica < priv.-ita. Miiano. 189;]. 24.

271 pp. — 28) Fayrer, J., Ün i'roservation of Health

in Ittdia. London. 18. 50 pp. — 24) Felix, J., Ra-
port general despre Igiene publica si despre serviciul

sanitär ale rcgatului romaniei pc anul. 1882. Bucuresci,

impr. Statuliii. 1S!13. gr. .S. 190 pp. — 25 1 Finkeln-
burg. iii'--i-hi('litlii-he Fntwiekelung n. Organisation

d. ii!T'-hii. (iesuiiiilic'itspllegc in den t'ulturstaaten. Lfg.

1 des Handbuches der Hy giene, herausgegeben von m.
Theodor WejI. Jena. 1898. gr. 8. 80 Ss. — 96)
Fluin, Edgar. Recent developments in statc mcdccine.

Dubl. Jouni. March. I. p. 231. — 27) Flinzer, R..

Medicinalgesetze und Verordnungen des Kiluigreich-s

Sachsen. Leipzig. — 28) Flügge, C, Grundriss der
Uygiene. 8. Aufl. M. Abb. gr. 8. Leipzig. — 29)
(iesundheitsbüchlein, Gcmeinfasslirhi' .\rilri1iinc; zur Ge-
sundheitspflege. Bearbeitet im kais. (iesundhcit-samtc.

Berlin. 8. 2-54 Ss. Mit Abb. im Text und 1 Taf. —
80) Dasselbe. £bendas. Mit Abb. nnd 1 Tafel. 8. —
81) Gesundheitswesen, das Sffentl., im Reg.>Bes. Ans-
berg a. d. .T. 1S89. 1890 und 1S9I. lY. Beridit, ent
V. Tenholt, gr. 8. Mit Kartr. Arnsberg. — 82)

Grant. Charles S.. Petit guido d'hygicnc pratique

dans Touest africaiu. Traduit et annotc par P. Just
Navanre. 2 ed. Paris. 1898. 12. 70 pp. — 88)
(irant, A. F.. Tbc Indian manual of hygii ri«\ Vol. T.

8. London. — 34) G rossli ei m . C. Das ^anitalswes> ti

au' der Weltausstellung zu Chicago. Herliti. ISltM.

gr. 8. 117 Ss. Mit 92 Abb. — 35) Guillaume, Die
Organisation des Sanitäiswesens in England. Corre>

spondenzbl. Schweiz. Aerztc. S. 572. — 86) Günther,
Carl, Einführung in das Studium der Bacteriologie, mit
besonderer Beriieksithtig. der microscopisehen Technik.

3. Aufl. Leii>zig. 1893. gr. 8. Vlll— 37fi Ss. Mit

72 Photogramnieii. — 37) Handbuch der Hygiene.

Hrsg. Ton Weyl. 4. Lfg. 8. Jena. — 88) Dasselbe.

5. Lfg. gr. 8. — 89) Dasselbe. 8. nnd 7. Lfg. Mit

34 Abbildg. gr. 8. — 40) Da.sselbe. 8. und 9. Lfg.

gr. 8. — 41) Dasselbe. 8.— 10. Lieferung, gr. 8.

— 42) Dasselbe. 12. Lieferung, gr. 8. — 43)

Jacobson, Betraehtungen filMr engliauie nnd deutsehe.

*) Bei AbfassoDg dieses Jahresberichtes wurde ich iiatsrstützt von £. Emmerich, Dr. Deichntetter
ond Tb. Strnppler.

MinMtrMii 4w MumnlM» IMMm. ISM. Bd. 1.
j)5
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piTussisrhc S:\iii' it>j,'i>>otzgehutiK- Boden und
Wasser. Vierte|jalirsschhft für gcrichtl. Medic. 4. —
44) Jahnsberiebt, YicrundzwaDzigstcr, des Landea-
Mcdicinal-f'ollPjfiums über das Medirinrilwp>i n im Konig-

reich Sachsen für das .lahr 18;i"2. f.f'ipzig. 1898.

Lex.-S. 290 .Ss. 4.i) .Iahp\-.l' i p l t, l'unfumlzwan-

zig*iler, des Landcs-Mediciiial-Cullei;iuiii~ über Jas Medi-

cinalwescn im Künigrcich ^athstn auf das .lahr 1898.

Leipxig. 1893. Lex.-8. a.'i4 Ss. - 46) Kalle. Fritz, n.

Omtav Schcllciibcrg. Wie erhält man sich {j;csund und
erw rh'.rähig? VI. Aull. 51. ("(». Tauscrid. ücrliii.

8. ItiSs. — 47) Karl itisk i. .lusiiu, Uchcr die ^'cschiciit-

liehe Kiitvickelang der ititematioualen (icsundlit it.splleg.'

ttod ihre weiteren Aufgaben. Wien. gr. S, 71 Ss. — 48)
Kirchner, A., Truppcng;esuti<lhtitsplle,fc. Unter Zu-
fjnindfli'^'un^' der n*'>timmuiii:»'n dir l)ru<-k \ >rM'hrifteii

zum »icbraucli für TnippiMifiihrer, Tnippcnarzt> .Trnppco-

und Vcn»altung>boamtc bcarb>ittt. Hirlin. IS;>3. 13.

VI, 93 Ss. — 49) Kowalk, Das ärztliche Bilduugs- u.

Sanitätsiresen der tUrkiseben Armee. Berlin. 1898. —
50)Kii thc, K. F'h., De ontwikkcling en hi t It iifiiwi" r ii-

standpunt der bactcriologi*'. H.ulom. l.sHil. S. l.KJpp.

— 51) Krieger, .1., Jahrh n h d rMedicinal-Vi rwaltung

in Elsass-Lotbringeo. VI. Hd. .lahreaog 189S. Stro-SN-

hvTg. 1898. gr.8. VII, 319 Ss. — 63) Kriefpt-Sanit&ts-

Ordnung. Ergrinzuii^'^blattor. Berlin, ct. S. 13 Ss.

Mit 1 Taf'l. - iü'i) l.acassagDC. A., I'n'ci.s d"hygicnc

privi 1 et sociale. 4. i-d. P.iris. 189.'). 16. 674 pp.— 54) Derselbe, Frecis d'hjrgiene privee et sociale.

4. ^d. 18. Paris. — 55) Lebmann, R. B., Metbods
of Praclicnl Hvgipue. Translatcd from thc Ocrman bv
W. Crookcs. 2 Volumes. London. rs;t;5. 8. H30 [»p,

— 5fi)ljent, Hericht iibrr 'iic am 14. Oct. IS'.t.'Iin iJ uii

stattgehabte üeneral -Versammlung des nieden heinisch,

yereins für SffentUcbe Gcsundheitspfieg. Ccntralblatt

für allgemeine Gesundheibipflege. XIII. — 57) Manuel
'hygicne colonialc. H. Paris. — 58) Messaroch.
Contribution .i r<-tude des moditications morphologi'iui >

du sang chez des sujets saints sous Tinfluence de

rechauffement artificiel. Hev. d liyg. XVI. p. 1115. -

59) Moore, William, The Health of the Angloindian
Army; How affccted. San. Ree. p. 622. — 60) Der-
selbe, Familv mcdiciuc aud hvgienc for India. New.
ed. b. London. — 61) Notier, I. L. and K. H.

Firth, Hygiene. l.riogmMI^S Eiementarj Science Scrics.

London, er. 8. 388 pp. — 63) Noss'ig. A , Kinfüh-

mog in das Studium der socialen Hygiene, gr. S.

Stuttg.-irt. — 62a) D- rsclbc. Die .Socialhygicnc d>r

Juden und des altorientalisch-d Vidkorkreises. gr.

Ebd. — 63) Oldendorff. Din StcrblirhkeitBreib&lt-

Dine Berlins mit besonderer Berücksichtigung der Ver-
handlungen der Berliner Hedieinischen Gescllsebaft Ober
den Eintluss hygienischer Maa-ssnahmcn nnf dir (icsund-

heit Hcrlins. Ctmtralbl. für .\ligem. iti.siiiidhcilspflcgc.

XIIl. — r.4) Olli vier, A., Ktudes d'hvgi^ne publique.

IV. Serie. Paris. 1898. 8. — 65) Parke, F. U.,

Guide to healtb in Alriea. With notea on the eonntrjr

•od its inhabitants. With preÜMO by IT. M. St.anlev.

London. 1893. 8. ISO pp. — 66) Passau er. Das
• tTcntliche Gesundheitswesen im Regi- rung-bezirki- Gum-
binnea während der Jahre 1809/91. Uumbinnen. 1898.

gr.8. IT, 813 8b. — <i7) PMteur Institate. San.
Ree. Pl676. — 67 a) Pfeils tick er. Medieinal-Bericht

von Wfirttemberg für das J.ihr 1891. (Im Auftrage

des königl. Ministeriums des Inneren bearbeitet.) Stutt-

gart. 1893. Lex.-8. VUI, 167 S.s. Mit 5 Ucberaichts-

kärtchen. — 68) Prausnitz, W., Gmndzuge der Hy-
giene. Für Studirendc an Universitäten und technischen

Hochschulen. Aer/tc, .Vrchitccten, Ingenieure und Ver-

waltungsbcainte. 2. ernt iii iN: und vermehrte .Vuflagt».

.München und Leipzig. IS'.i.). gr.8. 473 Ss. Mit 192

.\bbild. — CiD) Kavencz. .Mierobian Hygiene. Sau.

Ree. Jalr 1893. p.41. — 70) Beport, Annual, of the

Loeal GovemuMuL Board 1891—1893. Supplement
eontainiag tbe lepert ^ the Hedieal Offieer Ümt 1891—

1892. London. 1893. 8. 22S pp. l.l pLit.'^ 1 pl.i-,

— 71) Report, £ighth Auuual, of the State Board
of Health of tbe State of Cansas. 1892. Topeea.
1898. 8. 884 pp. — 72) Report. Eleventh Annual.

of the State Board of Health of Indiana. 18:»1 92.

Indianopolis. 1893. 8. 311 pp. 73) Report.

Twenty-fourth Annual. of thc State Board of Health
Massadius.tts. Boston. 1893. gr. 8. LXl, 806 pp.— 74) Report. Fifteenth-Annual, of the State Board
of Health of the St.Ue of Rhode Island, for thc vear
lS9-.> Providencc. 1893. 8. 477 pp, 7.'>) Report.

K iurtei ad, oi the State Ho.'U'd of lleallh of WiscuDSia.
I.s9t),91 and 189192. Madison. 1893. 8. 213 pp.— 76) Rosenthal, Die Leistungen und Bcstrebungfn
des Vereins för öffentliebe Oesundbeitspfle^r,^' in Magde-
burg Ma^rdeburg. gr. 8. 'yS Ss. — 77) Rubii' i.

Max. Lelirliuch der Hygiene. Systematische Darstellut.g

der Hygiene und ihrer wichtigsten 1 ntersnoli n „s-

mctboden. 5. Aufl. Wien. gr. 8. IX, 983 Ss. Mit

rtn Abbild. — 79) Ruff, f., Sebntz der Gesundheit
f ir .'eiii Im.uin. lllustrirtes Handbuch der üflFentlichen

und privaten Gesundheit.spilege. Strassburg i. K. 189.^.

8. XVI. 343 Ss. Mit Abbild. - 80) Sanitäts-B- richt

des k. k. Landes-Sanitsratbes für Mähren f. d. J. 1892.

Verf. V. Rob. Seboell. XIll. Jabrg. gr. 4. BrQoa. —
81' Sanitätsvorscbriften für Feuerwehren 2. Aullage.

Mrmchen. gr. 16. 12 Ss. Mit Abbildungen. —
82) Schrank. .I is.. Anleitung zur Ausführung bacterio-

lo^scber Untersuchungen zum (iebraucbe für Aerate,

TbieiSnite, Nabrungsmittel-, Agrieultnr- und Gibiungs-
Chemiker, Apotheker und Bautochnikcr. Wien. 1893.

Lex. -8. X, 2,'».') .^s. Mit i;i7 Abbild. — 88) SoeiiV
tlc medccine publii|ue i;t d'livgiene professionelle. S^aDce

du 28. Fevr. Rcv. dhvg. XVI. p. 238. — 88a)
Dasselbe. 23. Mai. Ibid. p. 522. - 83 b) Dasselbe. 4. Arr.

Ibid. p. 354. — 83c) Dasselbe. 24. Janv. p. 163. — 84^

Statistik, Schweizerische, vom statist. Bureau des cidgen.

Dejiartements des Innern. 97. Lief.; Hie Er^'e!.t.;-se

der eidgciiösüisehen Volkszählung vom l.Deeember lv*s88.

Zürich, gr. 4. 37 u. 248 Ss. Hit 4 fiffb. Karten. —
85) Statistik, Preussiscbe, herausgegeben vom königl.

Statist. Bureau in Berlin. 132. Heft. Die Sterblichkeit

nach Todesursachen und Alterskla.ssen der Gestorbenen,

sowie Selbstmorde und die tödtlichen Veninglückungen
im preussischen Staate während des Jahres 1892. Berlin.

Imp.-4. XXVI. 348 Ss.— 86) SUtistik, Oesterreichisebe,

herausgegeben Ton der k. k. statist Qentral-Commission.
.38. Bd. 2. Heft: Statistik des Sanität*wesens der im

Reichsrathc vertretenen Königreiche und Länder für das

Jahr 1891. Wien. 4. 11. LXIV, 286 Ss. — 87) Ste-

TdDSon, T. and S. ¥. Murphy, A Treatise on Hy-
giene and Publie Healtb; 8 Volumes. Vol. 3. London.
1893. Roy. -8. .8-14 pp. — 88) Dieselben. Da.sselbe.

Vol. III. Sanitary L.aw. London. Roy.-8. 460 pp. —
90) Statistik des Sanitätswesens der im Reichsrathe v-r-

tretenen Königreiche und Länder für das Jahr 1890.

Wien. 1898. Irap.-4. XLTV, 383 Si. — 91) Sanitaiy
Legislation in 1S93. .San. Ree. p. 889. — 92) To-
bold. Aiilritung zur Gesundheitepflege für den .S.-)l-

dat. f.. Berlin. 8. 24 Ss. — 93.) Transaetie.ns of thc

hauitary Institute. VoL XUL Congress at Portsmoath.

1898. umiion. 1898. 8. — 94) Ufficio d'igiene Ren-

dieontl per l'anno 1890 e .snnto del 1891. Torino

1893. Fol. 411 pp. 3tav. 4 diagr. - 95) Vil led ary

.

Guide sanitaire des trcuj;' s et du eolon aux colonies.

Socit'te d'editiona scientifinues. 1893. — 0»ei Der-
selbe, Da.sselbe. Paris. 189.3. 18. — 97) Wernich.
A. und R. Web mcr. Lehrbuch des öffentlichen Gesund-

beitsweisens. Stuttgart, gr. 8. 788 Ss. — 99) Weyl,
Theodor, H'uidttuch der Hvgiene. Lief. 1—5 (compl. in

10 Bdn.). Jena. 1893.
"

gr. 8. 30, 141. 148, 246.

79 Ss. - 100) Willoughby. Kdward F., Handbck
of public health and demograpby. London. 1893. 16.

525 pp. — 101) Wyman, Walter, Befttre tbe Con-
mittee on intentate and foreign c«mmeroe of the Rooae
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of R*.|ire>entatives in thc matter of establishiog a bureau
of public healtb in the Department of <be Intorior.

Address by requeat of tbe Supervising Sargcon-g^neral.
ÜBT 18. Washin(?ton. 8. 15 pp. — 102) Zopf, W.,
Beiträge zur Physiologie und M.trpln.logii' ni- iJiTcr Or-
ganismen. Aus dem krvptogam. Laboratorium der üni-
veisität Halle. 3. Hfft. Leipzig. 1898. CT. 8. HI,
U Ss. Mit 10 AbbUd. u. 3 Taf.

Valin (83) erbittet von Diverncrcssc witoren

Aulscbluss über die Reinigung des Versailler Canals

und des Sees von Saint Handc- (worüber Referat an ein-

seUigiger Stelle), vor allem Ober die Venrendnog des

herauspesi'lKifrten ."Schlammes und sein spät'^res Vir-

bleiben im Zustande der rnschädlichkeit. Ist letzten s

nachweisbar, so empliehlt sich da3 dort eingeschlagene

Yerfaliren vin so mehr, als der für die Cbemicalien auf-

gcwendele Preis sich nur auf 250Frcs., mit dem Arbeits-

lohn für die Anwendung auf nicht ganz KKK) Frcs., also

ein Zehntel der Totalausgäbe beläuft. — Divernerc::»se

reiiriehert, daw derSdilamm kelDerlei bemerkenswerttie

Ausdfiastimgen oder Gprüehc eiitwickr.U habe. In Saint

Maad^ wurde ein gros&er Theil des .Schlamradepots mit

einer Lage Ackerd« bedeckt, ein Theil desselben aber

blieb liegen und der gesäte Bretagner Klee und Hafer

pinir ebenso reichlich auf dem einen wie di-m anderen

i->dreicb auf. In diesem Jahre bedient sich der Con-

serrator des GehSlses von Yineennes des ausgetrockneten

Sohlammea als Düngererde für Blumen- und Gestriudi'

anpflanzungen. In V.Tsaiiles wurde beim Picireni zu-

gleich mit dem Schlamm eine beträchtliche Menge von

Waaser ausgeworfen, und auf diesem tu feuchten Temin
rschcint die Vegetation weniger üppiger. Es ist des-

halb räthlieh, flüssigen Schlamm zum Austrfcknpn in

Gräben zu werfen. Bei Saint Mandc bediente mau sich

fibrigeos eines sürkeren Qnantnras von ChemieaHen wie

in Versailles (500 g Ki> nvitriol und 1000 g Kalk oder

Kalkmilch auf den Cubikmet. r Schlamin), weil hier in der

Baggcraspiratiousröhre eine innigere Mischung stattfinden

kennte als dort, und man di« Att%iessung der aoti-

scptisrhen Flilssigkeiten mehrmals wiederholen musst«.

Dr. Berillon zeigt eine neuerfundene Lagerstätte

vor: das Colonialhängemattenbett. Es lässt sich leicht

in dem Ransen oder auf dem Sattel verpaeken, wiegt

weniger als 8 kg, hat den Umfang eines Mannesarmes

und ist ausgespannt >/s m hoch. Für Offiziere und

Porseber ist es sehr practiscb, auch als Rcservebett für

Spitäler für den FkU einer ^idemie, da sieh ein grosser

Vr'fralh, ohne viel Platz einzunehmen, aufbewahn^n

liissU Bis jetzt ist es daqenige Bett, das sich aut den

kleinsten Itaum susammenfitlten lissi

Perisse macht eine Mittheilung über die mi-

croscopische Untersuchung industriellen Staubes, woran

sich eine kurze Discussion knüpft Präsident Pinard
TSrliest einen Aufeats über den Zweck des Gesetzes

Boussei und die Mittel um seine Ausführung /.u

siehem. Das Gesetz verbietet Frauen und Madchen

Ammenstellen anzunehmen, ehe ihr eigenes Kind 7 Mo-

nate alt ist, ausser wenn de naehweisUeh eine Ersats-

persOD gestellt haben, welche das Kind an der Brust

emShrt. — Faivre. B^illy, Lede, 'Poitou-Du-

plessis und Toussaint beantragen eine Revision des

Gesetzes RousseL welches in seiner jetzigen Fassung

undurchführbar sei. Keine Frau, die sich als Amme
Tcrdingen möchte, wartet, bis ibre Ifikii 7 KiHiate alt

ist, aus dem einfachen Grunde, weil Niemand sie nehmen

wird. Wie soll die mittellose Person, welche nach

Paris kommt um sieh eine Stelle su suchen, ton d«r

ihre Existenz und die ihres Kindes abhängt, vorher auf

j^it Glück für ihr Kitid eine Amme einstellen, von was

soll sie dieselbe bezahlen, und was soll sie mit ihr an«

fangen, wann sie nun keine Stolle findet? Will das

Gesetz fibeiiiaupt mit der Ammenwirthschaft aufräumen,

was aber aus viel triftigen Gründen nicht annehmbar

ist, so wäre der gerade Weg der beste. Tauscudc von

wohlsituhrten Müttern in Paris geben ans Gesehäfts-

und and' reu Rücksichten ihre Neugeborenen nach aus-

wärts fremden Lünten in zweifelhafte Pflege. Man soll

es darum dem armen Mädchen, das dazu sein Kind

meistens in der Pflege von Verwandten surfieklSast,

nicht zu sehr erschweren, aus der Nofli eine Tugend

zu machen. In seiner jetzigen Fassung ist das Gesetz

selbst schuld an seiner vielfachen Umgehung. — Auf

rinige beruhigende Worte von Druineav bhi, diedne
Revision in Aussicht stellen , wird der Pinard'sebe

Vorschlag pin>timniig angenommen.

Auf Vorschlag des Präs. Pinard spricht die Gesell-

schaft (88a) den Wunsch ans, daas in den Zfindholahbri-

ken baldmöglichst der wmass Pboqplior durah anunphen

l'hosi)hor ersetzt werde.

Guiraud (83b) stimmt den von Napias verlesenen

(Oet. 1898) Vorseblägen xnr Verallgemeinerung der hj-

gienisehiMi An>chauangen zu. Besonders im Süden

Frankreichs, der so viel zur Besserung der Gesundheit

besucht wird, sollten die Beisenden auf fieinlichkeit,

vor Allem auf decente und hygienisch zu billigende

Abortanlagen dringen; die Eisenbahnverwaltiingcn sollten

mit gutem Beispiel vorangehen. Die Bedürfnissanstalfen.

welche sich den Geleisen entlang bei jeder Staiion

wiedorholen, sind meist m einem so seandalBsen Zu-

stande, dass sie auf der Schwelle oder nur von aussen

benutzt werden können. Einige Tage lang konnte man
in den Bahnhöfen in Mitte Ton Riesenrcclameplacaten

aller Art eine ganz kleinformartige, auf das Auaqnidren

bezügliche Auffordening des Comite sup^rieur d'hygiene

entdecken. Warum placirte man solche nicht in die

Coupes, wo rie allmn Aussicht haben, gelesen zu werden?

Freilich bleibt die mrksamkeit solcher platonisAer

Rathschläge eine zweifelhafte in einem Raum, dessen

Aussehen nur eine ironische Antwort darauf zu sein

scheint. Die Fussböden besudelt mit Auswurf, mit

fichmutzballen aller Art; die Kissen, aas denen bei

jedem Stoss Wolken von Staub aufsteigen, voller Flecken

u. s. w. Würden die Eisenbalinverwaitungen ihr Material

in peinlidi rnnem Zustand xu erhalten suchen, so würde

das reisende Publikum, das hygienisch zu erziehen ist

und allmälig seine schlechten Gewohnheiten ablegen

wird, sie gewiss mehr und mehr darin unterstützen. —
Hygienischer Belehrung bedürfen feraer In erster Linie

die städtischen und ländlichen Gemeindebehörden; das

Niveau, auf welchem sich die meisten noch belinden,

und ibre oft bewiesene Hartnackigkeit, wenn es sich um
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daü kleinste pecuniäre Opfer bandelte, lassen über dit-

Art und Weise, in v«1e]i«r dm Geaets für die Eriialtoog

der öfTentlichen Gesundheit tat Ausfuhninj; kommen

soll. he:ini;>ti|Ten'lf Schlüsse zu. Auf wek-hi' Weise diese

Erziehung zu beverkätelligcn ist, wie durch Verbreitung

einseblSgiger Scbriflen, dnreb Gründung hygienischer

Bureaus dem Ziele naher gerückt worden kann, das

bleibl n^ii h zu überlegen. In erster I-inie .sollte aber

das gute Beispiel von obeu Torh&uden sein und dort

die Reinlichkeit, die grosac Beeehütaerin der privaten

und ÖfTentlichen Gesundheit, aidit bloss gepredigt, son-

dern bethätigt verden.

Bouloumie beantragt, einen Theil des stadtiscben

Haison de santi Dnbois, ans welchem ein Spital für

alte Männer (gemacht werden s 11. Fir solche zahlende

JPatienteu zu reserviren, «eiche mit aiisteckeuden Kranit»

heÜMi baihaitit sind, deswegen n Hause oder ki Bdtds

nieht verpflegt werden können, aus eigenem Antrieb

aber niemals ein Spital a\)fsnrhcii wiinlen. His jr-- II'-

netc I'avillona zu diesem Zweck errichtet sein werden,

möge man diesen Notbbehelf sanetionirea. Der Antrag

wird angenoninen.

(ialante und Rouart beschreiben einen Apparat

cum Einfüllen sterilisirten \Va.ss<»rs. Zwei (»ummihand-

aehuke mit langer Acrmelstulpe, welche in den Apparat

hinebragen und aussen luftdicht befestigt sind, gestatten

dem Arbeifer das Manipuliren mit den einzufüllenden

Flaschen, ohne dass er selbst oder die Aussenluft irgend

wie während der Procedur damit in Berührung kommt.

Levässeur liist eine Not» Iber den Fortsehritt

der Yltalißt durch die Hypiene in den enplisrhen

Stldteo (s. S. 530. ^'o. 26) nach einem Artikel vun i^dwin

Cannon in der Janunimnner der Nationat Sevisw,

dessen Sdilussfolgemngen und Zableneigebnisse von

Cheysson und Lagneau stark angezweifelt werden.

(83c) Präs. Levässeur verabschiedet sich, indem er

die im J. 1898 verlesenen Aufsitze resumirt, und tritt

den Prisidentenstuhl an seinen Nachfolger Pinard ab.

Dieser verbreitet sieh über die in den Ictzteti Jahren

gemachten Fortschritte zum Schutz schwangerer Frauen

und der Kinder vor und nach der Geburt, und wendet

sich gegen die noch bestehenden MisssUinde. Das Ge-

setz Itousscl existirt, aber ausL'efiihrt wird es nur

theilweise. Dem Wortlaute nach dürfte keine Mutter,

ehe ihr Kind 7 Monate alt ist, sieb als Amme verdin-

gen: die Stellenverraittlungsbuieaus wininteln aber täg-

lich von Ammen, welche vor kanm 2 oder H Monaten

entbunden haben. £ä ist dnngeinl geboten, da.H.<i dem

Gssets Naebdniek versehaflt lud damit abermals ein

Tbeil der socialen Frage gelöst werde.

Lagneau bespricht das hiiufigcre Vorkommen des

Tetanus in der Umgebung von Pahs, verhältnissmässig

4mal so oft als in d«r Stadt selbst. Die Krankheit

aeigt sieh haiqttsfteblieh nach 1' n ly zu, Pr<-Saint-Ger>

vais, Noiqr-Lo-Se im Osten von Pah.«.

Wie Jacobson (43) durob AnfübniDg der einschlä-

gigen (iesetzesparagnphen dartbnt, bat die englisehe

Sanilats^e^'-?7,i:e!i\inf,' zur Üi'inhriHiüif; des Bodens aus-

reichende lie.stimmuugen gctrotTen, und die preussische

Gpsetsgebung verleiht der Polizei die Hadit, fOr gritasece

oder kieuicrc Bezirke durch I'olizei-Verordnung in ^^eh
wirksamer Weise Bestimmungen sur Reinbaltmic des

Bodens zu treffen; letzteres ist auch für grössere und
mittlere ."^tridte hrmfi^t in demselben Maasse gescheher

wie in England, dagegen kommen die für kleinere

StSdte erlassenen Bestimmungen den fOr gleich grossv

englische Städte geltenden nicht gleich. Es nnis-. f-mer

zugegeben werden, da.ss die für das tlarh-- Land ge-

troffenen Anordnungen, wo solche übcrhaupi bestehen,

weit hinter den englischen surOekbleiben, endlieh, das«

weder durch Reichs-, noch durch preussische Sanität«

gcsetzgebung direete Bestimmungen zur Keirihaltung

des Bodens gegeben sind. Ausser der Heiuhaltang des

Bodens, resp. des Orundwaaaers boaweekt die englische

Sanitätsgespl/r,'el<ung aber auch die Reinhaltnni; •

Fluss- und i'rinkwassers und die Beschaffung guten

Trinkwassers.

BeaOglieh der Reinhaltung des Wassers ist die eng-

li>ehe S.mitHtspi«-.et7gebung der dies.seitigen hr.ehstfD<

gleich, wenn sie nieht gar nachsteht, (äiehc die Kit-

setsesbestimmungen.) Dagegen bat sie wiederum Be-

stimmungen über die Verpflichtung /.ur nesehallung von

Trinkwasser, für wclehc es bei uns an jeder Parallele fehl-

Verf. ist es nicht gelungen, in uni>erer liesetzgebun^

auch nur den geringsten Anhalt dafür zu gewinnen,

dass irgend eine IMi
i
rdo die Verpflichtung hat, den

fiemeindemitgliedern, oder irgend ein Privater für sich,

Trinkwa.sser zu beschaffen. Man geht in England »c>

weit, dass neue Rluser, oder wieder errichtete auf dem

Lande nicht be/Mg<n werden dürfen, ehe die Ortage>

sundheitsltehiirde besrheini?t hat. dass sich in ange-

messener Entfernung vom liause genügend Wasser voii

guter BescbalTenbeit befindet Und naeb $ f der

Public Health (water) Act. 187S ist es die Pflicht einer

jeden ländlichen Ortsgesundheitsbehörde, darauf zu

sehen, dass jedes bewohnte (Wohn-) Haus im Bezirk in

angemessener Entfernung gutes Wasser hat, auareichend

zum (Jentiss und zu häuslichen Verrichtungen der H.^Il^

bewohner. Ist dies nicht der Fall und das Wasser

kann bei Kosten, deren Zinsen tu 5 pCt gerechnet

wuehentlieh nieht mehr als 2 d (17 PCannige) oder

wenn das Local (iovemcmont B«''ard es bes»inimt, ni^hT

mehr als 3 d (25 Pfennig) betragen, beschafft werdeo.

so soll die OrtsgetondbeitsbeliM« den Besitser auf-

fordern, das Wasser zu besobaffen, event die Arbeit

selbst SU thttn.

I. Speeiellcs.

1. Neugeborene.
I

1) Albu, J., Die beste Siuglingsemäbning ohne

Muttermilch, nach Bertling's Verfahren. Berlin. 1893.
'

gr. S. ;57 .'^s, 2: Haron, Kin Beitrag zur Fragt

der künstliehen Ernährung der Kinder. neut.>ehe m<d.

Wochenvehr. No. 2fi. — 3) Berger. Heinrich, Dio

erste Kindespflege. Ein Ratbgeber für junge Mütter.

München. 1893. 8. 44 Ss. — 4) Chavane, Andre.

Du lait -st' rilise, son emploi dans ralimentation

ijtiuv ni ne. Paris. 1893. 8. 154 pp. — 5) Bamp-
tr. Ii. |>,iIil'1 Adams, Nursing: its principles and pr.vr-

|

tice. For bo^itals aad private use. Philadelphia, i

1898. IS. 484 pp. 6 pl. — (!) Kern pn er, Walt.
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Bci'.r,i;4 zur Actiülugic der ^augliii({.stul>crculusc. Mün-
chen, gr. S. 21 Ss. - 7) Krisowski. M., Ucbci- die

Versoiiguug der bii/losea Terlaaseoeo Kinder. Deutsch.
Vierteljabnutehr. f. öffirafl. OerandheitspfleKe. XXVf.
8. 4. — 8) Miller, r,. Dn^ I!iu-1j von der Amme. Ein
Ratli- und Au.skuiilisi)uch ut>er \Va!il, Pflege und Be-
handlung der Amme. Berlin. l.StlS. 8. y« Ss,. —
9) Pokitonoff, M., Hygiene de la luere et de l'enfaut.

Paris. 189.3. l.s. XV. 809 pp. — 10) Reithoffer,
Burgei. Das Kind, dessen Pflege und Er/iehun^^ in -l* ti

ersten Lebensjahren. Ein Rathgeber für lunge 1 raiien.

\yi..!i. IS'.t;;. 8. V. 17«^ Ss. 11 : >ciialenknmp.
Für .Mütter I Leicht verständliche und praotische .\a-

)(aben zur Floächeucruühruug de.s ."^äuglings, nebst einer

Verdüimuiigstafel im Anbaog. München. 18<)8. H.

34 Ss. — 12) Shireff, Emlly. The Kindergarten at

honie; A practical Haudbook for .Molher.s. edition.

revi.sed and iliustratcd. London. 18!)3. 8. 220 pp.— 18) Tbiercelin, E., L'infectiou gastro-iuio-tinale

chM 1« iMOmMO (Pathojwaie et traitement). Paris. 8.— 14} Uager, Üebsr KiDdoremährung und Diätetik.

Wien. 1898. g. 8. 48 Ss.

Eiaen Apparat, mit welchem man eine geuü^ud
keimfreio Wlefa heretollen kann nnd der dabei den .An-

forderungen: einfache Handhabung, leichte Reinigung,

niedriger Preis und hilligor Betrieb genfigt, uHaubl

Baron (2) mit Folgendem zu bieten. Ein gro&scr,

dnreli «ioon Deckel venehliessbarer Topf enthalt einen

kleinen, mit Aasguas versehenen, verzinnten Milchtupf,

der circa zwei Liter fasst und dcs.«ien Budeii mit Füss-

cbcn versehen ist Sein Deckel besitzt eine Niiäc,

«elebe den Ansguis des Topfes überdeckt und an der

einen Kante ein wenig uingcliogen ht. In der Zarge

des DeckeLs befindet sich oiii Auschnitf. in heiner Form

dem tjucrsehuitt des Ausgus.'>es entsprechend. Dieser

Aiissebnitk ist so angebracht, dass er mit dem Ausguss

correapondirr. wnu man den Deckel so weit naeb

rechta gedreht hat, dass die N.nsc an dem entsprechen-

den Httbegritle des Tupfes anstüssu Eine Drehung de.s

Deekels nach der falseben Seite Tcrbindert die erwibste

Umbi«gnng der Xase.

Zum liebraurh fülle man den sriuber gereinigten

Milchtopf mit der für einen Tag reichenden, wenn

nöthig entspreebend verdünnteo und versQssten Milch-

menge, schliesse ihn und setze ihn in den gros.^en Topf,

fülle zwischen beide (iefi.ssi soviel Wasser, dass es

knapp bis zur halben Topihuhe reicht, und stelle das

Ganse gut nigedeekt ans Feuer. Von dem Augenbliek

an, wo das Wasser siedet, erhalte man es noch eine

reichliche liallie .Stunrie in lebhaftem Koelien. Al.sdann

giesse mau das Wasser ab und bewahre den .Milch-

keeber im grossen Topfe auf. In der heissen Jahres-

Mit kann man ! in fi Wasser nder Eis, welches man

zwischen beide (iefa&sc bringt, die Milch frischer er-

halten.

Will man eine Mablxeit bereiten, so drehe man
diMi r>cr kel des HilebtOpüe«, ohne ihn zu lüften soweit

nach rechts, bis die Nase desselben an dem HebegrifT

anstüsst, und fülle nun die Milch in die aufs sauberste

gereinigte Flasche. Dann bringt man den Deekel wie-

der in seine Ifnihere Lage zuriii'k und der Topf ist

wieder fest verschlossen. Als Topf tür das W'asserbad

liest sidt jedes Gefäss, das durch Deckel veracbliessbar

ist und eine Weite von wenigstens 24 cm und eine

Hdbe von 18 em bat, Tenrendtn.

Verf. legt die (Jesichtspookte dar, welobe bei der

lli rstellung des .\pparate.s maassgebend gewesen sind,

und füiirt den Nachweis, dass derselbe auch in der

Tbat das leistet, was man Ton einem guten Apparat

verlangen musM. Letzterer hat den Vorzug, das» die

\nsnli,ttTuni; durcli den niedrigen Preis auch den minder

UeniittuUen niugltch ist.

Um den wesentUehea Unterschied awisehen Frauen-

uud Xubuiilch auszugleichen, glebt B. noch eine Vor-

.Hchrift, in wetehi iii Verhält niss.' man dii' .Milch mit

Verdüitnungsdüssigkeii und Zucker miacheu .toll, be-

rechnet für die eisten 10 Lebensmoaato des Kindes.

Xrisowski (7) beschäftigt sich in eingehenderWeise

mit der Versorgung der hülflosen vcriaaaenea Kinder

und vertrilt fin Kindlin<.'s» rsnrguiij;-s\ stem mit Findel-

anstaiten, wie sie etwa jetzt iu deu romanischen Län-

dern üblich sind, auf der Qraadlage der preussfaebeu

Reehtsanschauung. Ein solches System würde sich in

seinen Gmndzügcn folgendermaassen darstellen:

I. GnindzüKe für die allgemeinen Geaetxe, welche

diese Krage berühren:

1. Verlust der Ehrenrechte wegen einer ehrioien

Handlungsweise: also sollte ein Mann, der ebilKdohen
unter gegebenem Versprechen der Eheschliessung ver-

führt hat, so lange seiner bürgerlichen Ehrenrechte ver-

lustig sein, bis ^ Ehelichung Nf»lgt

2. Ausdehnung der .Vlimentationspflicht auch auf

die .Mutter: .aber auch der Schwangerer soll unter keinen

Umständen davon befreit sein.

8. Unehelich geborene Kinder genieaseu dieselben

Kechte und Pflichten wie die ehelich geborenen.

4. EiTiehtung von Findelanstalten im Anschluss an

die Entbindungsanstalten der Universitäten. Die unehe-

lichen Entbindungen dürfen nngends anders als in

diesen An>t.ilti'n geleitet werden, ausser wenn sie im

Hause der Eltern statttinden, was aber vorher ange-

meldet werden muss. Die Kosten haben beide Theile

zu tragen, event. durch personUche Dienstleistung die

"ehadlosbaltung der ,\nstalt herbeizuführen. N'ur wenn

auch diese nicht ausfülurbar ist, dann sollen erst die

wohlhabenden Elten der Bicedenten zur Zahlung heran-

angesogen werden.

5. Die gesetzliche Bestrafung einer derartigen Uebcr-

iretuug soll ex oflicio erfolgen und nicht erst eines be-

sonderen Antrages YOn irgend einer betbeiligten Seite

bedürfen.

II. firundzüge fiir die Verwaltung und Einrichtung

der .\nstalten :

1. Die Erforschung der Vaterschaft und Multerschati

ist obligatorisch, bleibt aber Gebeimniss der Anstalt.

2. Mutter und Kind bleiben in der R-^gel G Wochen

in der Anstalt, wo zuniiehst jede Mutter ihr eigenes

Kind nährt. Nach dieser Zeit werdeu die Kinder in

Auasenpflege gegeben, wenn es der Gesundbritsaustand

erlaubt.

3. Mütter, die Todtgeburlen zur Welt gefordert

haben oder deren Kinder in den enttm Tilgen gestoibea
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aod, mässeo deonoeh 6 Wochen in der Anstalt bleiben

und daselbst Ammen- oder Hausdienste leisten.

4. Die Vormundschaft für sammtliche unehtliih

geborenen lünder führt die Vervaltungsbehürde bis zur

VoUjibrifkeit. YerbindtiDgen deiwibeo mit Fabriken,

Anstalt. II. Meistern, um die Kinder nacii vollend' t<m

14. Lcben.^abr in angemessene Dienstverhältnisse au

bringen.

5. Die Kosten für die Entbindung und Verpflegung

der ersten 6 Wochen muss der Vat';r allein bestreiten,

für die weitere Verpflegung des Kindes muss auch die

Mutter einen gewissen Procentsatz beitragen. —
6. Die Haosbaltang soll so eingeriditet weiden, dass

den in der Anstalten verbleibenden M.idrhen Pn-Icgcn-

heit geboten wird, sich in gewissen Zweigen der Uaus-

hütong, wie Koeben, NShcn, Plätten, Kinderwaitnng ete.

je naeb Neigung und Anlage zu verroUkommnen. Die

Mädchen konnt-n von der Direetion aus in andere SiTent-

liche Anstalten dirigii't werden.

Im Uebrigcn sollen die Bestimmungen des Prager

Findelbauses, soweit sie diesen Grund.sät/en nicht zu-

widerlaufen, in fleUung treten. Hrnss .sind die Vor-

tbeile, welche eine P'indlingsversurgung in der vorge-

aohlagenen Weise gegenüber der bisherigen bieten wflrde

auf dem Gebiete der Hygiene und der Volkswohlfahrt.

Nicht nur die Mortalität, -ondeni auch die Morbidität

der unehelichen Kinder und soweit dabei contagiöse

bankfaeiten in Frage kommen, andi der gesammten

Kinderwelt würde bedeutend herabgesetxt werden , wie

nach den angegebenen Ausführungen erwiesen ist (vgl.

die Originalarbeit). Diese Institution wurde auch all'

die nDSDgenehmen Folgen einer unrichtig geleiteten

Wochenbettszeit von den Müttern fernhalten, woran sie

sonst ihr Lebelang zu haben, wie Hetroflexio-

uteri, Prolapse in Folge ungenähter Dammrisse u. a.

Indireot würde diese Institution aueb der Gesammtbeit

zu Gute komnit n, dadurch, dass in den (geschulten

Mädchen dem wohlhabenden Publicum ein Stamm gut

vorgebildeter Kindermädchen geboten würde. Die

Mutterliebe würde bei den unehelieb Gesebwangerten

durch dir";-- Tiistit'.ition crhalfpn nnd j^'-pflegt werden

k!innen, anstatt dass sie nach der bisherigen Vei-sor-

gungsart bei fremden Leuten durdi die frühe Trennung

on Matter und ffind gar nicht erst aur Entbltung

kommt und a'ich dii- nnehelirlien Kinder konnten zu

nützlichen und erwerbsfähigen Menschen herangezogen

weiden.

2. Wohnstätten und deron Complexe als In-

fecüoDflherde. Kleidimg. Sdüffe.

a) Städte.

1) Adickes u. R.Baumeister, Die unterschied-

liche Behandlung der Bauordnungen für das Innere,

die Ausscnbezirke iiri'l 'Ii riiiucbung \f>\\ .'^tiirjten.

Referate und Verhandlungen auf der 18. V'-rsainmlung

des Vereins för öffentliche Gesundheitspflege zu Würz-
burg. Brauasebweig. 1898. gr. 8. 87 Ss. — 2) Aspects
of public beal^ io tiie ScandinaTian enpitals. Lancet.

14 u. 21. .Inli und 18. Aug. — .'^)Bashorc, TTirv-^

B., Kural hygiene. The med. News. p. 705. — 4) Bau-
erdavng t d. köni^^. Haapi> u. Beaidenaatadt Hannover.

Hannover, gr. 8. VII—64 Ss. Mit 1 färb. Karte. —
5) Bericht über die Gesundheitsverhältoisse und Ge-
sundheitsanstaltcn in Nürnberg, herausgegeben vom Ver-

ein für iiffentliche (iesundheitspt'.i^^ji-. unter Mitwirkung
des Stadtmagistrats. 1892. Nürnberg, gr. 8. 186 Ss.

— C) Dasselbe. (.\VI.) 1802, Nürnberg, gr. 8. M. Tab.

u. 1 Plan. — 7) Da^elbe. 1893. Nürnberg, gr. 8.

VI -278 S.S. M. Tab. und 1 färb. Karte. — 8) 8. Be-
richt über dcu (Jesundhcitszustand und die Verwaltung
der iiffcntl. Gesundheitspflege in Bremen 1887- 18J>2.

gr. 8. Bremen. — !<) Blasius, R., Der Gesundheiti-

auatand der Städte des Uenogtbunu Braunschweig in

den Jaliren 1891 bis 1892. Brannsehweig. gr. 8.

60 Ss. Mit 2 graph. Taf. ln. - 10' Boeckh, R-,

Statistisches Jahrbuch der Stadt Herlin. 18. Jahrg.

Statistik des Jahres I89I. Berlin. 1893. 8. XVI—
426 Ss. — 11) Derselbe, Dasselbe. 19. Jahrg. SU-
tistik des Jahn» 1892. Beriin. 1894. 8. 448 Sa. —
12) nurhnrr, H.. !''iii:c;<"- über die bypeni'^cheil Ein-
richtungen des modernen liom. livgien. Hundschan.
IV. Jg. No. 9, — 18) Castelli, L., CitU di Firenze,

ufizio di i^ene. La popolasione e la mortalitA del

eentenoio 1791—1890. Stndi e raifronti eon la salute

piihliea nel hi^nnio IS;M— 1892. Fin-nze 1893. 8.

2b\ pp. - 14) t'urrier. Gilman, Kiitlines of practical

bygiene, adopted to anieriean conditions. New York.

18i>3. — lö) Daremberg, G., U^-giene des stations

biemales maritimes. Rev. d'hyg. XVI. p. 583. —
IR^ Delvaille, I/hvgiene ä Bnixellc.s. Noureau
Montpellier Medioal. No. 4. Tome III. p. 382. —
17) Die Assanirung N'-apels. (u-s. In^;. 160. —
18) Kiniges über die hygienischen Einrichtungen des

modernen Bora. Hyg. Hundschau. S. 885. — 19)

Fyfc, Peter, A citv's Health, and how it is preser-

ved. San. Ree. p. 623. — 20) Gibert, M., Les ma-
ladies epidemicjucs au Havre et son assainissement.

Bull, de l acad. XX.Xl. p. 351. — 21) Henrici,
Prewgekri'nter Concurrcnientwurf zu der Stadterweite-

rung Münchens. München. 1898. gr. 4. IV—20 Ss.

M. 1 Plan and 20 Taf. — 2f) Herrmann, J. v..

Die Hauordnung vom 31. Juli 1890 für die Lande-i-

theile n chls des Rheines mit Ausnahme der Uaupt-

ond Residenzstadt München. Mit Erläuterungen und
einem Anhang, die eiosehlägigen Gesetaes- und Verord-

ntingsbestfmmungen, sowie die Bauordnung fOr die

Pfalz vom .30. Aug. 1890 etc. enthaltend. 4. Aufl.

München. 8. X -131 Ss. — 23) Jahresbericht über

die Verwaltung des Medicinalwescns, die Krankenan-

stalten und die öffentlichen Gesundheitsverhältniase der

Stadt Frankfurt a. M. Herausgegeben vom Srtüieben

Verein. 37. .Tahrg. 1S93 Frankfurt a. M. pr. S,

IV—224 Ss. — 24} Kaplianski, Assainissement de

.St. Petersburg. Kjenedelnie. No. 31. — 25)Korijsi,

Joseph u. Gustav Thirring, Die Hauptstadt Buda-
pest im Jahre 1891. Resoltate der TolkilMsehreibung

und Volkszählung. I. Bd. Berlin. Lcx.-8. 118 Ss.

M. 7 Taf. — 2('>; Levasseur, Le progres de la vit^-

lite par l'hvgii tie dans Ics villes d" Auglcterre. Rev.

d'hyg. XVL p. 822. — 27) Nussbaum, Chr. U ,

GeÄuschloses Strassenpllaster. Ges. Ing. S. 149. —
28) Oslendcr, August. Wanderungen einea deutschen

Gosundheit-stechnikers diireh Paris. Ebend. S. 152. —
29) Public hcaltli in i>ures at Southampton. Lancct.

Jan. 20. p. 172. Feb. 3. p. 290. — .30) Haddi.
Amerigo, La salut« Publica di Fircnzc per l'anüo

1893. Giornale della Reale Soc. ital. d'lgiene. Bd. XVL
- 31) RJ.dcr. Julius, Medicinische Statistik der Stadt

Wiirzburt; für das Jalir 1891 mit Einschlu^s des Jahres

189Ü. WürzburK. ISIKJ. gr. 8. 56 Ss. Mit Tab. u.

Tafeln. — 32) Hychna.J., Die Salubritätsindicatorcn.

Ein Beitrag zur Salubritätstaxation der Städte, gr. 8.

Prag. — 88) Saltet, R H., Der Gesundheitsdienst

von .\ms'.*Tflair.. Hv.; i;iiiids-h. S, (i73. •— 34)

Sendtner,R., Das Grundwasser in den einzelnen Stadt-

theilen HOiiebeiis. Ab Beitrag nr bjgieii. BewrttMi-
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l'iM^ 'l<-> l'iitergruntles <ler Sladt cuv Mit 1 l'laii. gr. 8.

Miiiiihen. — 35) Schafer, Kranz, Dif Krafiver^orgUDg

der deutschen Städte durcli Leuchtgas. Joiirn. f. Gas-
beleuchtung:. 818 etc. — 36) Schrank, Das öffeiit-

liehe Sanitätawespn in der Stadt New York. Wiener
med. Wochcrischr. IS94. No. 23. 24. 2G. — 37

j

Terrier, Felis, Des soins ü donner aux btcsses des

mndes Ttlles. Progr. mdd. XX. . No. 46. — 38)
Thoinot. L., La Tille de Renne«. Ktat snnitairc. Eanx
d*aIimentation et fievre typhoide. .\nii. d'hye p. .'i— 40) di Vestea, A.. .\ppunti .stat!>tiei sulIc cmi-

dizioni sanitarie dei Picr><Ii (..mutii. (iiornalo della

Reale Soo. ital. d'lgieae. Bd. 16. — 41) Vetter,
Leo, Das Stuttgarter Schwimmbad. POhrer durch das
Haas. Hausordnung, Rriiierprcise Slnttf^art. 1893.

gr. 8. 43 Ss. - - 42) Derselbe, .Modtrne li;idcr, er-

läutert am Stuttgarter .Schwimiiibad. Medicinischer

Tbeil von Dr. U. FeUer. Stuttgart 1893. gr. 8. III—
148 Sa. Mit 5 Pianeo, 1 Abbild, u. 9 Taf. — 48)
Vnlli r, A., Das Grundwas.ser in Hamburg. 2. Heft.

liiip.-4. M. 3 Taf. Hamburg. — 44) \Veyl,Th.. Die
.V.ssaniruiig Neapels. Hi-isesiii/,zen. iS.-A.^ gr. 8. Mit

3 Pläneo. BrauuscLweig. — 45J Derselbe, Die £iii-

«irlniDg hj-gieDiselier Werlte auf die Gesundheit der
Städte mit besonderer Rücksicht auf R.rlin jir. 8.

.tenu. — 46) Derselbe, Die Assanirutig Neapels.
Deutsi h. Vittrte\jafanehr. f. dffentL Gesundbnitapflege.
X.Wl, 2.

Adiokes (1) gebt von dem allgemein anerkannten

Grundsata aus, dass für alte und neue Stadttheile ge-

sonderte Baaordnuogen resp. Bestimmongeo nothig

seien. Trotzdem wird iiijrrall ntn'h <in^ Stadliniiere

und das freie Ackerland iu der rchphehc nach der-

selben alten Sebablone behandelt Die neuen Be-

stimmungen Sollten sich nicht nur auf Erbauung, son-

dern in nocli höherem Grade auf die Benut/nn;: von

Häusern beziehen. Währt^nd A. in seinem Vurtrage

mehr die allgemeinen, grundsätzlichen Uemebtspunkte

erörterte, verbreitete sich C»>rrefi'n iit Baumeister mehr

über die Kin/.elheiten, und beide braeht'U die fulgen-

den Schlusssätze in Vorschlag, deren Beachtung bei der

dringend au empfehlenden ReTision der bostehenden

Bauordnungen den SUatsregierangen iwd tiemeinde-

bchürdcn von .'"eitt-ti des Vereins eiiipfnhlen wird:

1. Die ra.sche Bevölkerungszunahme der mei.<>tun,

namentlich der grüsseren deutseben Städte, und die

ausserordentliche Bedeutung guter Wohnverhältnisse für

die gesainmte sociale Entwickelung Ias.sen eine zweck-
entspreclii'iide bauliche Anlage di r neuen i^tadttheiie

als eine .Angelegenheit von grö.sster Wichtigkeit er-

scheinen.

2. Die für die mt^ist eng bebauten älteren Stadt-

theile erlassenen oder zu erlassenden baupolizeilichen

Restiinmungen k^innen naturgemiiss wegen der noth-

wendigcn itücksiehtnahuie auf die eium il v< rtiaudeneu

hohen Grundwerthc den Anfordcrungoi 1 i (Jcsund-

heitspflego und Sorialpolitik nur in sehr beschränkter
und 1>edinfter Wei.se gerecht werden und ^nd daher an
sirli nieht peei^'net, aiif di.' neuen StadtthoUe .Anwen-

dung zu finden, u» denen es sieii zum grossten Theil

noch um reines Ackerland oder unfTti^' > Baugeiiindc,

im Uebrigen aber um dünner bebaute üruudstüeke
handelt

3. Die diesen ?>wagungen xuwidcrlaufeiide. aber in

la.st allen Städten herrschende gleiche Heliandlung der

.Altstadt und der neuen Stadtheil>- bat zugleich mit

einer weit über das socialpolitisch zulässige .Moass bin*

ausgehende SSosammendrSngung der Bevölkerung die

äussersfe Ausnutzung des I!au(relandes und da die

Bodcu^reisc wesentlich durch dos polizeilich zugelassene

Maass der baulichen Ausnutzung mitbestimmt werden
— eine durchaus ungesunde Steigerung der Bodenpreise

zur Folge gehabt, welche allf Versuche einer im all-

gemeinen Interesse dringend zu fordernden, weiträumi-
i;eren Gestaltung der neuen Hau|uartiere auf das

.Aeusscrste erscliweri. Au.sserd< iti wird durch die ein-

fache Uebertragung der altstadisehen Bestimmungen
eine den verschi^non .Anbaubedürfnlssen d^ssere
und kleinere Wohnungen, Fabriken und kleinere ge-
werbliche .Anlagen) enfsprechendc Fintheilung und Aus-
gestaltung der neuen Stadttheile fehindort.

4. Die an maoehen Orten sieh findenden Sonder-
bestimmungen über

a) sehr dicht bebaute ältere Grandstüekc,

b) Grundstücke, welche nieht an regttlirton und
eanalisirteu Slra»seu liegen,

e) bisher schon bebaute PUtae in Yergleiob au
leeren,

d) Fabrikbezirire,

e) B'-rirke mit ofifoner Bauweise
j^euuj;' !! nii lii, uni der Bevölkerung der neuen Stadt-

theile, namcnllich den rnbiniiittcltrn. gute Wid'.iiuii^s-

verhältnisse zu sicbeni, vielmehr bedarf es umfassender,

zu einem einheitliehen Ganzen verbundener Sonder-
bestimmungen für die neuen Stadttlieile, um durch die-

S' ibcn im .Atisehhiss an die Bebauungspläne und die

rj. r Stadlei weiterunj; naeli I.aj^i' der ortli -heu \>i -

h.iltnissc zu lösenden Aufgaben, allen Bevulkerungs-
classcn ein weiträumiges und gesundes Wohnen att

sichern, und den verschiedenen Anbaubedttrfoisseo —
soweit die Verhältnisse dies gestatten — in fest ab-
t;et:rrn/.ten Bezirken fWchn-, Pa^ilk-, gemischten
Vierteln) Rechnung zu tragen.

5. Insbesondere bedarf es energischer Vorschriften

aur dauernden Verhinderung der äbermissigon Aus-
nutzung der Baugrundstüeke, sowohl durch angemessene
Besehr.inkung der i^ebiludchöhen, als durch Festhaltung

genügender freier Hofräume und unter Umständen auch
freier Räume zwischen Gebäuden (Bauwtch), und zwar
sollte der Fläcbenraum der unbebaut au lassenden

Gmndstückstheile auch ron der Zahl und Besebaflbnheit

d> r auf dem Grundstück anzulegenden Wohnungen
al)li ingiiT gemacht werden, wobei unter Umständen Vor-

gärten und auch Theile breiterer Strassen mit svr An-
rechnung gebracht werden könnten.

6. Die durch die Veriiiltnisse gebotenen Unter-
schiede in Bezutr auf den Grad der zulässigen Bau-
dichtickeit l.iv-en sich in der ]{• u'Cl nur mittelst f<'ster

Grenzen zwischen bestimmten /.onen oder Bezirken

sichern, wobei »ach Umständen Ucbergangsbcstinuuungeu
für gewisse schon in die Bebauung hineingesogene
Grundstücke vorzusehen sind.

7. Bei rationeller Gestaltung der Vorschriften über
Feuersieherheil und coh--true1iven Festigkeit bedarf --s

keiner Abstufungen derselben für die einzelnen Stadt-

theile; es ergeben sich eben \ n s- ll>st auf weit-

räumiger bebautem Gelände mannigfache Verbilligungen
beim Bauen.

Zweckmässig sind Unterschiede in der Bicile

und Befestigung der Slras.sen, in der Behandlung \on

Vorräumen, sowie in der Construction etlicher Bau-

gcgenstände an und vor den Hänsern. Dessfallsige

Anordnungen sind aber nieiht oaeh Stadttheflen au
gliedern, sondern nach dem Cbanctor der einaelnen

Stnissen und Bb'ckc.

9. Unter neuen. Stadtthcilen im Sinne dieser Lcil-

sätse (vergl. 2. 8. 4.) ist nicht nur das augenblicklich

zur städtischen Gemarkung gebflrige Gelände su Yor-

stehen; vielmehr müsstc alsbald das gesammte, in ab-

sehbarer Zi.it in städtische Verhältnisse eintretende

tichiet von einheillichi ii < i''-ielitspunkten aus, und zwar,

insoweit eine entsprechende £rweiterung der städtischen

Gemarkung unfhunlleh fst. vermittelst Zusammenwirken
aller zuständigen Behörden, den vorerwähnten baupoUsoi*

liehen Busciiränkungcn unterworfen werden.

Co
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10. Ausser den baupolizt"ili' hi ii Vrusp)iiiit' n sind

viaUMdl privatrecbtlicho Verfiiit>.»niii>;oii und Iii stim-

miUfeD über Bebauung uud BeDuUung bestiiumter

Bezirite oder Baabl5eke empfehlennrertb, weil dieselben

cino grössere, dm I?t'diirfnis.spn (reniiu angepasste In-

dniduali.siruiig und wcilcrgcliende Bi'.'scbränkuutfcn (i. B.

Ausschluss voti EtageoTVohiiuiigen, von WirtSacbalten

u. a. m.) gestatten.

11. Die hier gefoHerten Sondcrliestiininungeu für

dif oi'uen .'l.idttln-ilc sind nach Maa.ssgabc des l.andi'>-

recht rs (hircli tiesetz, Vcrtjrdnung oder Urt.<iätatut her-

beizuführen.

Laudesg'-setzliche Ausführungsbcstimmuiigen zur
Uewerbeordnung (§ 23, 3) vürden ziror in einifren Be-
zifhnngi'n di-n Erlass von Vorschriften iUnT Falirik-

viertcl erleichtern, sind aber keine Vorbediuguug für

Soliihning dieser SonderbestimmoDgeii durch Polizei«

verordaimg.

Vcu Buchmr (12) werden einige liygienix-hf

Kinriditungi'u de.s mudcruen Rom licschriirbeii. Bcrülinit

vöu jeher var Korn durch »einen licicbthum au Xriiik-

vaaaer, der teeti AamebBeos derStadtlMvSlkeruBg, die

erstaunliche Menge \iin G0<) 1 auf don Ko['f und Tag

trägt. Geliefert wird diese Wasüenucuge von vier, zum

Theil antiken, zimi Theil am dar Zeit der Pipgte

stammenden Wasserleitungen. (Das alte Rom beaasa

über 20 Leitungen.) Zur Knlwiiss.>rung d<r ."^tadt

können uocb jetzt, bei der euormeu Menge von SpüU

vasser, ohne Naehtheil die aus der Zeit der Pipste

exijitirenden Canäic benutzt werden. Nothweadig zur

Vervollständigung erwies sich nur die .Anlage von

Collectoren, vou deueu der eine aiu rechten, zwei an-

dere, ein höherer und ein tiefer liegender, am linken

Ufer den Tiberfluss begleiten, um alle StadtcanäU- auf-

zonehmen und «leren Inhalt einige km aliwärtv dem

Strom zu übergeben. Diese Anlage iuus.-> nach üircn

Dimensionen und der Art der Dorebfabrung als gross-

artig bezeichnet werden.

Die Kosti ii der Correetion des Tiberlluise» inner-

halb der btadi, den uun zu beiden Seiten 12 - 16 lu

Ober Wasser aufragende Quai-Mtneni aus sehonen regel*

niiissigeu Traverliuquadern begleiten, sollen sich auf

3U Fr. pro <pn <Juaimauer belaufen, wonach der über-

haupt für die Tiberrcgulirung in Aussicht geuommene

(iesammteredit von 100 Millionen Fr. kaum su hoch

gegriffen erscheint. Unter den sonstigt-n modernen .sa-

nitären Verbesserungen in Rom ist besonders des vor

einigen Jahren am Unterlauf der Tiber in gewaltiger

Ausdehnung eniehteten Sehladitbauses ni gedenken.

Die ganze Anl.ige stellt sich in jeder Beziehung, was

Anordnung, Grösse, namentlich Uöbe der Räume be-

trifft, als «ne mustergültige dar. Uebemscheud ist

die, übrigens auch anderwärts, z. B. in MfimAen,

wenigstens in ähnlicher Weise wi» derkehrcndc Aldhei-

lung der .animalischen Bäder", in denen die tbieriscbe

WSrme durch directen Contaet der Theile frisch ge>

»cblachteter Tbiere auf den erkrankten monacblicbeu

Organismus therapeutisch zur Einwirkung kommen soll.

Noch viel absonderlicher erschien aber eine weitere, in

Rom hienait terbundene Uebung, welche in dem Trinken

von frischem defibrinirtem, auf Körpertemperatur er-

wärmten (»chsenblut durch t"hli)rotische besteht. —
Die Zahl der in Rom geschlachteten Rinder betrug im

Jahre lSi)3 : 31 800, jene der Gesammtacblachtuugeu,

inel. Kilber, Schweine, Ziegen, Schafe o. s. w. über

200 000, bei einer Einwohoerzaiil von 4 ')<i ndo. Der

Fleisohconsum ist also nicht unbedeutend, und dabei-

ist das Fleisch im Vergleich zu den Preisen ia deut-

sehen GrossstiUlten ungemein billig. Allerdings giebt

es keine gemästeten Thiere, aber dafür fehlt auch die

l'erlsucht bei den halbwild auf der Weide lebenden,

vou dort unmittelbar zur Schlachtbank kummcndeu

Rindern t»at vollkommen. Aetinomyoose kommt vor,

etwa fi— 10 Fälle im .lahr. Zur Zeit fthlt es dem

.Schlachthof noch an Kühlanlagen, die aber für die

nächste Zeit zur Ausführung projectirt smd. — Einen

»ehr günstigen Eindruck macht die neu errichtete, nadi

mii'lerneii (trundsiitzi n sehr zweckmässig ausgestattet«^

städtische Desiufeetionsanstalt. Die Vorschriften über

Benutzung derselben scheinen ziemlich streng, da sogar

bei TodeaflUlen an Taberonlose desinfidit werden soll.

Bis zur wirklichen practisr-hen Durchführung dieser vor-

läulig mehr theoretischen Vorschrift dürfte aber wohl

QOdi einige Zeit vergehen. Das auf dem grossen

Friedhof ^Campo Yerano*^ errichtete Crcmatorium wird

wenig benutzt (<>0 Verbrennung' u im Jahr), wenn

auch die Ko.sten einer Verbrennung sich relativ gering

stellen.

Auffallead für den Fremden ist in Mittelitalien die

fast völlige Abwesenheit von Fabrikanlagen, die .sich

aus dem Maugel au Steinkohlen zur Genüge erklärt.

In Rom ^ebt es eigentlich nur die Gwfiibrik nnd die

FabricaÜon von Maecaroninudelo.

Das (irössto in tieui^rim hygienischen fiariohtunger.

hat die Stadt durch die bekannte Neuschaftmg der

roudernen Stadttbeile, durch die Beseitigung vieler alter,

insalttbrer Partieen, namentlich auch zu beiden Seiten

der Tibrr gi-leistel.

Die Frucht dieser Bemühungen ist in der Besserung

der sanitiren Verhiltnisse Roms genügend zu Tage

getreten, indem die Malaria in der inneren eigentlichen

Stadt fast vollständig verschwunden ist Auch Typlius

ist eine seltene Krankheit. Was die Bevölkerung und

ihre Gewohnheiten in hygienischer Besiehung anbelangt,

so müsste derselben zwar der Sinn für grö.«isere Rein-

liehkcit im Hause 'überhaupt für Comfort) erst aner-

zügcu werden; dalür aber ist der Italiener ein ge-

borener Lultlanatiker und liebt überhaupt den Aufent*

halt ausserhalb der Wohnung, wodurob eine gewiaae

Compensatio >n geschalTcri wird.

In der Studie über die Assaniruug Neapels führt

Weyl (44, 46) an, dass Neapel iosgesammt tiglieh

100000 ebm Wasser verbraucht, während die Serino-

leitnog sogar 17S8II0 ebm mr Verfügung steUt Es

1728
kommen biemaeh aufjeden Bewohner j^^, ea. 0,9 ebm,

also mehr als 300 1 besten Trinkwassers,

Die .\--sanirungs,irbeiten betrefleu ein .\r< al vr.n

980 6Ö6 qm, auf welcher Fläche 233 794 'im als

Strassenland dienen 14 pCt der GesammtflScbe);

nae:h Beendigung der Arbeiten werden 424 457 qm
Strassenland (= 43 pCl ) zu finden sein auf der

gleichen Fläche. So wird also nach Durchführung des

uiLjiii^cQ by Google
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Ilisiuanieiito das Stras->enlarid um 29 pCt. dor Oesamiiit-

tläcbc zugenommen, die bebaute Fläcbe um ebenso viel

Proccut abgeoommeu haben. Zur ÄusfiiJmiDg dieser

ArbeitsB, die infolge gesetdidier Vorsehriffc ioneriialb

10 Jahren vollendet seio muss, bildete sich unti^r Re-

tbeiligung einJgor grosser italienischen Banken am

15. Deoember 1888 die Seeietä Anonima pel Risana-

mcnto di NqiolL Sie besebäftigte im ersten Jabre ibrar

Th;ltigk"-it 'ler Niederlegung der expropriirten Oc-

biiuile taglich mehr als S30U Arbeite r. Die für die Ex-

propriationen gaiahlten £Dtieb&diguu^ai> beliefcn sieh

für das erste Jahr berdts auf 24 604 (MX) Francs. Die

neu angelegten Strassen beanspruchten eine Fliicln-. die

um 57 51ä qm die frühere übertraf. lüW wurden

1 1 Millionen Francs gexahlt: gearbeitet imrde auf einer

Fläche von SSOOOqm, neu.- Str.is^eu wurden 30000 r,ui

erofTnet und neue Gel)äude errichtet, die 44 000 qm
Bodeu bedecken.

Eine anafBbriicbe Bespreohnng erfahrt noch die

Canalisation und das hygienische Amt der Stadt Neapel,

worüber wir auf das Oriffinal verweisen.

£s fehlt noch viel, bis Neapel seiner hygieniachen

An^be Daehgekctnnen ist; die Canalisation ist noch

nicht vollendet; moderne Schulbauten für hiiheren und

niederen Unterricht sind in verschwindend klein-t Zahl

errichtet; die lirankcnhäuser chuueru vorläulig uuch

niebt an Liater's Bpoehe. Trotadem muss hervor»

gehoben werden, dass die .Strassen der Stadt seit Er-

üfifouDg der Wasserleitung 18b5 sauberer geworden sind.

Auch in dem Strassencha(M der Altstadt maehl sich

eine friadiere Luft bemerkbar, seitdem eine Reihe von

VriitilationsöfTnungcn, von Stnuuen geschaffcu sind,

weiche vom Hafen in die Altstadt fuhren. Auch die

Statiatili zeigt, dass die Anfänge der Gesundung sich

eiDStellea; namentKeb gilt daa für den tyfim abdo<

niiiialis, <liT seit dem Jahre 18!^1 iit schneller Abnahme

begriffen ist, obgleich die £inwohocrzabl seitdem zuge-

nommeo und das intliebe Meldewesen an Steberiieit

gewonnen hat'

Gibert (20) berichtet au der Uaud eines der

\eademic de mi'-d. vorgelegten Huches: ,Villc du

lliivre, bureau muuicipal d'bygienc, Heleve generale de

la statistique dtoographique et mMieale avee texte

explicatif pour unc periodc deccnnale 1 SSO—1889",

Ober die (lesundheitsverhältnissc der Stadt Hrivre in

einem interessanten und anregenden Vortrag. Die

DnndiaehnittssterbUehlEeit betragt IQr das genannte

Ueeenniuni 30,9 pM. Einwohner, steigt aber naeh

einzelnen Strassen und Vierteln betrachtet son 13, 16,

59, in manchen Uäuseni bis auf HO pM., d. h. bis

xur SterbUehkeit in dnem sdir sdileehten Spital. An
Lungenschwindsucht verlor die Stadt 5359 Mensehen,

also 4,91 pU. Lebende. In einzelnen Strassen kamen

in 10 Jahren 1, 2, 8 FEUe vor, in andern IS, 14—16
mal soviel. Das Quartier Saint Francis, in dem die

|[;iiisi r hoch und st-ickwerkreich sind, wird von der

Lungcntuberculose decimirt, es bietet der Contagion

die günstigsten Bedingungen, wihrend alle nach dem
Meere zu offenen Strassen sehr wenig davon berührt

weiden, ja einaeloe ^slioh Terscbont bleiben, ebenso

die getrennt »tehendcu und nicht von viebn Familien

bewohnten Hiiuser. Das sociale Mittel, um die Lunken

tuberculose verschwinden zu machen, ist die Assauiruug

der Wohnungen, das Zerstreuen der Einwohner naeh

Aussen in gut CMiistruirtc Behausungen, das Verhindern

der l'ebervolkcrung in übereinandergethürmtcn Stock-

werken, die Gründung von Arbeiterstädten mit aus*

aebliesslleb freistehenden Hinaem, swisehen welchen

Riiinii j;enug zu freier Luftcirkulation bleibt. Dif

Diphüiehe weist eine ähnliche Vertbeiiungskarte auf,

'wie £e Tubemutose. Bis 1860 fast unbekannt, nalun

sie von Jahr zu Jahr zu und trat 1880 mit 86, 1881

n.it I4t>, 1882 17ß. 1883 IPj. 1884 lO.'i. 1.H85 9fi,

lSä6 mit S8 tüdtiich veriaufeueu Fällen auf. liier

setxt die Desinfeetion der infieirten Loealitäten etc. ein

und die Sterblichkeit sinkt auf durchschnittlich 47,8

p. .lahr. L'ui noch günstigere Resultate zu erzi«den,

bedarf es 1. der Anzeige aller Fälle im Bureau d'hy

gitee, S. des guten Willena der Familie, damit «Ue

Desinfeetioa ordentlieh auagefBhrt weiden kann.

Der Typhus ist in H.'ivrc endt-niisrh. der Boden

ist nicht assanirt, die Hauser siinl nicht drainirt, es

sind nur zwei sanitär günstig*' Bedingungen vorhanden:

reines Trinkwasaar und gute reine Milch. Manche

Strassrii wets.-ti eine Tx^phu-ssterblichkeit von 4 pM.,

andere eine 7—8 mal schwächere auf und zwar in den

gleichen Vierteln, unter scheinbar identischen Bedin-

gungen, bei gleicher Trinkwasserversorgung. Das Quartier

du Pcrcy gehört zu d''n meistverschonfen, trotzdem es

vom Abschaum der iievülkeruag, die dem Alcuholismus

ergeben und dem grSssten Elend ausjgesetat ist, be-

wohnt wird. Eiue seiner Strassen weist die hBdiste

Allgenieinslerblichkcit vn allen übrigen Strassen der

Stadt auf, und doch bleibt sie wie die «andern von

Typhus und Cholera (welche letztere genau die gleichen

Viertel, Strassen und Häuser heimsucht, welche dem

Typhus die meisten OptVr bringen) fast ganz verschont.

Das Viertel liegt auf Uferterrains, deren tirundwasser

der Fluetation von Ebbe und Fluth unterworfen sind,

also zweimal täglich ausgewa--eheu werden W as hier

die Natur b>-sorgt. sollte in der übrigen .^rtadt eine

rationelle Canitlisation thun, dann würde der Typbus

bald versehwinden und die Cholera keinen Boden fiuaen

können. Brouardel, der über die heftige Typhus-

epidemie von 1887 eine Tutersuchung veranstaltete,

giebt dem Wasser von Saint Laurent, welches die Stadt

sum grilflsten Theil versorgt, die Schuld. Die Ent-

leennit; von Aborttonnen auf dem T'ialean, das übi-r

den Quellen liegt, soll die Ursache der Epidemie ge-

wesen sein. IHe Thatsacbe ist vom saniiarMi Stand-

punkte verweiflich und es wirft ein grelles Licht auf

die gesetzgeberisehen Lüfken im Sanitätswesen, dass

sie noch immer fortbestchi und kein loyales Hrcht vor-

handen ist, sie aus der Welt zu scbafftn. Die lypliu»-

eurve von Hävre zeigt aber seit 20 Jahren die gleichen

Saisonschwankungen mit einer 8 mal höheren Stcrblieli-

kcit im August als im Februar und eine regelmässige

Steigung von diesem Monat an. Den Beweis der

Wasserverunreigung hat Brouardel trotz zahlreicher

Untersuchungen niebt erbracht. Der Bacillus EberJ.
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kooDl« nicht gi-funden werdi-n in dem \Va>^i-r wn
SaiDt Laurent; da er eioea 70 Meter starken Terraiu-

fiUer zu iiasÄren hat am sn den Quelloi bu gelaogea,

so ist di*'s nicht erstaunlicl!, Untersucht man aber

oise Probe des durch die zablreichea Yersaizgrubea

sehwars venmrebigtea Bodo» oder Caoalwassera, so

lind< t sich der BadUtu Ebertb fast regelmässig. Eines

der reichsten Viertel, d>as al)er jegli«-hpr <'anali>ation

entbehrt^ litt am meisten unter der Epidemie. In

^ner der hier gelegenen Villen ereignete sieh der pa-

radoxe Fall, dass der Hausherr, der dem Trinkwasser

nicht traut« und nur Mineralwasser trank, an Typhus

starb, während die übrigen Bewohner, welche das

Waaaer tod Saint Laurent naeh Bednrfbias genonea,

ganmd blieben. Die Epidemie vertheiite sich im All-

gemeinen ziemlich gleichmässig über die Stndt, trotz-

dem 4 verschiedene Trinkwässer im (iebrauch aind,

ei liest sieh nirgends ein nrsäehlieber ZtuaBunenbang

zwischen dem Wasser und der Krankheit iMidveisen.

.'"chliesslich verlangt Verfasser die Einsetzung von Epi-

demieärzten, welche sich nur mit der Frage der Epi-

demien ond alleemeinen Hygiene au befassen hätten

und keinerlei andere Praxis ausüben dürften.

Darnmber^' (1')). Ttic vielbcsufht^'i! rlimatischcn

Wint«rcurorle im Süden Frankreichii, Caunca, Mentone

u. 8. V. haben bei allem AnerkennenswerUieo, was bis

ji't/.t zur Verbesserung der sanitären \ erhält ni.sso ge-

schehen ist, noch viel auf hygiunischem (iebiet zu

leisten, wenn die zahlreichen Fremden our die ein-

laehsten Gebote des Anstands und der CiTilisation er-

füllt sehen sollen. Die men.s( hli -l t n Fäcalicn werden

in Canues auf fünferlei Art heliandull: l ; Hleiben sie

der Sorge des Himmels überlassen iu den Stra-ssen und

H5fen, vo sie gerade deponhrt sind. Der Regen und
ein sehlerht diiigirler Eimer voll Wasser räumt hie und

da damit auf, so gut und sehleclit es geht. 2) Durch

Entleerung der (inibt-u millcl»t Dampfmaschinen. Der

Inhalt vird in ein Loch gegossen, in welches sieb ein

Rohr öfbet, das in einer Linge von 128 m vom Ufer

ab und einer Tiefe von 6 m unter dem Wasserspiegel

ins Meer mündet. 3) durch dirccte Entleerung in die

Caaile mittelst Sp&lapparaten. Das Caaalneti wmrde

in. den letzten Jahren soweit geführt, dass ungtjfihr '
lo

der Einwohnerschaft angeschlossen ist. Viele nicht soru-

pulöse Hausbesitzer l)ewerkstelligen jedoch unerlaubten

AnaeUass an diese Canalisation, indem sie, um die Bnt-

leerungskosten zu sparen, ihre Gruben mit den nicht

diebten Cauälen in Verbindung setzen, welche nur zur

BeiSrderung des Begenwassers dienen sollten. 4) Viele

und selbst wohlhabende Einwohner vmi (^nea haben

keinen Abort: sie sammeln ihre Fiicalieii in kleine

Fasser, deren kostbaren Inhalt sie auf ihre Felder

tragen. Andre entleeren sie in die beiden «fiSsnen

Bäche Foux und Ch&teigner, welche ebenfalls Kloaken-

dienstc /u l'-isten haben, b] Endlich leeren manche

Häuser und Villen ihren Schmutz dircct in ihren Boden

oder den ihrer Nachbarn mittelst Versitzgruben. — Die

Folge dieser versehiedenen Systeme, von denen nur

zwei, nämlich das des tout ä l'egout und der wasser-

dichten tirubeu aufrecht erhalten werden dürfen, ist

ein derartiger Gestank, der sich nocJi d.-izu auf deu be-

liebtesten Promenaden, so die Foux entlang und auf

den Quais bemerkbar mnebi dass dk gMse Lieblidi-

kf it der ."sei iicrie und das herrliche Klima dazugehSreo.

um die Fremden nicht zu verscheuchen. Das Leitungs-

wasser, welebes die Siagne spendet, ist nieht recht ge-

niessbar. Die Siagne fliesst 58 Kilometer weit offen

und führt meriscliliehc Faealien mit sieb, denn zu beiden

Seiten des Oanals werden die Felder damit gedüngt

tud die baeteriologisebe Untersuchung, welebe anliss-

Ueh zweier Tjpbusiille in einer Villa von Dr. Tanel
aus Bern vorgenommen wurde, ergab deu Bacillus c li

communis in den am Hahn der Uau^leitung entnoumeuca

Proben.

Die HUehcnranstalten sind ebenfUla sehr verbesse-

rungsbedürftig und so schmutzig, dass dem, der hinein-

gescliaut hat, aller .\ppetit vergehen muss. Die sehr

rührigen, städtischen Behörden fangen übrigens auch

hier an, die Hebet dasttsetsen. Die veAaadttien Des-

infeeti'irisapparatc sind SS primitiver Natur, da^s sie

huchstcns die Vertilgung der^She xu erzielen vermögen.

Der Verfasser räth den Syndicaten der Hotelbesitzer

und Hauseigentbümer, sieb mit einer grossen Was^-
anstalt ins Benehmen zu setzen, die Desinfectionsapparate

mit Niederdruck und Zerstäuber besitzt, den Fremden

aber dringend, darauf su aehten, dass die Wohnung,

welche sje zu beziehen gedenken, gründlich desinticirt

werde. — Mentnne hat wie t'anncs zu wenig ofTentliche

Aborte, in Folge dessen verunreinigte Strassen und

Promeasden; auch hier demiairt das System derTSnn-

eben, welche, wenn sie voll sind, auf die Aecker ge-

tragen und dort entleert werden. Alle Strassen sind

canalisirt, die Ganäle nehmen die häuslichen und

Strassmiabwasser auf und verbringen sie in den Raupt-

collector, der 6 Meter weit in das Meer mündet. Der

durch pneumatische Maschinen gehobene Inhalt der

Abortgruben wird durch ein gewöhnlich verschlossen

gehaltenes Canalloeh in diesen Haupteolleetor kun vor

seiner Hündung entleert. Die Stadt wird mit Vesnbia-

Wasser gespeist, da.s von der ii^uelle hi= Nizza in ollenem

C'aual und von Nizza aus unterirdisch gefüiurt wird.

Gegenwärtig eonstruirt man dafBr bei ViUefrandie ein

Reservoir von lOOOt) Cubikmeter InhiÜ mit .'Land-

filtern; das Flusswasser wird dann nach dem System

Andersen gereinigt werden. — Die Desiniselien der

Loeale und Kleider der Kranken geschieht hier ge-

wis.senhaft durch das Syndicat der Hotelbesitzer, welches

einen Dampfapparat und Zerstäuber angeschafft bat

und OratiadesinfiMStioBen vornimmt IMe Stedt adieakte

dazu die niithigcn Räumlichkeiten. — Monaco und Monte

Carlo haben das gleiche Trinkwasser wie Mentone und

eine vorzügliche Canalisation, deren Mündungen jedoch

tfaeils zu hoch liegen, tbeils nicht weit genug in das

Meer und theils in zu seichtes Wasser gefäbrt sind.

Der Typiiiis ist seltf-n iu den Winlenttationen am

mittelländischen Meer; Cannes kann als eine gesunde

Stadt bezeichnet werden trots seiner mangelhaften hy^e-

nischen Einrichtungen und seiner fraiizösisch-italienischeo

Arbeitcrbcvidkerung. Von 1880—93 kamen 47 Typhus-

todesfalle auf eine Einwohnerschaft von 2ÖO0O Seeleu.

Google
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Die Verthcilung der vorgekoramenen Typhusfalle auf

Cannei, Meutone und Monte Carlo zeigt, dass das Trink»

wmaMT kdne Bolle M der YeilMreitaiig der doMloeii

KpiHrmieeii ^'''sfur-l* liaben kann, veoiglteDS ISsrt sieh

kitio Zusatniuentian^ nachweisen.

Schrank (36) berichtet über die ülfeutlicbe (ie-

sundheitspflege in der Stadt Neir-Tork; lie obliegt dem
• tesundheitsaiuto und dem nesundheitsdepartcment.

Dem Gesundhcitsamte ist ein Ililfsamt bt-igegeben, das

aus hervorragenden Pathologen, liygienikern, Meteoro-

logen, DermAtologen, TUertriteD und Santtfttiioge-

nieuren bestelii Das S. Departement besoi'gt die Aus-

führung der sanitären Vorschriften und führt die (Je-

burts- and Sierblicbkeitälisten. Der Abibeiluug für

eontagiSee KranUielten obliegt aneh das Impfwesen.

T)ie Impfirzto gehen in ümo Diatricten von Haus zu

Haus und nehmen die Impfungen vor. Einige Aerzte

werden designirt. die Vaccination in den Schulen und

Itwtitnten TomtnduMii. Zur Venrandnof kioaimt onr

r. inp animalc Lymphe, geliefert TODi Vai-rine Ltbom-

torj-; für jede Impfung wird eise neue Nadel benntat;

nacb dem Oebraudie wird die Nadel veroiebtet. In

der Stadt New-York besteht relatiTer Impftwaog, denn

das Sanitätsreguiaüv für die Schulbohörde erlaubt

keinem Kinde den Eintritt in die Schute und versagt

jedem Ldirer die Verwendang in der Schale, wenn

dieselben nicht mit Erfolg geimpft worden sind. Ist

dies nicht der Fall, .sn wird die Impfung während der

Unterrichtsstunden vorgeuummen. in der Desinfections-

anstalt arbeitet ein Apparat mit heisser Lnft and

Dampf: dort befindet sich auch ein Verbrennungsofen,

in welchem inficirte Gegenstände verbrannt werden

können. Im Jahre 1891 wurden 28347 Wohnräume,

ferner in der Anstalt 85519 Oegenstlnde nnd 1S06

Fuhrwerke desinficirt und 8420 Gegcnstiinde verbrannt.

Im DccembtT 1892 wurden im Auftrage des Gesund-

heitsamtes Vorschriften über Desinfection herausgegeben.

Deslnfectionen werden rorgeoommen bei Sebarlaeb,

Kaaem, Diphtherie, Tubereoloie, Blattern, Typhus,

gelbem lieber und Cholera. In obiger Instruction ist

auch ein Capitel der Sterilisation der Milch, welche als

Kindemlhrmittel benntat wird, gewidmei Das Am«
bulancecorps besteht ans 4 T'rrsonen, welche dii^ In-

fectionskranken in das Spital schaffen. Im Jahre 1891

wurden 1065 an contagioaen KranUieiten Leidende in

das Spital befördert

Das Sommercorps ist nur in diMi Mon.iti^n .liili und

Aagust und in der 1. Woche des September tbätig, in

welchen Monaten die Vertafitilt am gi^Bsten ist.

Daasalho beschäftigt sich mit der Aubuehung von

sanit.Hren (iebrechen in den Wohnhäusern und der

ärztlichen Behandlung von erkrankten Armen. Zur

Hintanbaltuag der Ansbreitnag der Diphtherie besteht

folgende fiiariditaog: Das Sanitätsdepartement ist stets

vorbereitet zur Anlegung von Tulturen von Diphthe-

riebacillen für die Diagnose in verdächtigen Fällen,

nnd wSnseht, dass der behandelnde Ant selbst die

Impfung vornehmen soll oder d;iss uin Inspector des

Gesundheitsdepartements dieselbe subald als möglich

ausführe. Die Aerzte erhalten das Culturmedium von

den Apothekern kostenfrei; letztere beziehen es vom

Gesundheitsdepartement. Jeder Ant, der ein Cultur-

medium vom Apotheker veriaogt, bekommt S £^rou>

vtt' ti. Die eine enthält den Blutsenimnährbodcn für

Diphthencbacilicn, die andere das Impfinstrument Die

geimpfte Epronrette giebt der Ant dem Apotteker.

Das Gesundbeited^artement lässt jeden Abend die-

selben sammein und führt die bac<f^rio!»gi.schc l'nter-

suchung aus. Die Di.'ignosc ist iu jedem Falle bis

.Mittag des folgenden Tages gemacht nnd sie kann vom
Ant aaf telqpbonisefaem Wege vom Labnatoriom er«

fahren werden.

Für die Behandlung coutagiöser Kraiikbeiteu sind

drei Spitiler rorhanden; je eins fOr lafeetionsTerdldi-

ti^r. für s bari.ich- nnd Diphtfaeriofalle, für Blattern«

und Typhuskran kf.

Bei ihren InspecUonen bat die Sauität^poitzei bei

jedem Hause festsastellen: die Ansahl der Familien,

der Insassen, der Aborte, den Zustand der Keller, ob

der Hod-n wasserdi'-ht hcrgcsfclU ist, ob die H'ife ge-

pda^tcrt und uil Abzugscanäleu versehen sind u. s. w.;

fBmer hat sie die CaniUe, die Ventilatimi, die Aborte,

die Aschenbehältcr zu inspicircn. Es bestanden 1891

116 Häuser, welche während des Jahres 14232 Personen

beherbergten.

Eine fernere Abtiieilang ist die der Inqwetion des

Handels mit Nahningsmilteln. Dieselbe steht unter

Aufsicht eines Chef-Chemikers und ist beauftrugt mit

der Inspicirung der Milch, Fische. Früchte und Nahrungs-

mittel aberbaupi FOr die MUebiaspeetion ist die

Stadt in 7 Districtc getheilt; für jeden Di.strict ist ein

Inspector und ein Sanitätsofficier bestellt, deren Pflicht

es ist, woebantlidi emmal die IGlcli ans den Terkaoft«

laden des Districtes zu unteisuehen und ron Zeit zu

'/eil früh Morgens Inspicirungeu auf den versrhii dcnen

Kerries und in den Depots vorzunehmen und verfälschte

Ifileh sa vertilgen. Während des Jahres werden alle

Kühe, die innerhalb der Stadt gehalten werden, auf

ihren Gesundheitszustand untersucht, wie auch die

Stallungen auf das Vorbandensein sanitätswidriger

Zttstinde Im Jahre 1891 worden 96877 Inipee«

tioneo aosgefÜhrt und 146822 Milohprttfungen vor-

genommen. Auch für die Untersuchung von Fleisch,

Fischen, Friichten und andern Nahrungsmitteln sind

8 Inspeetoren bestellt; wibreod des Jahres werden die

betreff. Verkaufsloe ile in Bezug auf bie Qualität des

Fleische^, die Reinlu it der Verkaufs- und Aufbe-

wohrungsstätteu und den Zustand der Refrigeratoren

und der Caoile geprOft

Das Trinkwasser von Kew«Tork stammt ans dem
Vuellengebiet des ProtoTi : es ist 40 Meilen von der

Stadt entfernt Der Aquäduct geht unter dem Harlem

BtTer und liegt ea. 45 m anter der Bodenfliehe; er

liefert täglich 1V2 Millionen Cabikmeter Waaser. Die

Stadt hat ein einziges Wasserreservoir im Ccutralpark.

Die eisernen Wasserleitungsröbren haben eine Länge

von 6600 Veflen. Das Crotonwaaser wird wöehentUeb

einer chemisrli.Mj und seit Beginn 18M aiub einer

bacteriologischen Untersuchung unterzogen.

Nachahmung verdient die Organisation dez ärzt-

L^iyiu.-cu Ly Google
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liehen Nacbtdieuälcs. Der l'oiizcidutrict^leitcr legt für

sMaen Beziifc di« Aentelisto fOr d«D Sntl. Nachtdienst

an. Sacht eine Person Hülfe, sm wird der zunächst

WOhoeodc Ar/.t von einem annlicli- li '>r^;:u.i' in lüe lic-

treffendc Wohnung geliihrt. Im 1* alle die TaMci zahluugs-

aoüliiK üt, erfolgt für eine Naditmite daa Honorar

von 3 Dollars durch das <ir>undhrit-.anit. Eine Hettungs-

gesellschaft wie in Wieii, München u. a. Orlen besteht

in Ncw-York uicht. Bei Lnglücksfalleu wird vom Po-

iioeman telephoniacb das nSebstliegendo Spital ventSn>

digt, von «elehem sugleich ein Anibulanccwagea mit

Ant and Sanitatsiiiännern abgesandt wird.

Die Stadt besitzt auch DUpeosaircs (Poliklinik un<l

Ambulatorien)» du deutsehe Oispensidie mit 9t Aontea,

(1890 27 70f; l'i^rsonen heliandell . die deutsche

Poliklinik etc. Solche .Vustalteu cxistiren über eiu

Datzend; Arme Verden daselbst unentgcltlidi oder

g< gen einen Betrag Ton 10 Cents filr jedesmalige Or*

dinatiuu behandelt. Zur Behandlung der Armen sind

eigene Aerztc augetiicllu Eine Morgue nach fraorö-

sischem Muster besteht in N.-T. nicht Die Leioben

Unbekannter kommen in Särge, die in Verschalungen,

welche ringsum mit Eis umgfl)eii sind, versenkt wer-

den und in denen sie wocbeulang ziemlich gut erhalten

bleiben. Will Jemand eine Leiohe besichtigen, so wird

der betreffende Su^ aus dem Eiskaaten gesogen.

Zur Erhaltung der Trinkera.syle werden l.'> pCt.

der Einnahmen aus den Schanklii en/.^ebühreii abgelie*

fcrt. Es giebt in den Asylen freiwillige oder unfrei-

willige Pfleglinge, je nachdem man sieh schriftlich su

einem .\ufentlial(e \ou botinimfiT l>ai:'T. in der Hcgfl

von 3—6 Monatvn verpilichtet oder auf lirund eines

richterliehen Erkenntnisses dazu irerurtbcitt irird. Die

Ansicht, dass die Prostitution in N.-Y. einer äntUehen

rebt-rwachung nntcrzrig.-i» werde, beruht auf einem In-

thum, der daher mlirl. das> sich im Jahre 1506 ein

Verein zur EinfQhi ung > Ines Reglement in Betreff der

Prostitution gdiildet hatte. Der Verein wandte sich

an die Legislative, wurde abrr abgewiesen. Kr lies»,

durch Aerzte regelmässig die öffentlichen l'rostituirteu,

die sich dem Verein IQgten, untersudien und stellte

denselben ein Certitleat aus. Er hoffte durch die grosse

Sioherheit, wilehe di. »«- Mädchen darbieten, ihnen eine

grössere C'lientel zu verschaffen und dass die anderen

Prootitnirten aus ConcarrensrOt^ebten sieb aueh der

Visite bald untcr\»crfeu würden, was aber nicht ge-

schah. Ü' r Hauptgrund der geringen Anzahl der

Prostit. in .\.-V. dürfte in den äusserst günstiguu Lobn-

eihaltnissen des veiblicben Geschlechtes und in den

niederen Lebensmittelpreisen liegen. Man hat in allen

Grossstadt<:n. in der neuesten Ztit in Berlin, die Er-

fahrung gemacht, daits mit einem i'aUen der Arbeits-

löhne für treibliche Arbeitskrifte bald auch ehe Zu-

nahme der Prostitution sich einstellte. Die günstigen Ar-

beitsverhältnisse gestatten es den Männern schon früh-

zeitig, meist in der Mitte der Zwanziger Jaba-, eine

Ehe einsugehen, wodurch sie dann von der Prostitution

fernprhalti ii \vi rdun. In den Vereinigten Staaten

Nordamerika» herrschte der Abolittouismus. Der Staat

unterdrückt die i'rostit., wo sie öffentlich zu Tage tritt.

Die Poliiei duldet in N.-Y. keine BocdeUvirtiisoliafteB

(disordiTly house). ?>chreitet die Polizei ein, so wer-

den die Inhaber sammt den Mädchen und Besuchern in

Haft genommen. Die isolirten Prostituirten werden von

der Polizei nur dann beanstandet, veno sie gegen die

bestehenden (Jcsctze handeln. Nach Verf. entsprechen

die .'^childiTuugen über die Prostitution in deu Ver-

einigten Siaaieu, die Reuss giebt, nicht der Wirklieh-

keit und sebeincn ein Abkiatseb der Londoner Veiliält-

iii>s<' zu siin. In Nordamerika sind die siu-ialen Ver-

hältnisse und die Gilten für den Abulitiuuismus günsti-

ger als in irgend einem andern Staate; man findet dort

wenig Gegner desselben. Das öfieutlitAe SaoitiitsweMa

in X.-Y. wif in Amerika überhaupt kümmert sich wenig

um die Syphilis und deren Ausbreitung. Von Amts-

wegen werden iu N.-Y. keine gescblechtlieben Unter-

sucliuogen. weder der Mädchen noch der Mioiier, wenn

auch ein Verdacht auf Lues vorliegt, vorgenommen. Es

giebt keine Syphilisspitäler. Die Mehrzahl der Syphi-

litischen curirt sich durch die in den Zeitungen an-

noncirten Mittel oder sucht ein Diipensaire auf. Die

Spitäler weisen sokhe Kranke, wenn sie sich zur Auf-

nahme melden, ab, wenn nicht das Leiden schon be-

deutend TOigeschritten ist.

b) Haus.

1) Bailly, de Chambly, Sur un point de juris-

Snidencc relatif aux logenients insalubres. Rev. d'hvg.

VI. p. 452. — 2) Behrend, G., Eis- und Kälte-

erseugungs-Masehinen, nebst einer Anzahl ausgefOhrter

Anlagen zur Erzeugung von Eis, Abkühlung von Fliissig-

ki iten und liäunicn. .'5. Aull, mit '2S0 Holzscbnillen.

Halle. :>) riaudiil t t Kol lenfaut, Essais d'imper-

meabiltsation des parquct«*. muroilles, portcs et plafonds

dcü Caserncs. Rev. d*brg. XVI. p. 895. — 4) Darm. J..

Enrle, H. efe. Handbuch der Architectur 3. Thl. Die

lloi libau l'onslruetiiinen '2. IM. '2. 11. harnistadt. -

,') I) i e,,' 1 l»e II , Dasselbe 4. Thl. Kntwcrfen, Ankig»! u.

Einrichtung der Uebäude. 4. Halbbd. 1. U. Darmstadt.
— 6) Emmerich, Rudolf und Qwrg Reeknagel,
Die Wohnung, v. Pettenkofer's u. v. Ziemsseü's Handb.
der Hygiene. 1. Thl. 2. Abth. 4. H. L, ipzig. — T.

Fodor, .bis, f V,, Hygiene di s Bodens. Mit besondtr. i

Rücksicht auf Epidemiolugii- u. Bauwesen. Lief. 4 des

Handbuches der Hvgiene. hirausg. von Theodor W^l.
.lenn. 1893. gr. S. 246 Ss. Mit 23 Abbild, u. 3 Cunrea-

kifeln. 8) Häuser aus Asche. Ges. Ing. S. 77. —
y) H'ifir. II.. Zur Bvurtheilung der Wetterbest.lndig-

kcit von Baumaterialien. Ztseh. d. üsler Ing. ii .Arch.

Vereins. S. 341. — 10) Jordy, Emil, Di< Villcn-

quartiere Cottage-Wien u. Kircbenfeld-Bern in hygie-

nischer Beziehung. Bern. Bemer Tagebl. 1893. S. 21.

— 11) Lorenz, H., Zeitsclirift für die ^rrsammte Käi'e-

Industrie unter Mitwirkung liervorragender <i>l.'hrter

und Practikcr. Müuchcn-Leigzig. — 12) Pignat, P.,

Priaeipes d'assainissenwnt des habitatioas, des riUes et

de la banlieue. S. £d. 8. et Atias de 86 pis. in Ibl.

Paris, ~ I.'V Putzevs, I*. et E. Emmerich, L'hygiene

daus la construction des babilations privecs. 8. .•\v.

174 flg. et 6 pls. Paris. — 14) Reh bei n, F., Aus

gewiblte Monier- und Beton-Bauwerke. Strassen- und

Risenbahnbrildten , Hochbauten, Silos, Futtermanem.
• 'anälc u. -j. w. H.-rlin. ^ l.')' Ri<>tsrhcl. H., Der
."«tand der wissenschaftlichen und practischen Wohnungs-
hygiene in Beziehung zur Luft. (Jes. Ing. 104. -- 16)

Sau Felice, Suirairia di alcuni ambienti abitati. Anu.
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d'Ig. sperim. Roma. T. III. faso. 3. p, ?>')S. 17)

Tayler, A. J. Wallis, The Sanier)* Arr.m^'piiieiit of

DwelUng^-HoasflS: A Handbook for Housdiolders and
Proners of Houses. London, er. 8. X.—19C pp. Illust. —
18) Vach es, Francis, A healthy home. London. 12.

21-2 pp. -- Derselbe, Da.ssHbe. San. Jul.

1893. p. 3f> u. ß3. — 20) Vok, (i. W. F. de, Indische

bouwhygjgne. Batavia. 17P:t. Fol. ISj pp. met Atlu.
15 platen. — 21) Washorleitungs- und Eutwii--scningS'

einrichtun(^n des Hauses. BadUche Oewerbeztg. 1S93.

S. 4()fi. 417. — 22) Wenekinck, W., Der deutsche

Steiübau. Ges. log. S. 117.

Emmerieb (6) behandelt dm l!.'\u <lrs Wohnli.ui'^rs

in ganz eigenartiger und SLlbstSndiger Wcisf. Wiilin tid

in den bisherigen Lehrbüchern der Hygiene die Wahl

des Bauplatses, die Trockenlegung des Baagntodes, die

GniiidriMuem, AoBsenmauem, inneren Mauern und

Zwischendfrken mit je eirifni odor 7,wci .'^ritzen abgc-

than wurden, umla^ät in dem Haudbuchc „Wohnung"

jedes dieser Capitel SO bis ISO Seiten. Ausserdem rind

einige Capitel, wie z. B. „Das Dach", „Die Zwischen*

decken", vom Autor .selbst ganz neu geschaffen. Der-

selbe bat sich bemüht, das Wesentlichste der techni-

schen AusfObrnng sor Dantetlung sn bringen, um dem
Arzte das Verständniss zu erliichterii. Manches, was

dem Arzte neu sein wird, i.st daher dem Architecti>n

bekannt and umgekehrt. Jedenfalls kann man sagen,

daas bis jetst kein Buch weder im In« noeh im Aus*

lande, prsrliit^mMi ist, welches .die Wohnung", dieses

wichtige Capitel der Hygiene, so ausführlich und gründ-

Keb bdinndelt, wie das Torliegende. Die Wohnung ist

eine wesentliche Grundlage des Lebensglückes und sie

hat einen hohen sittlichen Werth, da eine Wohnung,

in der sich der Mensch wohl und heimisch fühlt, zu

einer geregelten Lebensweise, zur ErliShung der Arbeits-

kraft und zur .Stärkung des Körpers überhaupt viel bei-

trägt. Die wissenschaftlichen Erfahninpen und daraus

abgeleiteten hygienischen Grundsätze, welche bei Her-

stellung und Benutiung derWohnnngmaangebend sein

sollen, sind im Tor1iegend>Mi HandbiKlie so dargestellt,

dass sie unmittelbar als Richtschnur der praetischen

Ausführung dienen können. Dabei wurden zugleich die-

jenigen Yerbesswungen des Baues u. s. w. besondera

berücksichtigt, welche dem althergebrachten Unzuläng-

lichen gegenüber einen erheblichen Mehraufwand tron

Kosten nicht verursachen.

In dem von Reeknagel, einem der berufensten

Forscher auf dem Cebietc der Ventilation, Terfassten

Abschnitt .Lüftung des Ilavises" konnte sowohl für die

behaupteten Uebelstände, als für die Leistungsfähigkeit

der TugescUagenen ESnvicbtangen der laUeaodsrige

Nadiweis und die natmgesddelitBefae BegrOndung ge*

geben werden.

Es ist ganz unverantwortlich, wenn gewisse Archi-

teeten diese klare und durebweg naturwissensehafkliefa

bfigrSodete Datstelluag benbsusetMn sudien.

riandot (3) bemüh * sich seit 4 .fnliri'n in ih-n

seiner Obsorge unterstellten Casemen impermeablen

Boden-, Wände-, Th9ren- uaA DsekeBanstriii aaiu-

wenden, um die Ausbreitung ton aostoekeaden Krank-

heiten und Epidemien hemmen zu künn< r), durch leicht

ausführende Desinfectionen, reichliche W.isetningen und

antiseptische Zerstäubungen. Aus Budgetrücksichteu

konnten suerst nur die einfeehsten und billigsten Ver^

fahren sur Anwendung kommen ; Das Thci ren der Fuss-

böden und die antiseptische t - ntp'lt^ des Weissens der

Wände mit Kalkmilch. Letztere wurde auf Mörtel oder

auf Gips mit Leimsusats verwendet Das Theeren der

Fussbödcii und des unteren Theiles der Zimmerwände

bis zu 1,30 m geschah stets gleichzeitig mit einer

Mischung von Xbeer und dickem Steinkohlenöl in dem

Qewiebtaverfailtniss von */4—V«> Die Masse moss sebr

dünn aufgetragen werden, sonst trocknet sie lange nicht

und bleibt immer etwas klebrig. Wird die Arbeit gut

und gleicbmässig gemacht, so trocknet der Anstrich

innerhalb 48 Stunden. Naeh Ablauf eines halben Jahres

wird Tiarh V"ra\i-i:t';rangfner zweckmässiger Reinigung

der zweite Anstrich aufgetragen. Die getheerten Wände

und Böden werden gewöhnlich nur gekehrt oder troeken

abgerieben; verwendet man bei letzterer Proeedur ein

Minimum (um den Th^er nieht aiifzuirisen"! v-in T'>'tr>'h um

so erhält der .\nstrich schiinen (ilanz. Ks wurde auch

ein Versuch gemacht, die getheerten Böden mit einer

Misehiing von Paraffin und schwerem Gel su wichsen,

doch ist das Verfahren und die Instandhaltung zu müh-

sam für Caserneu und empfiehlt sieb mehr für Spi-

tiler ete.; die Böden haben denVortbeil, nass gereinigt

werden zu können. Ungctheerte Böden mit P.uafGn zu

behandeln ist dem Theeranstrich in hypiniseher Re-

xiehuDg weitaus vorzuziehen , doch sind die Kosten

siemlich anaebnlieb. Von Valiin wurden seit Jahren

einschlägige Versuche angestellt, \ieleh'- sieh Verf. zu

Ntitze machti^. Man trug die Masse (auf "iOOg Paraffin

1 I Benzin und einige Priesen Umbra; warm (auf 40"

im Wasserbad eriialten) auf, nachdem man vorher da-

mit die Ritzen ausgegossen und nach dem Erkalten das

Ueberstehende weggekratzt hatte. Das ParaffinstäbchcQ,

das sich so in den Ritzen gebildet hatte, löste sieh aber

nadi dem Bitalten an bdden Seiten los, sicherte also

nicht die I'ndurehlässigkeit des FussbodenS, WClche doob

in erster Linie angestrebt wurde. Der Pims betrug

0,44 Ftcs. pro Qu.-Mstsr bei Dqipelaasbridi. Der fette

Boden bUt den Staub xuriick, infolge dessen bilden sieb

aber leicht an Stellen, wo der Staub sich gt-rn ansam-

melt, in den Ecken und den Hitzen entlang, fettige

Knuten, welehe weggeschabt werden mSssen. Auch

dringt der Anstrich nicht in das Holz ein, sondern er

bildet nur einen zi*'nili<'h \rri< hi'n Ueberzug, der sich

leicht wegkratzen lässt. Viel bessere Erfahrungen machte

man mit koehend beiss aufgetragener Panflinmaase.

Schwimmen in der sprudelnden Masse noch unge-

^ehmolzene Stückchen, so ist der Wärmegrad noch nicht

erreicht, welcher die Ma^ise zum Eindringen in die Holz-

poren veranlasst. Wegen der Feuersgefhhr ist es riith-

lich das Kochen im Freien zu besorgen. Mit einer -

wi''hiilielirn Casserole sehöpft man dann dii' k" hen<ic

Flüssigkeit heraus und verbringt sie in die Zimmer, wo

sie noch kochend ankommen mtus.

Um «ine vollstiüid^ Verstopfung der Bitcen su



Emmerich, OüsuNDHSiTSFFLGaE und Obertraobarb Thxbskrahkeeitrn.

erzirl<-ii mua die (nicht etwa vermittels Oiess- oder

Oclkanue) ausgegossene Masse, velchc in letzterem Fall

zu kalt auf dem Boden aulaageD vürde, dort 2 bis

S'/s mm dteksteben, weil «ich das Paraffia in dem
Maasse heim Erkalten zusammenzieht, dass die Kitzen

auf der Oberfläche nachgebildet erscheinen. Die Ober-

fläche dieser Vertiefung muss natürlich etwa.s über dem
Iftasboden eibaben sein, welcher, sobald die Maeae ge-

i.i'.irt^g gestanden ist, abgelMbttlt werden muss, um
gU ichmii^sitf wie polirtcr Marmor auszusehen. Man be-

sorgt das Aui>gie.ssen deshalb am besten in Streifen

OD CO—80 em Bnitei, so dasa der Sehrdner mit dnem
einzigen Hobclzug den Uebergang in seiner ganxen

Breit« abnehmen kann. Mit Stahlspähnen wird dann

nachgerieben. Die Handarbeit ist die grösste Ausgabe

bei dieeem YeifUireD; et empfiehlt aidi desshalb fOr

militibriaebe Gebäude Mannschaften zu verwenden. Die

BSden sind ungemein leicht zu unterhalten. Die

Zwischendecken können keinen Staub heraufschicken,

da die BitMo und Holiporen voUstindig geschlossen

sind. Die St.Tiibnlinahnre in den Zimmern wurde auch

zur Kvidenz constatirt. Die Böden sehen gut aus;

etwas matter im Glans als gewichst«, haben sie eine

abflolut gldcihmSssige Oberfliehe und angenehme Nuss»

banmfarbe und werden so hart, dass die groben ."^chuh-

nägel der Soldaten sie nur zu polircn vermögen. Sie

sehen darum aaeh lingeiram GebTsneh eher besser ans

ab neu, — hat man es mit giossspaltigen Fussbüden

zu thun, 50 müssen die Ritzen erst irfjcndwii^ verstopft

werden, weil sonst eine grosse Menge Farafliu in die

Zwischendeeken dringen und sn Verlust gehen wQrde.

Glaserkitt halt sehlecht au den Seiten, zerknittertes

Papier ist besser. Im Spital von Val de Gracc ver-

wandte man mit gutem l£rlolg geschmolzenes Pech.

Bei breiten Ritsen ist AossiAhnen ansoratben, — das

siedendlicib> aufgetragene Paraffin kann noch mancherlei

Verwendung linden. Es adhärirt vollkommen auf Ce-

ment, Gypa und Schiefer. Man muss das gleiche Vcr-

fithren anwenden am es ven diesen Substansen lossa-

lösen und auch hier spielen die Stahlspähne ihre Rolle.

Im Spital von Üreux deckten 70 kg Paraffin ä 1 F. 2.')

385 Quadratmeter Parket. Die Matehalaiugabe stellt

sieh also auf 0,S6 Fras. per Onadratmeter.

[Horner, K. A. H., Einige I?enbn.-h1nngen in Be-

treff der Verflüchtigung von Quecksilber innerhalb

der Wohnainuner. Rfi^ LVL 6. p. 487-448.

Bine Frage, welche H. sur Beantwortung aofotellte,

war, inwiefern Sublimat, zur Desinfection der Wände

eines Krankenzimmers angewandt, zu metallischem

Qneckailber rednevt und also in dieser Form TerlHicii«

tigt werden kann. M. nahm Proben von einer Tapete,

welche vor 2' . .Tahren mit Suhlimatlösung (1 : 3(K)0)

ohne nachfolgende Abtrocknung der Zimmerwändc be-

spritst werden war. Das Resultat dieser üntenuchung

fiel pcsitiv aus. Im zweiten Falle, wo Störungen im

Wohlbefinden d'^r KinwohnerNchaft Veranlassung zur

Prüfung der Tapeten auf Quecksilber gaben, fand M.,

dass Tapeten mit ton Anfang an nicht «nbedeatendem

Gehalte von QneeksUber im Handel vorkommen, denn

noch nach einem Teilauie von 6—7 J.ihren war die

Menge keineswegs gering. In keinem Falle wurde die

Gesundheit der Einwohnerschaft durch das in den

Wobniimmeni verflüditigte QuedEsflber besdiidigt.

Ein erwünschtes Ziel ist, dass der Verbrauch von Su-

blimat so vi' l bf-gr- nzt werde als es nur m'''glicb i-^t,

ohne dass der Zweck der Desiufection verfehlt werde.

A. Fr. Bklni (Stodkholm).]

o) Abfallstoffe.

«) Allgemeines und Städte.

1) Gerard etBlarez, Les fosses automatiques de
la ville de Bordeaux. Gen. sanit 15. mars. 1898.

p. 43. — 2) Marse, Ed. S., Latiincs Of tbo ISast

Amer. Archit. 18. march. 1893.

fi) Reinigung und Verwerthang.

1) Bericht des Preisgerichts, die Arbeiten über die

Preisaufgabe .Klärung der Leipziger Sehleusenwässer*

betreffend. Grs Ing. S. 90. — 2) Brandis, 1.., I ber

die Beseitigung und Verwerthung städiischer .Auswurf-

stoffe, mit besonderem Hinweis auf das ."System der
Druckluftgruben. Mit 1 Taf. Essen. — 3) Delore,
H., Des ridanges, .ä propos du systftme ds Bourdaret
Lyon m^d. 11. Mar.s. — 4) Derselbe, Dasselbe.

Ibid. p. 400. — 5) Desinfection der Abwisser mittelst

Elo tricität. Zeitschr. d. österr. Ing.- u. Arch.- Vereins.

S. 819. (Bericht über in Bim 1892 nach dem System
Hennite ausgeführten Versuche.) — 8) Diverneresse,
Aseptation des tcrrcs oontaminecs avant leur transport

et mise en cullure. Hcv. d hyg. XVI. p. 118. — 7)

Die Verarbeitung städtischer Abfallstoffe in der Pode-

wils'scben FäGai-£xtractfabhk itt Aunburg. Chem.
Ztg. XVm. S. 68, 89 u. 10«. — 8) Grimp, W. S.,

Sewage Disposal Works. 2. edit. London. — 9)

Houston, Alexander C, Report upon the Scott Mon-

crieff sj'^tcni t ir Itio bacteriological puritication of sewago.

London. 1893. 6. 27 pp. 9 tab. — 10) Uason,
Charles, Seavenging and Disposal of Refhse. San. Ree.

p. fi39. — 11) Neuo Gnibenordmmi; für Nürnberg. Ges.

Ing. S. 15.1. — \2) H.-inigung der AbwiLsser in S.il-

ford durch Ozonin--. Ebeudas. S. 9. — 13) Reje rl n

an inquiiy conceming the nuisances arising during the

transport of manure nom tewns to agrieultaral distaiets

and Ihe mcans available for the prevention or mitigation.

21. tin;d. rt]i. Soc. gov. boaid. 1891—92. London.

I.Si>3. — 1-i) Schneider, Rieh., Aufarbe itung von ge-

werblichen und häuslichen Abfallstoffen. Ges. Ing.

S. 987. — 15) Schreib, H., Abwasserreinigung. Zeitschr.

f. angew. Chem. S. 288. — 16) The Uermite prooess

of st wage treatmeut by electricity. Lancet. May 28.

p. KS-Jl. — 17) Waring. G. F., Mod. rn Methods of

Sewage Disposal for Towns, Public Institutions, and

Isolated Houses with Illustr. London. — IM; Weyl,
Th., Ein neues Feuercloaet (Patent Seipp). BerL kirn.

Wochenschr. No. 22.

Diverneresse (6) berichtet über das bei der Rei-

nigung des grossen Oanats im Vecsidller Paik und

kleinen Sees im Boulogner WUdeben eingesehlageo«

Verfahren, um die Schlanimmassen an sieh, sowie die

ganze Procedur für die damit betrauten Arbeiter lud

die Anwohner unsehSdIieh an madien. Der grosse Canal

von Versailles bedeckt mit dem mittleren und den End«

ba.ssins eine Fläche von ungefähr 23 Hektar. Seine

ursprüngliche Tiefe scheint 1,30— 1,()0 m betragen zu

haben. Seit hundert Jahren war er nicht mehr gorataigt

worden und der von ihm a«&teig»nde Gestank veoagte

Digitized by Google
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nicht nur tlie Spriziorpängpr, sondern maehte sich nnrh

weit in die Stadt hinein aufs unangenehmste bemerkbar.

I>i« YerunreiniguDg var in erster Linie der Coromaai-

ealioB des Ovwls aait eiaigen stidtiMlieB Abnigseanileii,

r]'m hineinfallcn'icti I.nub und 7r\hlrfii'hi>n AVasser-

gewachsen zuzuschreiben. Es handelte sich also um
Isolining des Canals, Rerriehtung der Bfisehuogen, am
das Legen einer Spullettung, vor allem aber um die

Wcgschaffunp des .stinkenden Schlammes, welch letztere

mit nicht geringen Ucfatircn für die Arbeiter und An-

wohner verbunden sehien, MIs es nicht gelingen sollte,

flenselben vor der Wegräumuiig unschädlich zu machen.

Zu diesem Zwecke sehlug M. Rabol vor, die Schlamm-

mossen mit einer Lösung von Eisenvitriol (suipbate de

fer) nnd ungelSsehtem Kalk m behandeln. Rabet
hatte schon 1887 gelegentlicli der Reinigung des klei-

nen Teiches auf der Femic du Grand Vivier bei Orsay

die besten Resultate mit diesem Verfahren erhalten.

Das Eisenvitriol bildet bei dem Vorhandensein von

Ammoniak und Schwefelwasserstoff sehwcfelsauren Am-
moniak und Pyrit (Schwefeleisen). Die neuen Verbin-

dungsproducte sinken zu Hoden und reisscn alle in

Suqiension beftndliehen Stofle nit sich hinab, wodurch

Has Wasser klar wird. Das Eisenvitriol bindet also die

Fermentationsproductc der albuniinoidcn Stoffe, verziigert

auch die Fermentation durch das Coagulireu der albu-

minoiden Bestandtheile, vermag aber nicht die Pennen*

tation zu verhindern und ihre Pil/e zu zerstören. Diese

Rolle fällt dem Kalk zu, welcher zugb ich den l eber-

svhuss an Eisenvitriol niederschliig^ und die durch letz-

teren hervoffgeroftBe grfine Firbung des Wassers vor-

sehwinden macht. Da-S Wasser wird zwar V'/riilf^rcohcnd

alkalisch, nach wenigen Ta^ren tritt jedoch schon Uiy-

datioa «in. Naeh vorangegangenem Laboratoriumsver«

such, der 500 g Eisenvitriol und 1000 g ongelSsohten

Kalk per Cubikmeter Schlamm al- erf rd' rlieb erpab,

lie^ Rabot die Arbeiter auf den Weiber rudern; die

einen ranssten das Wasser mit StSeken nmrOhren, vKUt-

rend die anderen erst das Eisenvitriol, dann die Kalk-

milch in d' m berechneten Vcrhältni>is hincinl>rachtcn,

Die Procedur wurde 8 Uhr Morgens vorgenorouieu und

Mittags vurde eine Flasche Wasser aus dem Teieh ge>

schöpft, welche sich nicht von einer daneben gestellten,

mit Quellwas-ser gefüllten, unterscheiden Hess. Nach

wenigen Tagen wurde der Teich trocken gelegt und

ohne dasa sieh der geringste Gemeh bemerkbar madita,

der Sehlamm unesehalft.

188?^ wurde Rabot zu einem Pauer bei Crepines

gerufen, dessen Pferde an Typhus zu Grande gegangen

waren, während mehrere Personen an der gleichen

Krankheit damiederlagen. In der Mitte des Hofes fimd

»ich, wie häufig genug anderwärts, eine grosse Lache,

in welcher die Jauche zusammenlief und sich l'nrath

aller Art ansammelte. Die Lache imrde wie in Orsay

bebandelt und es trat darnach kein einziger Typbos-

fall weder bei Mcnseheu n ^li Thi ri n mehr auf.

Das bei der grossen Mühlenexplosion in Corbeil

beschädigte Qetreide (80000 Tonnen) wnrde an den

Rand eines Teiches geworfen, ging in Zersetzung über

und erfüllte die Luft weit und breit mit Gestank, trots*

df'n> die Ki^renHitim-^r für einige Tausend Francs Kalk

darauf hatten werfen lassen. Die Masse wurde mit

Qifben durehsogen und dann solange von oben mit

Eisenvitriol begosMn, bis die grOa« FIQssigkdi unten

in d^-n Gräben herauslief Auch hier mit bestem

Erfolg. Die mit den Vorarbeiten zur Reinigung des

Yersailler Canals betraute Comnossion Uess dwA
Dr. Phoinot nach Kenntnissnabme obiger Erüahrungen

hier Verbuche anstellen. Die vier Kaninehen, welche

mit nicht desinficirtem Schlamm aus dem Canal geimpft

worden waren, starben an malignem Oedem (Septielmie

Pasteur). die vier aber, welche mit nach Rabot'.schem

System desinlicirteia Schlamm geimpft wurden, blieben

am Leben, ohno sich auch nur im Geringsten krank

geieigt SU haben; bei der bekannten nngehenren

Widerstandskraft der s( [itisrh-n \ ihr;inir!i. oin sehr

schönes Resultat. .Vuih \crloi der so behandelte

.Schlamm sozusagen fast ganz seinen Gebalt an

125
organischer Mib>tanz, der vor der Behandlung

yqqq

betrnL"n liatic. Man hcsehloss deshalb die Heinigung

des Canals nach obiger Methode. Von einem Buggcr-

kabn aus, welcher auf dem, auf seinem vollen Niveau

erhaltenen Can.il hinfuhr, wurden vermittelst eines

Rohres von unten auf der Schlamm und die Steine

a^pirirt, ohne dass die Oberfläche des Wassers merklich

bewegt worden triüre. Die Mischung mit dem Titriol,

'}00 g p. cbm, wurde in dem Aspirationsrohre selbst

vollzogen, und der geruchlos gemachte Schlamm in

grosso Griben verbracht, welche am Ufer im Gehölz

hinliefen. Gleidi beim Satleeren des Roloes wurde der

Kalk 1000 g per rubikmotcr beigegeben. Die ganze

Arbeit geschah im Winter 1Ö92 innerhalb 4 Monaten

und kostete 300000 Vn. Es kam wedw bei den

Arbeiten noch der Bevölkerung der geringste Unfall

vor. \nr nidir- re Bäume, an welchen der Sehlamm

hingegossen worden war, gingen ein, vielleicht spielte

der Kalk hier eine zerstörende Rolle mit.

Der .See von Saint-.Mand^, welcher seit seinem

Entstehen vor 32 Jahren nicht gereinigt wurde, mus.ste

erst abgelassen werden. Die Desiufection des Schlammes
,

der dann weggesehailt wurde, gesdiah nach angegebener

Methode. Die Arbeiter wurden, um sich gut nähren

zu kontien. g\it bezahl 1. erhielten von der Verw.altung

Früh und Nachmittags CaiTeo mit Rum verabreicht und

ans prophjlaetisehen Grdndeii je drei Chininpillen in

2 Tagen. Sie wurden angehalten, sich mehrmals täglich

die Hände in Sublimatlösung zu waschen, und wollene

Leibbinden zu tragen, welche mau ihnen zustellte.

Grosse Feuer brannten tiglieh morgens und abends

2' 3 Stunden bang, so lange die Austroeknung und das

F'ortschaffen des Schlammes in Arbf^it war. .'^ie ver-

ursachen eine Aspiration der benachbarten kälteren

und sehwereren Luftsehiehten, welche sieh auf diese

Wirmeherde stürzen und die Keime, welche ste ent-

halten, zur Verbrennung mit sich reissen.

Die ganze Arbeit kostete etwas über 10000 Fn.

und danerte bei dreisrig Arbeiteni und rinigen Ffarden

:i9 Tage, auch sie vurdo ohne iifend weleben Unfall

XU.Ende gefährt.
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ranalisatioi). (Specielirs )

1; Bci'kurts. II.. I'olier die Vcratidmin^;. wrk-he

das Wasser der Oker und Aller durch die Abwas-- r di r

Clorkaliumfabrik der (ievcrkschaft Tbiederball erleidet.

Areb. d. Pharm. 8S8 S. 887. — 8) RobiosoD, Berer-

ley, S«wcr gas a cause of throat diaeaae, or the effect

of bad drawinage on the throat. Boston med. June 7.

p. 571. - ;> ÜtM ^-er. Fr . Die Canalbauten der St.adt

Wien. Zeitschr. d. osterr. Ing. u. Arch.-Ver. S. 477.
— 4) Blasius, R. und F. W. Büsing, Die Städte-

reinigung, Einleitung, Abfuhrsysteme, Canalisation.

I.fg. 13 des Handbuches der Hvpiene, herausgeg. von
Theod. Weyl. Jma. gc. S, 3()4 .^s. — ä; Hokorny.
Th., Clieniisoh-physi<il"gi>cii*' P>eitr;i<;o zur Frage der

Selbstreinigung der Flüsse. Chem. Zeit. XVlIl. S. 21.

35. 53. 70. — 6; Derselbe. Lieber die Betheiligung

ebloropbyllführender Pflanzen an der Selbstreinigung der
Flüsse. Archiv fir üy-ione. Bd, X.X. ISI. 7)

L'ameron, Ch. A., The orgauisms in sewer air. Langet

18. Aug. p. 370. — 7a) Degen er, P., Die Ford,

rangen der Hjrgieoe an die Beseitigung städtischer

Canahräsaer dureh Berieselang. (S.-A.) 8. Frank-
furt. — Di»" Finl.itung der P'äcalifn Münchens
in die Is.ar. Protocoll der Sitzung des erweiterten

Obermcdieinalausschusses am 30. November 18!»2.

München. 1893. S. 78. — 9) Ducieaux, La
purifieation spontan^ des eatn des fleavea. Aonal. de
Fast. Fevr. et m.ars. p. fö u 178. —10) Feltz, De
l'utilisatinn des enux d^^:>lut tiltret". conime eau\ de
bf^is-'ih (i;»z. hebdoni. de med. et de eliir. p. 3.''S

II) Fitzau, Herrn., Der Einfluss der Würzburger
Sehwemmeanalisation auf den Main. WQnbarg. 18§3.

gr. 8. Ifi Ss. mir 1 Plan. — 12) Frankel, »'nrl. Die
Kinleituii^ ddr .Abwasser Marbur^'s in di<- Lahn. Viertel-

jahrssehr. für i:rnelitl. M-die. 4. - 13) Uarrett.
Henry, Torquay Sewerage. San. Kee. p. 7bä. — 14)

H e i d e r . Adolf, Untersuchungen über die Verunreinigang
der Dmau durch die Abwässer der Stadt Wien. Wien.
1893 Li\ 8. 44 .'^s. — 15) Jacobi. A.. Tbc effect

of si'wer gas in the pr'>ducliiin of disease. BostMn.

med. Jouni. 7. p. .'>71. — 16) König, (i.. Die Canali-

sation kleinerer Städte und Reinigung der Abwasser.

Mit 27 Abb. Halle. — 17} Liernur'a, Charles T.,

Archiv fBr rationelle StSdte-EntwSsserung. Berlin. 10.

Urft. S 7;t Ss. — 18) Merkel. Curt. (1. -.rtzlirhe

Vorjjchrilten für In.stallatiousarbeiten in Amerika, »ies.

log. S. 28S. — 19) New Orleans, The sewerage aystcm,

eonmeoeed with inauguni eeremonies. Wednesdaj,
April 18. New Orleans. 8. 12 pp. 20) Schröder,
A.. Die Canalisation der Grundstücke. Anleitung zur

Aiisfübrung der Haus - Entwässerung-anla^en im An-
schluss au den öffcntl. Stra.ssencanal mit .Abbild, und
1 Taf. Ualberstadt — 21) Smirnoff, influence des
ordures de Tille» et des ^nts d'usioea snr Teau des
pnits et des petita cours d'eau. .Tonm. d'byp. .Avril.

' - 22 : T Im s i u s . Frii-'drich, Beobaehtungen über Sehwan-
kungen in der Zusammensetzung "iiies Canalwassers

und deren Einfluss auf ein Flu»swasser. Dissertation.

Halle a. 8. — 8^ Taehell, C. T., Acute nephiitis

from sewer air poiaoning.

Felts (10) schlägt vor, das auf den Rieselfeldern

von nennevilliers filtrirfe Cnnalwas?<er \in Paris als

Trinkwasser zur Was-scnensorgung zu verwundeu, da

dasselbe genügend mftebtige, gut filtrirende Sand-

aebiobten passirt hat, vollkommen kl<ir, rein, frisch [und

angenehm zu trinken ist. F. kennt «;rit l.j .Tahren eine

.Anzahl von Familien iu ViUeueuve-la-tiarunne, welche

dieses Wasser tBglicb trinken und sieb der besten Ge-

.siindheit erfreuen. Typhus und Cholera ist niemals

unter denselben vorgekommen. Die Betondrains, welche

d.i.<i tiltrirte Canalwaä.ser sammeln und der Seine zu-

fBbren» liegen 4—5 m tief und führen bis zu lOOOU ciz

Wasser ja^ Tag. IXoM Waner wnrde wiedeitr -

von Prof. Straoas bacteriologisob untersucht, wel i

weder Bacteriuni coli commune noch Typliusbacil.'-

oder andere pathogeue Bactcrien darin finden könnt-

Die darin Toclcommenden Baeterlea sind Badlla-

fluoreseens liquebeiens und Badllus fluoresoena pi-

tridus.

Bokorny (C) wei:»t in seinem gegen eine V>>r

9flisntl!cbung von Sehen k gerichteten AuiMtae, der in

Rhein bei Köln keine wesentlichen Anzeichen der Mit-

wirkung der Algen an der Selbstreinigung des Rheine-

finden konnte, auf die Bedeutung der Chlorophyll-

f&brenden PEansen f&r die ZerstSrung von oigaoiscber

Materie in Wasserläufen hin.

Aus angestellten Versuchen schliesst er, dass eir-

betniehtliohe Anzahl der gelösten organischen Stoffe,

die dem Flusse dnreh Bnleiten der Stele augefQbrl

werden, durch Wasserpflanzen vernichtet, d. h. ans dem

Wasser . ntfenil werden; namentlich sind es dif Dia-

toiueeu, die sich von derartigen Stoifeu zu ernähren ver-

min; rie bilden daraus Fett (naehwelsbar nsit Ceber-

osiniumsäure). Die Diatomeen bilden im freien Flnss-

wasser oft die alleinige Algenvcgetalion; so fanden

Löw und Bökorny, dass das Wasser der Isar fem

vom Uftr pro Liter die bedeutende Zahl von 800 Dia-

tomeen-Individuen entbirlt.

Schliesslich gicbt Bokorny noch eine Uebersicbt

über ^ veraebiedenen Arien vm Waasapflaaaen, die

bei der Fnge der Selbstreinigung der FIQsse alleofalls

in Betracht kommen können.

Wie Frankel ,12' auseinandersetzt, lassen sieh

Einwendungen principicllcr Art vom hygienischen

Standpunkte aus gegen die Einleitung der stSdtiscben

j\bwä.sser Marburgs einschliesslich der Faecalicn in die

Lahn ohne vorhergehende Reinigung durch chemische

Klarung oder Berieselung nicht erheben. Bei der Ver-

wirktiebnng tiner naeb diesen Grundsätzen ausgeführten

Canalisatii'nsanlagc dürfte allerdings eine Vorsichts-

massrcgel nicht ausser Acht gelassen werden. Die Ab-

wässer müssen vor ihrem Eintritt in den Ftoaa ein

SedimentiriMckea dureblanfem in dem eine meehanisdie

Ktirang durch .Abseheidung der Sink- und Schwimin-

stolfo stattfindet. £s ist an dieser Bedingung unter

allen Unstioden ftatnubalten, w«ü dadureb einmal tkot

eibebliehe Verminderung der in der Jauche bctindlichen

zersetzungsfiihigen ."^ubstan/cn erreieht und das Be-

denken, da^s die Einleitung de> Canalwassers an einer

Stelle im Gegensatz zu den augenblieklicben Yeibilt-

nissen stinkende Fäulnisserscheinungen im Gf.l;.'.

haben werde, beseitigt wird. Die Befreiung des Sir|

ijibaltes von groben, suspendirtcn Substanzen ist

zweitens erforderlich, um einer Terscblammung des

Flussbettes an und unterhalb der EinmOndung des

Samineln-hres möglichst vorzubeugen. W'eun Schiffsver-

kehr irgend welcher Art auf der Lahn auch nicht be-

atebt und also die Rfiekriebt auf Reinbaltong eines

öffentlichen W\isserweges nicht in Frage kommt, s<'

wird man doch im allgemeinen Interesse verpflichtet

äeiu, die Verschmutzung des Flu.<>ses auf das geringste
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Maoss /.u bescbraakeo. Eudlicb drittcoa bat die £r-

fohmng gezeigt, dass die Entferniiiic der bMondera

augenfälligen Verunreinigungen aus dem Sielmtner,

z. B. der Papiorfct/Atj, Korkstopfcu ii. s. w. deshalb

von grossem Wertbe ist, neil gerade diese Bestand-

theil« im ehesten die Aufmerkeamlceit auf sieb lenken

und SU Klagen seitens der Anwohner über dii' Vt niii-

reinigun<r «Ilt Flüsse durch EioleitUOg städtischer Ab-

Wrisser Vcranlaäsuug geben.

Derartige Sedimentirbeeken raUnen iwei Debweiii-

ander gefordert werden, damit dieselben abwechselnd

in Thätigkpit trettn und wälin ti'l der Kiitleerung und

Kciniguog des einen die äcbmutzwasser io dem andern

die notbiraDdife Sünbening eifahran k8nnen. Der In«

halt des Seblammfanges soll an einer weiter unterhalb

h. fiiidlii^hen, gegen Hochwasser sicher gcschiiizt- ii Stelle

abgelagert werden, wenn eine landwirtiucbaltliche Ver-

wendung niefat erfolgen kann.

Vom Stadtmagistrat Mfinebens war ao die Staats-

regierung die nitt'- fjestellt worden. iVf von ihm in

Aufsicht genommene unmittelbare Einleitung der Fä-

oalien MQnehens in die Isar (8) tu genehmigen. Die

Aufgabe des erweiterten Obermedicinal risM-husses, der

riiirch Zuziehung einer Anzahl sonstiger J-.iehver.-itiiudiger

uuch verstärkt worden war, bestand darin, auf Urund

der sablreiehen Gutachten, und unter Berüeksiditigang

d r einschlägigen Literatur ein Schlussgutaehten in der

in Rede stehenden Frage abzugeben. (Attf die Vorträge

ist im Original zu verweisen.)

Ministerialrath Haag (als Landwirthschaftsreferent)

hebt hervor, dass der von mancher Seite so sehr in

den Vordcri,Tuiid gestellte Verlust, welchen die Land-

wirthscbaft durch die Abscbwemmung der Münchener

FSealien erleiden soll, — sein Geldwerth wurde auf

IVs HUlionen Mk. veranschlagt - thatsächlich durch-

aus nicht so hoch anzuschlagen sei. Der Versuch, den

Latrineninhalt Münchens den Feldern Oberbayernü zu-

zufBltren, hatgeieigt, dass trots der ausserordentliehen

Zugeständnisse der Rahnvcrwaltung bezüglich der

Fracht, der Traiis[iorl und iosbesondere die Abholung

von der Bahn ungemeine, kaum tu. hdiebende Sehwierig-

keiten und Miasstände hieteL Ausserdem besteht der

LatiineiiiiitiaU zu HT,.'» pCt. aus Wasser, das auch mit

trausportirt werden mu^s. Kurz, es bat sich beraus-

gestelli, dass in landwirthsdiaftliehea Kreisen keine so

grosse Neigung besteht, die städtische Latrine lu Ter»

werthcu. Dizn kommt noch, d:iss man in der neuesten

Zeit gefunden bat, dass es gelingt, durch den Anbau

gewisser Pfluuefta %. B. die Tersehiedeoen Kleearten.

Erbse;]. \Vieken etc., die den .'-^tiekstoiT der Luft zu

ihrem Aufbau verwenden ini ^reit, deiTi Boden auf dir

billigste Weise btickstoff zuzuführen, ihn damit zu be-

rdehem. Das Interease der Landwirtbaehaft an dem
Bezüge des Latrincninhaltes ist deshalb kein so grosses,

als man in der Kegel annimmt, und die Möglichkeit

des Facalieubezuges wird immer geringer, je grösser

die StSdte werden.

Von Pettenkofcr tritt den Befürchtungen

Wille mer's entgegen. Wenn die .\blagerungcn bei

Würzburg von der CuualmÜJtdung nur 20—30 m tu

Jahmlicriebt «w «cMauNlM Uadlela. ISM. M. I.

deu Fluss biueiorcichcu, so dürfe man anuehmeu, dass

sie von MQnehen nie naeh Freising oder Landshut, die

viel weiter entfernt sind, hinabgelangen, und nament»

lirli dort nie Bäi»ke bilden können, weil die Isar eine

viel grössere ücscbwiudigkcit bat. Allein es sei auch

noch etwas Anderes zu bedenken: Wenn man Canal-

wasser auf Rieselfelder leitet, so sei die Sedimentirung

doch eine viel stärkere, es würden alle Infectionsstoffe,

die iii deu Fäcalien stecken, dort abgesetzt, und doch

kamen auf den Rieselfeldem keine IhfectionskTankheiten

vor. Das, womit man den Acker dünge, bleibe nicht

im Acker, es verschwinde wieder, und ebenso sei es

mit deu organischen ätofl'en im Flusse, die sich auch

merkwürdig rasch zersetien. Damm bestehe auch keine

(iefahr für Freimi^ und Landshut, wenn München seine

Käcalieu wegschwemme, weil dies sonst auf den Riesel-

feldern schon viel grösseren Schaden gemacht haben

mOaste. Der Besehluss des Obermedieinataaasehussea

lautet:

1. „Die (ienchmigung zur Einleitung der l'ilcalien

von München in die Isar giebt von hygienischem Stand-

punkte aus au keiner Erinnerung Anlasa und

2. CS besteht keinerlei Bedenken gegen die unter

1. begutachtete Einleitung io Bücksiebt auf die unier-

halb München an der Isar liegenden Orte."

Dasn bemerkte noeb der Obermedicinalansscbnss,

dass Pn>ji'et II — „dirccte Einleitung nach Fi:isclial-

tung eines Faugbeckeus" — für das in gesundheitlicher

Besiebnng empfehlenswwtbeste in eraebten seL Die

»weite Frage bezieht sich auf das vom Magistrat Mün-

chen nachträglich gestellte P' iiium. als Provisorium zu

gestatteo, dass die Abscbwemmung der Fäcalien bis

anr vollständigen Fertigstellung der nothwendigen Ver-

bindungscaoäle durcb die bisherigen Auslassrauiiie

stattfinden darf, was auch einstimmig zugestanden wird.

Cameron (7) zählt die Ergebnisse verschiedener

Caaalluftuntersucbungen aut Koch fand 3—4 Micro-

oiganiamen in 100 Litern Canalloft, während die freie

Atmosphäre viel rnelir eiithielt. Haidane fand 20 per

100 Liter in unventilirter Brüsseler Canalluft. In einer

Schule in Dundee zählten Carnally und Haldaue
1510 Baeterien in 10 Ltr., wahrend die Canalluft deren

nur 100 enthielt. Daraus einen Schluss auf die Un-

schädlichkeit der Canalluft zu ziehen, wäre mindestens

voreilig. Fi soher in New-YoA unteimebte baeterio-

logisch Canalluft, welche in ein Haus eingedrungen war,

in dem mehrere Diphthcriefälle vorkamen, und fand

virulente Organismen, so 12 mal bei «40 Untersuchuugeu

den Klebs-LSner-Baeillua und Imal den Typhusbaeillus.

Alessi wies nach, dass Thiere, welche man Fäu1nis.s-

g.xse hatte einathmen lassen, sehr rmpfän^Hich für

Typhusinfcction vermittelst eingeführter Culturen wur-

den, während die solcher Luft nieht ausgesetzten Thier«

sich der Infection unzugänglich xeigten.

Die Ventil itiou der Cauälc ist eine imeli uicbt ij^e-

nügend gelöste Frage. Viele Hygieuikcr Mud der Au-

lieht, daas die Ventilation io den Strassen der Städte

mehr .Schaden als Nutzen stifte. Hervorgehoben sei,

dass Bristol, wahrseheinlieh die einzige grössere englische

Stadt, deren Canale unvenlilirl sind, trulzdeni letztere
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in einsn dorob Ebbe uud Flutb bcciaüusüien Strom

mOnden und folflieh mehrere Stunden tSglieh versperrt

sind, Ton 1887- 91 eine Typhus^tcrblichkdt von nur

12,6 britti.', K' gt ii -1,3 in 50 grossen englischen und

irischen Städten; die höchste T>'pbu.<ü4tcrblichkeit hatte

Belfttft mit 68,6, die niedrigste Plnrostead mit 7,8. —
Der Verf. möchte .im lidisten die Bristolor Methode

empfehlen, wären nicht in vielen Städten (ietahnn für

die Arbeiter bei der Beinigung vorhanden, in Sydney

in Aushalten machte man den Teiaueh, Tentilationfl«

röhren an den niichstliegenden Häusern in die Höhe zu

rühren; es wurde jedoch constatirt, dass die Canalorga-

nismen auf die Fenster und Wände der Häuser „nieder-

regneten* (! Bef.). Garvie Smith» der diese Beobaeb-

tung machte, empfiehlt, die Cm.illuft zu verbrennen

und die offenen Gitter in den Strassen zu verschliessen;

jedenfiOa hat letetMw in engen, ohnediea dumpfigra

Strassen au geseheben. Die Ventilation der Anscbluaa-

rnnäle ist von ebeoso grosser Wichtigkeit, wie die der

Strasäencanüie. Bin Yeatil llindert die Cloakenluft,

durch den Ansehhiaseanal ins Haus zu dringen, im An-

sihlusscanal sind gewöhnlich zwei Oeffnungen ange-

bracht: die eine direct hinter dem Ventil, die zweite

am Ende einer langen Röhre, welche aus dem Anschluss-

canal bis über das Hansdaeh emporgefQhrt wird. Van
ist der Ansidtt, dass reine Luft durch die nieder^« legeue

Oeffnung ein» und mit der Canalluft durch die hodi-

gelegeue ausströmt, oft wird aber der üeiaeluftciulaiis

snm »Pestluflauslass'', s. B. wenn die Luft in der Ten-

tilationsröbre wärmer ist als ein Canal oder wenn .starke

Spülung vom CIms. t erfolgt. Verf cmptiehlt statt dem

offenen Luftcinlassluch eine poröse unglasirte irdene

Kammor. Sie vQrde der Luft den Zugang gestatten,

aber daa Durchdringen v»n Microben und festen Thcil-

chen verhindern und die Luft (iltriren, wie rinniber-

laodtilter das Wasser. (Dieser Vorücblag ist unau^tülir-

bar, da auch sur Filtration der Luft ein Druck nöthig

ist, der nicht zur Verfügung steht. Wenn, w: • in Mün-

chen, die Canäle mit den über Dach raiindeudeu i'all-

rübren eines jeden Hauses in unuutorbrocbcuer Verbin-

dung stehen, so ersielt man eine Ventilation, die be-

wirkt, dass die Canalluft die p:leiehe Beschaffenheit bat,

wie die freie atmosphärische Luft. So muss es sein und

dies ist die einfachste, billigste und beste Methode zur

Lösung dieser Frage. Bef.)

d) He leu eh t u

n

1) Bunte, H., Bemerkungen über die Leuchtgas-

industrie in den Vereinigten Staaten ton Nordamerika.

Journal für Gasbeleucbtuag. S. 465 etc. — 3) Der-
selbe, Zur Carburationsfrage. Ebend. S. 81. — S) Bre-
de 1, F., Wassergas in Amerika. Ztschr. f. angcw.

Chemie. S. 292. — l) Cuno, I?., Die Lichtversorgung

Berlins. Joum. l. Gasbeleuchtung. S. 121. — 5) Das
Gasgliihlieht in hygienischer Beziehung. Kbend. S. 505.
— 8) Dieudonn^, A., üebo' die Bedeutung des
Wa.sserstofTsupep'xyd'^ Fir die bacterientödtendo Kraft

des Lichtes. Arh, a. d. K. Gesundheitsamte. Bd. 9.

S. 537. — 7; Dros.shach. F., Kin einfaches Spiegel-

photumetcr. Chem. Ztg. 1094. — S) Dumont,
Georges, Gas et ^lectricite. (ien. civ. 19. mai. p. 89.
— 9) Oaline, L., Traite gcneral d*^Iairage 0>uile,

pctrole, gaz, electricitc). Avcc lig. Paris. —10) Geel-

muyden, Verbrennungsproductc des Leuchtgases.
Chem. Ztg. S. 533. (Bei der Untersuchung von Auer-
breouern ergab sich [unter der Annahme, dass alier

neben der tn den Venrennungsprodueten enthaltenen
Kohlensäure gefund -ne Koh)enst<<fr in diesen aossebUeas-
lich in der Form von Kühleiujxyd vorhanden war*) im
Maximum ein Gehalt von 0,ü2pC( K.ihlcnuxyd in der

Zimmerluft.) — 11) (lentsch, W., Zur (ieschichtc der
Glühkörper für (iasglühlicht. .lourn. f. Gasbeleuchtung.
S. 198. — 12) Gerhard, W. P., Artilical Illumination.

\ew York. 1898. — 13) Grehant, Verbrcnnungspro-
duete des Auerhreniu rs. Cumpt. rend. 9. u. 20. Jul.

(Die unverdünnten Verbrennunsniproducte des Auer-
brenners enthalten V43C0 0,028 pCt. Kohlenoxyd. In

einem geschlossenen Zimmer von 51 cbm Inhalt betrug
nach Tstündigem Brennen eines Auerbrenners der Koh-
leiioxydjTchalt der Luit 0.(X)2SpCt., eine Menü-, welelie

nicht zu Vergiftungen tuhren kann.) — 14) De r.^e 1 be.

L'emploi du bec Auer peut-il pruduire un empoisrinne-

ment parttel? Coniptes rend. de l'ac. CXUL No. 5.— 15) Hartwig, G., Das GasgtOhlicbt Bne Abhand-
lung über Wesen und Preis dieser neuen Beleuchtungs-
art im Vergleiche zum electriscben Glühlichte nebst
einer auszugswi isen Wiedergabc der bemerkenswerthe-
sten Gutachten vonStaatsbehörden, staatlichen Institaten,

feehmännischen Autoriäten und von Gegnern des Gas-
gliihlichfes. Dnsden. — KV; Krüj^cr, Mittheilungeo
über Ga.sglühlicht. .)(.>urii. f. tiiisbeicuchtung. S. G19.
— 17) Krüss. Hugo, Bericht der Nicderländischea

Lichtmesscommisaion. Ebend. S. 618. — 18) Der-
selbe, Veraehtedene Formen des Photmneters nach
Lummer u. Brodhun. Ebend. S. fil. — l!l)Kul!-
riiaiiii. Ceber Dichtigkeitsproben au Hohrstreek- ii aus
.Miiffetinihreii und an ganzen Rohrnetzen. Ebend.
S. 578. — 20) Lorbold, W., Das neue atädtiacbe

Gaswerk in Ludwigsiiafen. Ebend. S. 218. — 91)
Lichtverlust bei Bogenlampen mit Glasgl cki^n. fJes.

Ing. S. 142. — 22) Licthinj^ of small towns. Be-
schreibung der Aiila^e in Circleville, Ohio, zur Erzeu-

gung von l.euchtga.s und electrischem Licht. Engin.
.\ews. 24. V. — 23) Mallet, P., Die Nebenproducte
der tiasindustric. .Tourn. f. Gasbeleuchtung. S. 807.
— 24) Mar<'chal, IL, L'''''lairagc \ Paris. Etudc
technique des divers niiidcs 'r' olair.i^je • iiipl iy-'s 1 Paris

sur la vnic publique, dans Ics promcnode» et jardins,

dans les mouuments, les gares, les thtetres, les grands
magaxins etc. et dans les roaisons particuUires. Gas,
Electricit*, Pelrole. Huilc etc. üsines et stations cen-
trales, eanalisation^ et a]i[i.tri'iN d'rcl.airnjji' : iTi:,-\niv3-

tion administrative et commereiaie: rapports des cum-
pagnies avec la villa, Init^s et Conventions; eclaire-

ment des voies publiqius, ealeul et priz revient. 496pn.
Mit 211 Textfiguren. Paris. (Ein umfas-sendes Weit
fiber das gesammti- BcleuehtunrrsW'^sin in Paris.) —
25^ M<'rigat de Preigny, Traitement hygienique de
l.-i pri disposition ncrvcuse hereditairc. Rev. gin. de

Clin, et de th^. 25. Oct. 1898. — S6) Macball.
GasglühliiAt-Stnasenbeleuditong. Jdum. f. Gasblchtg.

2".'5. — 27) Neudefinition der englischen Normalkerze.

Ebend. S. 119. — 28) Nolte. .1.. Die Entwickelung

der Gasanstalten als Lichtkraft- und Wärme-Centrai en.

Ebend. S. 678. — 29) Rasch, Ueber die Verbreitung

des eleetrisefaen Lichtes im Versorgungsgebiet der Gas-

anstalten. Khend. r,m. — 30) Derselbe. Di-

tileich-tromvirtheilung aus Licbtcetitraleii und die

jüngste Vervollkommnung des Dreileilersystcms. Ebend.

S. 683. — 81) Kies, H., Ueber Carburation des Leucht-

ga-ses mit BensoL Ebend. S. 11. — 89) Salomons,
D., Electric Light Installations. Vol. 2: Apparatus

7 edit. with Illustr. London. — 38) Sarasin, M.,

l'eber elcctrische ."^tadtb- leuchtungsanlagen in ßsjeiB.

Bayer. Ind. u. Gewerbebl. S. 380. — 34) Schim-
ming, G., Bemerkungen Ober Einrichtung und Bau
von grossen Gasaastalti n. Journ. f. Gasbeleuchtung.

S. 101. 124. — 85) Schilling, E., Zur Carburations-
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frage. Ebcnd. S. 549. — ÄC>; Stiphaiii, Erwin v.,

Koob ' einmal Aucrbreuncr und kluiut- Bogenlampen.
Ebend. S. 5. — 87} Sträche, Beleucbtuog mit nicht

carburirtem Wassergiw. Kbend. S. 887. — 88) Der-
selbe, Zur Discussioii iilu r den Vortrag' dos Htrrn

Oechelhäuser über ,.dic SteiDkohIeuga>aiistaltcn alä

Lidit , Wiirnie- und Kraft-Ceotnleo.* Ebend. S. 815.— 39) Derselbe, Das Wutmffa uod aeioe Verven-
düng zu Heizungs- und Belenchtungszwecken. Ebend.
S. 26 u. 41. 40) Tboma;,. Bericht drr Li>:htincss-

Commissi. m. Ebend. S. ti33. — 41) Unber die Sch;id-

lirhkfit dt's .^chwi felgfhalti'.s im Leuchtgas. Cbcm. Ztg.

Repert ä. 189. — 42; Webber, H. U, Notes od a
fatel ease of poimming by sewer air. Laneel 29. Sept.

p. 686. — 4.3) West. W, .«cwcr and Drain Ventila-

tion. San. Hec. p. T.jl. — 44) Wiesuuprund, B,.

Die Electricität. Ihre Erzeugung, pract. Vt-rwiiidung

und Messung. Für Jedermann verständlicb kurz dar-

gestellt M. 44 Abbildungen. FranUiirt a. H.

e) Heisuog ond Ventilation.

1) Arche, Alto, Teher neue Gasschulöftn. Tricst.

— 2) Baumert, Erfabrungen über die Anwendung
dos Gases zum Koehen und Heisen und fQr Kotoren
etc. in Osnabrück. .I>>vini. f, nasliclcucliturij: ^ '^41.

— H) Brouardel, .M., .'^ur rint^xicatiitn rapiJi' pur

Toxidc de earbone dos hriqiu-ttos cmpl(>yi''' > pour le

chauffagc des voiturcs. Bull, de l'ac. i>caucc du 16. Jan.

p. 76. — 4) Büssing, H., Zimmerluftbcfcuchter. Ges.

Ing. .S. 1.37. — .'j) Fi.scher, Hermann, Heizung, Lüftung
und Beleuchtung der Theater und .sonstiger versamm-
lungssälc. Nn .') der .Fortschritte auf dem Gebiete der

Arc^itectur," Ergim/ung-.!). zum Uaudb. d. .Architeclur.

Darautadt. Lex.-8. as b's. Mit 35 Abbild. — 6) Für
'Wännestrablen undurcblä.5!«igcs Glas. Deutsche Bauztg.

S. 161. — 7) Die Ga.sheizung. Eine Darlef,rung der

gros-sen Vortheile der Coshcizung für die Grsundh- its-

pflege sowie für die Volks- und Privat» irth.sthaft.

DlMden. 8. 16 Sn. — S) (icntsch, Wilhelm, Beitrae

zum Tbema ^Ga.sheizung.'' des. Ing. S. 136. — 9)

Haase, F. H., Vergleich der Parallelstrombcizung mit

der Gcgcnstromheizung. Ding, polyt. .loum. 293. S. 1

u. S. 153 etc. — 10) Ilabcrmann, Itudolf, Ucbcr
Gasheizung, Gaspreise und Müllbeaeitigung. Cies. Ing.

S. 89. — 11) Kern, Gast«n, Ein neuer Gasximmerofen.

Jmvo. t Oasbeleuchtung. S. 169. — 18) Koblmann,
BWUH), Ilvgienischc Bedeutung der Zimmcrlieizuiig

mittetet Leuchtga,s. G. s. Ing. S. 25S. — 13) La fumi-

TOrit^. Genie civ. ."^oct. 1893. p. 365. — 14) Marie,
Enieit^ Cbauflago bygicnique des babitations. Paris.

1898. 19. 911 pp. — 15) Meidinger, H., Oudieizung
und Ga.söfcn. Journ. f. Gasbeleuchtung. S. 495 etc. —
16) Derselbe, Glühende Wiinde bei eisernen Ocfcn

u. die Gas-.Schulhcizung. Deutsche Bauztg. S. 379. —
17) Mcwes, Rudolph, Leber die empirischen und theo-

retiseben Gesetze der Wärmetnosmission. Ges. Ing.

S. 289. — IS) Pfeifer, G., Apparat zur Untersuchung

von Gasen auf Gehalt an Kohlensaure, .Sauerstoff und
Kohlenoxvd. ( hcm. Industrie. 1893. No. 23. — 19)

Derselbe, D.issdbc. Ebend.xs. 16. S. UV2. 20)

Recknagel, (i., I'ebcr Einrichtung und U l raiich des

Diffcrcntial-Manometers. Arcb. f. Urg. Bd. .WH. S. 234.

— 21) Reck na gel, Hermann, Ueoer Luftwiderstand,

(res. Ing. 203. — 22) Rt^'iilinmgsvorrichtung für Coke-

füllüfen. Journ. f. (Jaslitleuchtung. S. 236. — 28)

Strcbel, Jos., Amerikanische Heizung- und Lüftungs-

Anlagen. Oes. Ing. S. 869. S4) Wienrecbt, Be-

rechnung von Condensleitungcn fOr Nfederdmek-Dnmpi-
liei/.ungen. Ges. Ing. S. .357. — 2.')) Wr.lffhügel,
Gust., Zur iiebre vom Luftwechsel. München. 1^93.

gr. 8. 76 Si.

Brouardel (3) wendet sich energisch gegen die
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Heizung der Droschken mit BriquettOü, was bereits eine

grosse Aosahl von UngtucksSlten herbeigefBhrt bat Die

Heizungsmethode ist Idder ebenso öconomisch als heim-

tückisch. Nicht bloss die Thatsri' l e, das- Kutscher,

welche die Nacht in ihrem Wagen verbrachten und

Hetgens todt darin gefunden wurden, aach andere FUle

mit tödtlichtni .\usgang nach ganz vorübergehendem

.\tifeiitliaU in dem sulcherweiso gelieizun Vehikel be-

weisen, dass mit allem Nachdruck gegen diesen Miss-

stand im Interesse der allgemeinen Siebertieit einge-

schritten werden muss. .\m Bahnhofe Orleans setxte

sich der Kutscher auf eine halbe Stunde in seinen seit

mehreren Jahren mit solchen Briquettes geheizten

Wagen. Als sein Client zurOekkebrte, fand er den

Kutscher todt. Die Autopsie Hess keinen Zweifel an

Kohlen<»xydv<>rgiftong zu: das Mint war ziemlich roth,

im Spectroscop zeigt sich das characteristiscbe Verhalten

der Streifen gegen Beduetionsmittel und die Bxtraotion

des Gases aus dem Blut bestKtigte die Diagnose.

ocm

Kohlensaiu«. . . . 10,08
äanerstoff 0,66
Koh Icnoxydgas . . . 7,05

Stickstoff .... 6,58

84,87

Gantier, Moissan, Laborde eibringen ans ihrer

Praxis eine Menge von Belegen fQr obige Behauptungen.

Die Anwendung der Briquettcs war .auch einige Wochen

laug pülizeilich untersagt. Als aber die Leute sich

Aber die ungeheisten Wagen so erbosten, daaa sie «r-

klärtcn, sie Hessen sieh elienso gerne durch Vergiftung

wie durch die Kälte vom fjcbon zum Tod befördern,

wurde die alte i'raxis allmalig wieder aufgenommen,

bei welcher stilndlieh 6 Liter Kohlenosydgas in den

engen Raum eines geschlossenen Wagens entleert wer-

den. Eine einfache, nicht kostspielige Modilication der

.Anlage würde sie zu einer gänzlich uogcfährlicheu

maehen. Wie «s web bei den Pariser TramwaTs und

Omnibussen der Fall ist, sollte der Heizkasten statt iiii

Wagen selbst unterhalb desselben angebracht werden,

unter einer Metallplatte, welche den Boden des Wagens

bildet Der Heiskasten ist beweglieh, an snnen kleinen

Seitenflächen mit L-icliern versehen und entleert die

sich in seinem Innern entwickelnden Gase in die Aussen-

luft, wo sie NieDmd aeliaden können.

f) Kleidung.

1) Hubner, M., EintUiss der ^aarbedeckung
auf StoifN erbrauch und Wärmebildung. Areh. A Hjg.
Bd. XX. p. .365. — 3) Mark off, Souillure de lapeau
des mabides par les niicrobes. \\'rotsch. Ni>. 13. p. 377.
— 3) Nikolski, Etüde comp.irative de quclijues

ctoffes au point de vuc de leur faculte de receicr des

mierobes. These de SL Petersb. — 4) Reicbenbach,
H., lieber den fire||;enwärtigen Stand unserer Keoatniss
V in den phv-ieaHschen Eigenschaften der Kleidnilg.

Hygien. Rundschau. 1894. No. 13. 5) .Silher-

mann, Henri,. Ucber das specifische Gowieht \>ju >tnia

in Bezug auf ihre Beschwerung. Cbem.-Ztg. 1894. 40.

744. — 6) V81eker,Fr.. Die SehidUobkeit desSebnfl-
renn. Diss. gr. 8. M. 80 Fig. v. 4 Tsf. HOaehen,
Lehmann.
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L'': S.-liiff,'.

1) Collingridge, \V., Un practical pointö iu the

bygien« ofsbipsand quarantine. Lancet Mai 5. p. IUI.
— 2) Marinesanitätsordnung, 8 Bde. I. Bd.; Ma-
rinesaiiitätsordnuiijj ainLai)d>': 2. Bd.: Beilagen der Ma-
riiii'-.iiiit it > n'ih'.itiL; am I.niiiic: .">. Hand: Marim;-

saüilalsoti.iiiung an Bord. Hnlm. gr, 8. XLX.
310 Ss. VII. 464 Ss. X. Ss. - 3;. Des mesurea
sa&itaires pn-scrites a Tegard des navires indeinne.s en

temps dYpidt'mie rholmque. Anna!, d'hyg. publ. p. 401.
4' l'fulil. Hl i trag zur Lehre von den Cholcracjji-

dcmieen auf Schißeu. Ztscbr. f. Hyg. Bd. 18. S. 209.

Pfuhl (4' wri-.t zunächst darauf hin. das R Koch
gegenüber der Behauptung Pettcnkofcr's, dass die

Cbolera verbältuissmüdsig ^»citeQ auf Scbiffen vorkomme,

gexdgt habe, vie die Cbolera bei den Masseotraosporten

auf KnlisebUTeO durchschnittlich auf jodrni drit'.:'n

Sobiffe auabricbt, also gar nicbt so selten vorkömmt,

nie es nadi den Angaben Pettenkofer's scheioen

könnte. Pettenkofer hielt dem gegenfiber an seiner

Ansicht fest, ,da.ss fierad'-, w il dii- Cludera auf Schiffen

im Durchschnitt so gelinde verläuft, die lafection oder

der Infeetionastoff auf dem Lande au suchen sei und

iries den entgegengesetzten Gesichtspunkt, „dass ein

Kranker den Infi'clion.sstt>ff producirt und den Gesunden

ansteckf, zurück, v. Pettenkofer betrachtet die

Schüfe irie immune Orte auf dem Lande, aufdenen der

Infcction-istoff nieht wächst, «0 dass die Cholera, die

sieh auf dem Lande nicht als rontagilis erweist, es auch

auf den Schiffen nicbt werden kann, sondern auch da

von einem ectogenen Infeetionsstoff abbingen mun.
Dem gegenüber behauptet Pfuhl, dass sich bei seinen

Beobachtungen über die Cholcraepidcmiecn auf ita-

lienischen Auswandererschiffen im Jahre 18d3

nidits berauatellte, was die Ansiebt t. Pettenkofer*i

bestätigte; „dagegen sprach alles dafür, dass Cholera-

kranke von Neaprl her den Iiifeetioii>stoff im Darm

mit auf das äcbifl gebracht hatten, dass ausserdem der

Infeetionsstoir mit beeehmatxter Wische eingescbleppt

trar und dass sc]ilics.>i1ich die Verbreitung der I&ankbeit

auf den Schiffen durch die Ausleerungen der Cbolera-

krauken erfolgt war." Von siüumtUchcu in der Cholera-

seit von Italien nach Brasilien abgegangenen 10 Aus-

waudererschiffen .sind 4 von der Cholera l>cfalleti werden,

von denen, die den Choierahcrd Neapel berührt hatten,

sogar 80 pCt. Auf den Schiffen Carlo, Andrea Doria,

Kemo und Vincemso Florio trat die Cholera siemlieh

heftig auf, da bei 1473 Penonen 141 CboleratodesfiUe

vorkamen.

Von den Ausirandeiersdiiiren, die vibrend der

Cholcrasnt v<hi Genua und Neapel nach Nev-York

gingen. Ii-kam nur eines, die „Karaniania", Cholera

(20 Erkrankungen mit 8 Todesfällen). Der Grund des

Verschontbleibens dieser SchUfe lag darin, dass die

uordamerikanische Regierung strenge .Sicherbcitsmaass-

regeln ge troffen hatb-, um eine A i rschleppung der

Cholera von Italien nach Nordamerika zu verhüten. In

Neapel var ein nordamerikaniseber Ant sUtionirt, der

noch ausser den italienischen Hafen- und Sehifiänten

die A\iswanderer vor der .\bfahrt untersuchen und die

.<ehiffc nach Aufnahme der Pussagiere noch 6 Tage

laug auf Cholera zu beobachten hatte ; die Auswanderer

und das grBssere Gepidc musste desinll^ Verden.

Die Cholera vrurde walirsdittnliefa durch Aus-

wanderer aus Unteritalien und Sicilirn auf die Schiffe

gebracht, da sidi diese Auswanderer einige Tage zur

Ordnung ihrer Papiere in Neapel, wo die Cbolera

herrscht«, aufhalten mussten: sie befanden ^eb hierin

Herborgen, welche in den von der OiMlera am meisteo

heimgesuchten Stadttheilen (Uercato, Porto, PendlDO,

Viearia) liegm. Ginige dieser Herbafgen, in denen

Cholera vorgekommen war, befanden sich in bedenk-

lichem Zustand. Das Closet war neben dem Herd uud

daneben stand ein mit Facalien und Urin bis zum
Bande iceßllier Nadittopf. Bebnft Entleerung mfissen

diese Nacbttopfe die Stiege hinab nach einer Senkgrube

im Hof getragen werden, wobei es unvermeidlich ist.

dass ein Theil des Inhaltes verschüttet wird, an die

Binde des THIgers gelangt und Spuren auflVeppe und
Hausflur zurücklässt, die spater zertreten und mit dem
Schuhwerk wieder in die Zimmer geschleppt werden.

Kommen Cholerad^'ectiocen in solch ein Closet oder in

einen Naebttopf, so ist die Uebertragung vwderKflebe
her auf diejenigen, die von bier aus bekSstigt werden,

sehr möglich.

In 5 dieser Heibeigen wann GboteitodcifiUe wer-

gekommcn und daher gewiss auch Uebertragungea auf

gcsuude Personen. Da die Auswanderer nur 1—3 Tage

darin blieben und dann auts SchiÖ' gebracht wurden,

so hatten sie nicht Zeit, die Wische und Kleidungs-

Stficke, die mit Chuleradejectionen beschmutzt waren,

zu reinigen, sondern sie mussten sie im beschmutzten

Zustand in die Koffer packen und mit aufs Schiff

nehmen.

So fanden die .lus cholerafreien Landgemeinden

kommenden .Auswanderer in einigen .\lberghi zu Neapel

(ielegenheit, sich mit Cbolera zu inliciren. Dies ist die

eine Art, wie der CboleraiafeetioasstolF von Neapel au»

auf das Schiff kam, also nicht mit der Ladung, wie von
I' e 1 1 e n k o f e r meint, sündem mit beschmutster Waaebe

und Kleidungsstücken.

Ausserdem ist als sieher ausunebmen, dass Cliolera-

bacillen auch mit dem Darminhalt leicht erkrankter

Auswanderer, die nur an leichter Diarrhoe litten, aufs

Schill' gebracht wurden, zumal sich Bacillen wochenlang

im Darme erhalten können, ohne heftigere Ersdieinna-

gen zu verursachen. Pfuhl schildert alsdann die Zu-

stände auf den Schiffien, auf denen die Faculien in

Folge der UeberfüUung mit Menschen und der unge-

nOgeaden Zahl von Closets sehr oft auf dem Vussbodea

der Latrinen öder des Oberdecks abgesetzt, zertreten

und mit den Schuhen überall hin verschleppt wurden.

Ks ist klar, dass, wenn hierunter Choloradejectionen

wsren, naeb einer ErklSrung für die Weitmerbreitoag

d'-r Chdlera auf den Ende Juli und ,\ugiist von

Neapel nach Br^usilien abgegangenen Auswanderer-

schiffen nicht mehr gesucht tu weorden braidit

Nachdem Pfuhl den Verlauf der Cboleraepidemiea

auf den einzelnen Schiffen einer delaillirten Besprechung

unterzogen hat, kommt er zu dem Schlüsse: dass auf

den italienischen Auswandererscbiffen die Cholera nicht
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vanchirMid, ab sie auf hohe See gingen, wu nach

Pcttenkofer der Fall sein loUte. «Wenn daher, so

.schlif'sst Pfuhl seine Ausführungen, von Pcttenkofer

auf öeite 142 seines Cbolerabucbes von den am Lande

iailoirteo SehUbmamiMhafteii sagt: Die Leute kSoneo

dann auf ihrem naheliegenden unschuldigen Schiffe

erkrankt sein, können dort selbst durch etwas aus der

Cboleralocalitat Mitgebrachtes noch ein paar vereinzelte

Infeetiooeo, aber nie einen epideinisefaeD Ausbrach ver-

anlassen"", so geht au> den neuen Beispielen über

Schiffscholera benort daas diese Ansicht uicbt stich-

haltig ist/

[Holet, Axel, Eine havarirt. Ruggenladung. (Ein

Bdtn^ stir Lehre von der Koblensäurevergiftung.)

Tldadir. t den nonke Laegeforeniog. p. 191.

Holst fin mit Roggen geladenes Schiff var in

dar GhrfttianiaQord untergegangen. Der auf den Meeres-

jrrund herausflicsscndc Roggen wurde mittelst Pumpen

aufgebracht und iu kteinerc Schiffe geladen, um nach

Probung als Vidifutter zu dienen. Auf einen Sebtff-

lein arbeitete der Schiffer im Räume, während sein

11 jähriger Sohn damit beauftragt war, das von dem

Roggen herabfliessende Wasser auszupumpen. Nachdem

der Knabe ein Paar Standen gepumpt hatte, ging er in

die Cajüte um Ciffce zu kochen: weil er aher nach einer

Viertelstunde nicht zurückkelu-te, ging der Vater nach

und fand den Knaben auf dem Boden todt liegend.

Die CqQte war durch eme undichte Bettwand von dem
Schiffsräume gctnMint. Pt-r Vater hatte während d<'s

Arbeitens ein Brennen iu den Augen gefühlt und musüte

15 Minuten wegen Mattigkeit auf das Deck gehen, um
ftisebe Loft zu holen, indem der Roggen stark verfault

war. Bei der Serli d ^ Knahens fanden sich alle

Zeichen des Erstickungstodes. Die aus dem Roggen

hetaiiMeigenden Qasarten waren CO. 50—87 pCt,

HsS in Spuren, und der Rest reines N. Es mussto

somit der Tod als ein«' Kohlensäurevergiftung auf-

gefosst werden. Warum war aber der Knabe ge-

storben, wahrend der Vater nidita gelitten hatte? Zur

Beantwortung diesi r Frage wurden vom Verf. zahlreiche

Versm hc mit weissen Mäusen angestellt, die in eine

Atmosphäre von verschiedenem COj-Gehalt gebracht

wurden, naebdem rie eine lüngere Strecke durehgelaufen

hatten. (In «in rotirendes Kilstchen gebracht waren die

Mäuse gezwungen herumzulaufen, um auf dem Boden

zu bleiben.) Die auf diese Weise ermüdeten Thicro und

besonders solche jilngeren Alters seigten nun in der

COj-haltigen Atmosphäre alle Zeichen einer schweren

Kohlensäurevergiftung und zwar in einer Atmosphäre,

in welcher ausgeruhte Thierc eine geraume Zeit ohne

Verglftungserseheinungen fortlebten. Die Thiere fielen

auf den Rücken, wurden comatös mit stark v< riang-

samter Athmung. In die frische Luft g'^bracht t rholten

sie sich langsam. Nach sehr starker Ermüdung surbcn

die Thiere nadi 8 Minuten, wihrend die Controlthiere

munter herumliefen. Ks ist somit der Si-liluss be-

rechtigt, dass junges Alter und kürpcrlichc Anstrengungen

für Kohlensäurevergiftung disponiren, und dass auf diese

Woise der Tod des Knaben w erklären ist Aus dem

Roggen wurde ein anaerober BaeUlus gexflehtet, wcleber

nur auf kohlenhydrathaltigera Nährboden gedieh und

vom Verf. mit Bacillus butyricus (B.itkin) identifieir!

wurde. Lydar Nicolaysen.j

8. Desinfectioii.

s) Allgemeines.

1) Alexander, R., D.. Die Desinfectionspraz».

Leitfaden für Dcsinfectoren und .Anleitung zur Des-

infection im Hause. Berlin. 8. VIII— Ss. Mit

8 Abbild. — S) Briquet, La d^infection publique

envisagfo au pmnt de Tue pratique. Journ. de medee.
S5 Juin. p. 481. — 8) Dehaftre, Fr., Dcsiofeetion, itM-
lisation. Renseignements pratiques sur les .ippareils

et procedes. Paris. 8. liCy pp. Avec 32 fig. — 4)

Esmarch. E. v.. Die Desinfcctionaanstalt kleinerer

ötädte. Gesundheits-Ing. 1898. No. 16.— 5) Derselbe,
Ueber SoanendesinlMtion. Ztaehr. f. Hyg. B. 16. S5 Ss.

- 6) Forgue, De fasepsie en Chirurgie cnuranfe, en

Chirurgie d'urgcnce et h la campagne. Sem. int tl. 1. nov.

1S93. — 7: liatii.ilria, N. . The bacterial poisons.

Translated by E. P. Hurd. 1893. 8. XUI~136 pp.— 8) Httllter Bobb. Practical application of thc

principles of Sterilisation. Am. Journ. of Obstet. XXX.
No. 1. — 9) Olcinikoff. Desinfection par des prepe-

rations goudronnees. V. Congr. des med. nisses; seaneo

du 30. dee. 1893. — 10) Pannwitz, Der Dcsinfections-

apparat als Haushaltongsgegenstand. Ges. Ing. S. 68. —
11) Priestloy, Jos., Disinfection and other means of

Prcvention of infectious Diseases. San. Ree. p. o3fi,

.^50 u. f. 12) Reu SS, L., L'bygicnc et Tasepsie .i la

campagne. Ann. d hyg. T. 82. p. 289. — 13) Reynes
Henry et Jean Bouissou. La d^infcction publique h

Marseille. Ann. dl^g. JUCXII. p. 243. — Ii) Rümpel.
Th., Zimmerman und Rumpf, Die Destofections-Vor-
richtungen und Vorsichtsm.iassregeln gegen die Uebw«
tragung ansteckender Erkrankungen im neuen allge-

meinen Krankenhau.se. Hamburg, er. 8. 82 Ss. .Mit

7 Abbild, und 4. Tafeln. — 15) Zimmermann, Die

neuen Desinfectfons- Anstalten Hamburgs. Centntlbl.

derBauverw. S. ?.0S. Mit Abbild. - K,) Zsehokke.
£., Ueber den dcsinUcirendcn Werth von Waschmethoden.
(>n9eap.-Bl. f. idhweiser. Aerste. No. 15.

Veranlasst durch die Choleraausbrücbc in ver-

schiedenen Städten Europas Uess eine Waschanstalt iu

Zürich von Zschokkc (16) die Wirkung ihrer Wasch-

verfahren mit Bezug auf Zcrstöning von Mirroorganismcn

prüfen. Die Untersuchungen beziehen sich nur auf die

Baumwollen- und Leiaenwlaehe, nicht aber auf das

Waschen von Wollstoffen. Letztere ertragen bekanntlich

keine hohen Temperaturen, werden daher nur in lau-

warmem (40") Wasser gewaschen und im Ucbrigen

chemisch (mit Bansin) gereinigt Die Annahme ist ge-

wiss berechtigt, dass dadurch keine Desinfoction erreicht

wird, so sehr eine solche, namentlich bei Unterkleidern

und Bettdecken wünschcnswerth erscheint.

Bei Wasehverfabrea des BaumwoU- und Leinen-

tuches unterscheidet ors 1., das gcw<din!iche Waschen

mit Scchten (Lauchen), 2., das Schnellwascben (dabei

wird dem Eiaweichwasser Sodm bis sur 9 prom. LSsuog

sugesetst) und 8., das Schwenk- oder Spülwaschen.

Di'^ zur Verwendung kommenden Flüssigkeiten

wurden auf ihren Bacteriengebalt, eventuell auf ihre

desinfidrende baft im Allgemeinen geprüft; im Weiteren

aber wurde dann auch jeder Act des Wascbens für
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sich untersucht auf .seine bactericide Wirkunfc und es

ergab »ich , dass das Scrlitcn , wie das W.iS' hcii in

Lange von über Temperatur, einer bioläoglicbeo Des-

iofeetion gleidikommt, und dass «uob in Tro«kenraiim

die meisten Pilze getödtet werden. Das blosse Schwenken

und Mangcn der Wäsche ist absolut uiii^enügi iid . ja

geradezu schädlich. Dos Bliiuea sollte, wcun muglich

in ausgekochtem Wasser voit^noinmen werden; dureb-

aus untbujilich ist dio Dehaudlutig von Srhvt.Mikwä.schc

und gaos reiner Wäsche in ein und derselben filäao-

lösung.

Esroarcb (4) gebt von der Tbatsache iiui>, da:>»

nosere gewöbolieben DesbfectioDsnietboden eine Ansabl

TOD 01'icpt'''n yrip Tjodor, Prl?.^ . dirkwilli«:'^ "i^ti fTo

deutend schädigen und das» es in Laienkreisen Brauch

ist, derartige Stdb behob Desinfcction zu sonnen.

Wenn nun auch lahbreiebe Uatersuehuogen Ober die

Wirktiiip di's dirpcten und indirocten Sonncnlioliti-s auf

Bactcrien vorliegen, so fehlt es sor Zeit doch au Ver-

sndien 6ber die Högliebkeit, die Sonne als Dcsiofections-

mittel für die erwähnten Stoffe zu verwcrthen.

Um für dii- Praxis verwcrthbarc Resultate zu er-

halten, wurden nur solche Stoffe zu den Versuchen

benutzt, welehe häufiger zur Desinfeetion kommen, wie

Möbel Überzüge, Bettkissen, Felle etc. Die-» ihm wurden

mit Reiiicultiiren patho^'pner Bactcrien od< r mit Kitcr.

Blut etc. durchtränkt und der Sonne exponirt, nachdem

vmber Proben zur direeten Aussaat auf Nähnubstrate

entnommen waren.

Es ergab sich, dass den '^""rinen^trahli ii in der

That eine nicht unbedeutende Wirkung :iukümmt, so-

weit sie oberfläeblicbe Sebiehten treflen, dass

diese Wirkung aber sehr schnell abnimmt, sobald die

Bacterien durch darubcrliegendc Stoffl.ijren i^eschüt/t

sind; dunkle Stoffe schützen bei Weitem mehr wie belle,

SO dass der erbarmenden Kraft der Sonne eine

untergeordnete Rolle bei tlcr Abtüdtung der Bactcrien

zukommt. Nur Cholerabacillen gehen, weil sie schon

gegen einfaches Austrockneu »ehr empfindlich .sind,

aneh in tiefsren Sebiehten raaeh an Grande.

W'älirend 8 10 '^tündigi' Besonnung srhr unbe-

friedigende Resultate ergaben, zeigte es sicli, dass bei

einer tagelangen Sonnenbestrahlung DiphtberiebaeiUeD

in. der Tiefe ron Kissen zu Gmade gingen, in der

Tiefe eines Schafspelzes aber iii^eh ii;i<-h ^i) .^^tunden

am Leben waren. Eitcrcocceu waren auch nach

5 lägiger BesonnoBg nicht getödtet. Im Ganzen gebt

aus Esmareb's Venradien hen'or, dass vbr in dar

.•^onnenbestrahluntr ein brauchbares Do-infeetionsmittcl

für die Praxis nicht besitzen, da der Werth eines

solehen in der Sieherfaeit der Wirkung liegt, welche

aber gerade bei der Besuniiung /u vermissen ist.

Wenn auch die oherfiiiohlieh auf den Effecten abge-

lagerten Keime durch längere Besonnung getödtet

trerden, so entgehen doeb die b die Tide eingedrungenen

der desiiitlcircnden Wirkung.

.\ueh reichliches Bc^prayen von F' ll< n, M. tu |

Stoffen mit &proc. Carbolsäurelusung bis zur vollstluidigcu

Dorebolssaog führte mdit zum Ziele, da die Felle

venigstens nicht sieher deaiaficirt vurdcn.

Man mnss daher weiter suchen nadi Ifitteln und

Methoden, welche uns in di'n St^ind setzen auch Ob-

jecte, welche für die Dampfdcsiofection nicht geeignet

sind, anf dsfii^ und aoböntade Wwae tu deainfieiren.

b) Deslofectioftsatoffe.

1) Aseoli, Carlo, Sul Potere disinfcttante delli

Formalina. Giomaie della Reale. Soe. ital. d'Igiene. Bd.

XVI. — 8) Cameseasse, Antbepeie de 1a Doueb« et

da pharynx j-ar le savon. .lourn. de med. 'i') rairs.

p. 244. — 3) Christmas, .1. de, Sur la val« ur nntj-

septiiiue de Tozone. Ann. de l'institut PaAteur, ".*.')
:. v.

1893. p. 776. — 4) Dräer, Artbar, Ueber die Oesin-

fectionskraft der SMojodolsinre und Tcrsehidener ihrer

Sal/v gfgenübiT dem Lüfllet'sehen Diphthericbacillus.

Sunderabdrurk aus der deiilsehen medic. Wöcheusehr.
No. 27 iiti l L's. - .>) (lal I i- Val erio, Bruno, II Me-

todo die disiafezione del Rabot coli latte di Calce e il

solfato di ferro. Gtomale della Soe. ital. d*Igiene. Bd.

K" — fi) (lärtner. A.. Torfmull als Desinfeetions-

niittil von Fäcalien n<b.st Bemerkungen über K"lhdes-

iiifeetioii im Allgemeinen, über Tonnen- und <iniben-

s\-slcm, sowie über Closetvcntilation. Ztscbr. f. Hvg.

B. 18. S. 968. — 7) Griffitbs, A. B.. A Raport on

Ceriain Kiperiments undertakon to a.sccrt.iin the Des-

infcctiug and <iermieidal Power of .Sanit-is" Prepara-

tions and Appliances. San. Ree, 1S".I3. p. (19, S2 ti

a. — 8) liammerl, IL, Leber den Desinfectionswerib

des Tricresols (Schering). Arch. f. Hjg. Bd. X.M. S.

198. — 9) Nickels, Propriötes desinfectants de la

tourbc. Th^e de St Petersbourg. — 10) Panfili,
(i.. D' l aument« del potere K.tttericida della >oliizii'iie

di suldiniato cuiTOsivo, par l'aggiunta di acidi et di

cloruro <)i sodio. Ann. d'^ll Ist d. Ig. Boma. 189S.

p. .V29. — 11) Pfuhl, Bemerkungen za dem ,Naeh-
trag' des Stabsarztes Dr. Scheurlen zu seiner Veiwent'
lichung: .Weitere rntersuchungen über Sajirol". Arch.

f. Hyg. - 12) (^uenu. De ramcublement d'un

Service de Chirurgie (pavillon Pastcur » Vbospitnl

Cocbin). Itev. de chir. 10 mars. p. SSI. — 18)

Sabrazrs et Bazin. I/acide earboniqne h baute
pri'>-inn peut-il etre eniisid-Ti' eomnie un antiseptique

j»ui»ant? Compt. rend. d- la soe. de biol. Journ. des

enm. m«'die. 30. Nov. 1893. - 14) Schäffer. .lean.

I' her den Desinfectiouswertb des Aetbylendiaminsilber-

!>Uats und Aethj-Iendiamincresols , nebst Benier-

kuiiüen über die Anwendung der Centrifugc bei Desin-

feetionsversuchen. Ztschr. 1. Hyg. B. Ifi. S. 1.H.S9.

— 15) SelaTO, Achillc c Camilla Manm lli, Sülle

cause ehe dcterminano nelia pratica delle diaiu*

feztoni la Seomparsa del Mereurio delle soluzioni

di siiblimato eorrosivo. Fol. G pp, — 16)

Spingler. .-Vcvion desinfeelante du par.iihluro-

plii iiol snr les craehats des tuberculeux. Caus. med.

16. — 17) Viguon, L6o, Sur la stabilite et la con-

aervatton des sotutions ifeadoea de sublime. Bull, de

Pacnd. p.c. 1898. p. 79«. — 18) Vogel, .1. H.. Die

kcimtö'ltendc Wirkung des Torfmulls. Vier Gutachten

der Herren Pr'if, Dr. .'^'tiitzcr in Honn. I*n*f. Pr. G;irt

ner in Jena, Prof. Dr. Frankel in Marburg und Prof.

Dr. Löffler in Grcifswald. .Arbeiten der deutscheu

Landwirthschafts-Gescllscbaft Ueft 1. gr. 8. 125 S.v

— 19) Wolf, Kurt, Ueber Desinfcction mit Sapocreaol.

Areb. f. Bjg. B. KX. S. 218.

Gärtner (6) hat wie Fränkel, Klippsteio.

Stutzer und Bury (cf. diesen Jahresb. für 1898. I.B.

S gründliche Untersuehunjren über die Desinfeetion

von Fäcalien durch Torfmull ausgeführt luid ist dabei

SU folgenden Sehlussfblgenmgen gelangt:

1. Die Zwisebenitreu ron Torfarall alleia i»t selbst
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bei inniger Mischang nicht im Stande, die Desinfsotioo

der in Fäcalicn eiitbaltcncn Keime ansteckender Krank-

heiton, speciell der Cholera und des Typhus, sicher zu

bewirken. Die Qiolenbaeillen sterilen zwar häufig im

ToifinuJl in kuner Zeit ab^ hier and da bleiben sie

jedoch mehrere Tage lang lebendig, ^jrj^iubaoillen

halten sieb im Torfmull recht lange.

9. Die Abtodtang tod Cholera- und Typhusbaeillen

gelingt rasch und sieber, wenn dem Torfmull mähr als

20 ?u{)iTp!iiispliat;:y|t^ oder wenn ihm 2 pCt.

Scbwelel.s;iurcaubydrid zugeset/.t wird, jedoch nur unter

der Bedingung, dasa eine ganz innige Hisehung der

l'iie.ilicn mit don das DesmfeetionaQittel enthaltenden

Torfmull statthat.

Zur Desinfcction des Kothes der an Typhus oder

Cholera notoriach Erkrankten findet aus mehrfachen

Gründen am besten die Kalkmilch Verwendung. Sie

ist also zu gebrauchen zur Dcsinfecticm der Knthreri-

picnteu der Kranken, der Closets der Uospitäler und

der CkMets deijenigen Haaser. in weldien infeetidse

Kranke sich befinden.

Der pesammte übrige Koth bedarf einer Desinfectinu

nicht, dahingegen i!>t erfurdcrlich, dass durch eine auf

das Genaaeste geregelte Abftibr ein Ueberlaufen der

Tonnen und d. r gut eingedeckten, wasserdichten Gniben,

sowie eine Besudel ung von Tonnenrnuni und I'ingebung

der Grube, von Hof und Strasse \crmieden werde.

Kommt diese Besadelang dennoch vor, so ist su reinigen

und mit Kalkmilch zu desiufieiren.

Der abgefahrene Koth kann in (iniben noch einige

Zeit der Gäbruug überlassen werden, wodurch die pa-

tbogeneo Keime absterben; um Ammoniakverlust zu

vermeiden, werde das U'-stiv oir niif einer Schicht

schwefclsäurelialtigcu Torfen überschüttet. Auch sofortige

YerbriDguDg unter die Erde oder Terarbvitung zu Com-

post ist SU gestatten. Die CompostJunifen müssen mit

einer mehrere (Vntimeter dieken Schicht Torfmull üb- r-

deckt werden und bei häutiger Umarbeitung mehrere

Monate liegen, damit etwa vorhandene Kdme pathogener

Bactericn absterben.

Soll saurer Torf als Zwisi-h- nslreii benutzt werden,

um Ammoniakvcriust zu vermeiden, oder um propby-

laotiseh ein Desinfeetionsmittel ansuwenden, wenn es

auch einen vollen Erfolg nicht hat, dann betrage die

Schwefelsäure etwa 0,2 pCt. der Ge.sammtma.ssc (4.50 g

Fäcalien -{~ ^Og eines 2proc. scbwefeisäurehaltigen

Torfes).

Saarer Torf ist sowohl für Gruben aU auch für

Tonnen ein .sehr guti's Desedorans, d.i hii r<hnTh die

Bactcriunwucherung vermindert und Gase, vor Allem

das AmmoQiak, gebunden werden.

Schiffer (14) macht darauf aufkncrksam, dass

schon friil'.rr 'namentlich durch 0. Low. 1>. Verf.) der

hoho Desiniectionswerth der Silberlösung constatirt

wardc Behring zeigte, daas das Silber in Blut und

blutähnlichen Flüssigkeiten fttnfinal mehr leiste als

Sublimat mid dass -s von allen antiseptischen Miltein

in solchen Flüssigkeiten das leistungsfähigste ist. Na-

menfUd) bei Bchaadloog der Gonorrhoe hat sieh seine

Wirkung sehr bowihrt. Doeb hat es hierbei den grossen

Uebelstand, dass es nidit tiefer eindringt, da Argentum
nitricum und andere Silbersalze mit kochsalz- und

eiweisähaltigen Flüssigkeiten unlösliche Verbindungen

bilden, welche an der Oberfläehe liegen bleiben. Ea

war deshalb nStbig, eine Silberlüsung hersustellen,

welche mit Kochsalz und Eiweiss mir in geringem Maassc

unlösliche Verbindungen eingebt, aber die hohe aoti-

septische Wirkung des Argcntom nitricum beüwUUi. Die

Fabrik von E. Schering Stellte deshalb eine Aetiqrlendia-

minsilberpho^hatlösung her, welche mit einer korhsalz-

und ciweissreichen Flüssigkeit keine Fällung, sondern

nur eine leichte TrQbung ciseugi Daa Präparat ist

eine klare, farblose Flüssigkeit, welche noch einmal so-

viel \.-th_vlendiamin als Silherphosphat enthiilt und

deren alkalische Beactiou abhängig ist von dem Uchalt

an Aetbjlendiamin. Das Priparat muss, wie alle Silber-

lösungcn, im Dunkeln aufbewahrt werden.

Sch. .stellte nun den Dcsinfectionswerlh und die

Tieleuwirkung der Lösung durch experimentelle Vcr-

suohe fest

Setzt man Argentum nitricum in Iproc. Lösung

zu Hydroceleflüssigkeit oder Blutserum, so ent-sfehf eine

Trübung oder ein Niederschlag, der sich auf Zusatz

von Aethylendiamin sogleieh ISsi Das Aethjlendiamin

löst Eiterkörperchen au£

Wurden frische Leberstücke 10 Stunden lang im

Dunkeln in eine Lösung von Höllenstein 1 : 2000 und

von Aethylendiaminsübcipbesphat mit gleidiem Silber*

gehnlt gebracht, so zeigen die Schnitte nach Behandlung

mit Schwefelammonium, dass der durch Schwefclsilber

gebildete dunkele Streifen im ersten Fall 1 mm, im

sweitea aber 8mm in ^ Hefe reicht. Die Aethy*

lendiaminsilli' rpb'isplialirisnn;: drin>;t .ilsc in der gleichen

Zeit und unter gleichen Bedingungen viel tiefer in or-

ganische tiewebe ein, als die SilberlSsuDg. Was die

Giftigkeit der neaen Silberlüsung anlangt, so sterben

weissi' M tust i-twas früher durch diese als durch eine

glcichproc<'iitigc Argentum nitricum-Lusung. Kaninchen

ertrugen 0,4 g Acthylcndiamin ohne Störung, felis die

Concentration der Löirnug keine starke war. SOproe.

Lösung verursachte bereits erhebliche Aetzung des Ge-

webes. Wei8.su Mäuse ertrugen 0,08 g Aethylcudiamin.

Jedenfalls ist die Giftigkeit des Aetbylendiamins su ge-

ring, als dass sie bei Verwendung zur Desinfcction

störend sein kiinnte. Das .\ethyl>'ndianiinsilberpräparat

vermehrt, auf blutende Wunden gebracht, die Blutung,

vriUnend Aigeni nitric styptisoh wirkt Dies ist darin

begrOndet, dass das Präparat zwar ebenso gefäsaver«

engernd wirkt wie Ar^rent. nitric, aber in viel geringerem

Maassc unlösliche Kiweissverbinduugen bildet als letzteres.

Zur PrttAing der antibactericllen Y^rkung hat Seh.

Suspensionen von auf Agar gewachsenen Reinoulturen

benützt, die nach dem Vorschlage von Gcppert her-

gestellt, d. h. durch Glaswolle filtrirt und so lauge

energiseh gesehfittelt worden waren, daas bei mieio-

scopiscber Untersuchung die Baetsricn nieht mehr in

Haufen vereinijjt, sondern isiflirt lagen. Stfts wurden

auch Farallelversuche mit einem schon bekannten Des-

infioieas venoittaUet and «war sowohl mit cioer ViProc.

CresolUSaong, und laweilen aacb mit Sublimatlosung.

Digitized by Google



548 EMUBBICH, GeSUNDHBTSPFLBGB UXA OBBBTRAOBAHB THnBtKSAUKBBITBK.

Die Priifting geschah in Wasser, Bouillon und Blut»

aerum bei 20" C.

Gegenüber dent Baeillns prodigiosus und pyocya-

nens «ar die Desiofeotionalaraft de» Aetbjrlen^anfn-

silbcrphosphats (1 : 4000) deijenigen einer entsprechen-

dem Argcntum nitric.-T,"«sung liei writiin iibirlf^ircii.

Bei einem Versuche mit Stapbylococcus pyogi'ncs

aureus ir«r die Desinfectionskraft des Silberphosphata

nicht nur derjenigen des Argent. nitric SOndem ttQCh

des Sublimats (1 : 4000) s« hi iibcrl'^gcn.

Cboleraspihilcn und Diphthenebacilleu waren durch

Aethjlendiaamipbosphat und Argent nitr. (1 : 4000)

in 8 Minuten «bgetödtol. Dns G1f>irli<> wnr bei Micro-

cocous tctrngeniis der Fall und die Aetliyli iidiamin-

phospbatlüsung hatte auch Typhusbacill<-n uadi dieser

Zeit abgetSdtet, trSbrend dies bei Aifenl nitrie. erst

nach 45 Minuten der Fall «nr. Ifilibraodsporen in

wässprigcr Aufschwemmung wurden durch 1 proc. Ar-

gent. nitr.- und Acthylendiaminsilberlösung in 5, von

letsterer in 16 Minuten Yeiniehtet. Gonocoecen tnirden

durch Acthylcndiaminsiibcrphosphat (1:4000) in 7'
.

durch Argent. nitric. (1 : 4()00) in 10 Minuten getodtct,

während eine Iproc. Ammoniumsulfoichthyollösung, so-

'irie Iproc. AlamnonSsang aelbst nach i5 Minuten

keinen Effect /cif^tcn.

Aus sänuntlichen Versuchen geht hervor, dass das

Aetbjlcudiaminsiiberpbospbat noch vc&cntlicb l>essero

IteimtödteDd« Wirkungen entfaltet» «la das sehr irirk>

aainc Argent. nitric.

Versuche, weiche mit Aethyleudianiincresol aus-

gefObrt worden, zeigten, daas daasellie der Desinfections-

kraft des Greaola und namentlich der CarbolsSore in

''4 und ' -.proc. Ijösniip'^n w^it überlegen ist. Die

Löslichkeit des Cresols wird durch Zusatz der organi-

sehen Bäte hedentend erhSht und ein anderer Vortbefl

der Lösung besteht darin, dass sie mit eiweisabaltigen

Flüssigkeiten und Körpern weniger (lerinnung giebt.

Die grosse Desinfectionskraft und die erheb-

liche Tiefenwirkung des Aethrlendiaminsilberphosphats

müssen die Veranlassung geben d;is MiUt 1 nui li jua •

lisch und dasselbe nnmentlich bei der Therapie der

Gonorrhöe zu verwcrthen.

Die sahirriohen neuen Gesichtspunkte, welche die

Arbeit Sehaeffcr's in Dczug auf die Technik der

Desinfectionsversuche bringt, müssen im Original stu-

diert werden.

Wolf (19) hat Deainfectionsversuebe mit awci von

Dr. ."^rh weissingcr in Dresden dargestellten Cresolen

nach den herkömmlichen Metlfd.n (tiaili Koch. <iep-

pert, (iruber etc.) angestellt und gefunden, da.ss die

genannten Stoffe als DÜinfidentien dieselben Vorxfige,

wie die übrigen Cres .l, besitzen, d. b. in geringeren

Concentrationcn enlwicklungsbemmend, in sl;irk<!ren

bacterientüdtcnd wirken, ohne dabei dieselben gcwebe-

schadigenden Bnflfisse an den Tag sn legen, wie die

sogen innti-n starken .\ntiseptica. Die beiden Papo-

crcsole verhalteD sich genau wie Lysol und Creolio,

sind aber billiger als diese.

Daa Trioreaol, das Hftmmerl (S) hinsiehtUeh des

Desinfeetiooswertbes nntenaobte, ist tine Mischung von

Ortho-, Meta- und Para-Orasol, welche Bcnzolderivate

in den Thcirdi stilliten enthalten sind, den^n Siede-

punkt über dem des I^henols gelegen ist und welch«

DoalillafioiMpToducte Hbcblidi mla mlM CarboliAttre ht-

seiebnet werden. Das Ergebniss der Dntersucbimg won

IIa mm er 1 lä-sst sich dabin zusammenfassen, dass gleicb-

proceutigen Lösungen eine doppelt so starke bactericide

Wirkung, als die der Garbolnai« ist, sukonunt.

Ob aich das Präparat einen ständigen Platz unter

den modernen Antiscpticis erwerben wird, darüber kann

nur die Erfahrung der Operateure entscheiden, immer-

hin sind die für klinische Zwecke genügende Wasser-

löslichkeit, die relative Ungiftigkcit und die gerinp'Te

reizende Wirkung für die lirjut Verzüge, welche der

Einführung des Tricresols in die Praxis und zwar in

Vs bis Iproc. LSsungen das Wort apreehen.

e) Desinfection von Wohnriumen.

1) Dclepine, Sli. and Ransom, On the deeiofec-

tiun of tul)erciiloiislv infeottd houses. Brit. med.
4. .\nv. 1S!»3. p. ;»!tO."— -2) Gruber. M.. Desinfeeti-.ri

innerhalb der Wobngcbäude und der Stallungen sur
Cbolerazeit. Oesterr. Sanitataweaen. 1899. H. S5. —
3) Laveran et Ynillard, De la desinfecti'^n de^

locnuT spi'ri.ilemenl au inf»yen des pulv6risati-urs. ':-t d<-

la valeur de ce proct'di-. Hull. de l'.Acad. XXXII.

p. 130. — 4) Mörncr, K. A. H., Einige Beobachtungen
Ober das Verdampfen von Quecksilbm' in den Wobn-
riiomen. Ztscbr. f. Byg. Bd. 18. p. 261.

Mörner (4) theiH zun 1 -list die Resultate von

rntersHchnngen mit. wcleh" .'. Sjöqvist (Hygiea,

Bd. LIV. p. S51j über die Frage anstellte, ob nach der

Desinfection von Wohnungen mit Sublimat letsteres

sich UDzersetzt bei gewöhnlicher Temperatur ver-

flüchtigen könne. Es stellte sieh heraus, dass dies

nicht der Fall ist, dass aber im Urin von Personen,

welche mit Sublimat desinfteirte Zimmer bewohnten,

«Quecksilber in Spuren nachweisbar Lst. Mörner
prüfte daher die wichtige Frage, ob Sublimat nach und

nach in den Wohnungen zu metallischem Quecksilber

redneirt wird und sieh alsdann verflOebtigen kann.

Metallisches Quecksilber verdunstet ja sdjon b.i gi^

wöbnliclier Temperatur und viele Erfahrungen beweisen

die Giftigkeit dieser Dämpfe. M. braebte Tapetcnprobea

aus einem mit SublimatlBsung deMnfidrten Zimmer, in

denen durch .Ausziebung mit schwacher Salz'^ä'in- und

vermittelst der Lamettaprobe reichlich Quecksilber nach-

gewiesen war, abwechselnd imsehen Bhittgold und

reines Itltrirpapier md bewahrte dieselben iu einem

dichtschlie>tndcn nbasgefäss auf. Die Goldblättchen

kameu nie io unmittelbare Berührung mit den Tapeten-

und wurden nie vom Staub derselben getroffira, weshalb

das Quecksilber, welches «ich während des Versuches in

den Gcildbiritteheii sammelte, sich in der Luft als

Quechsilberdampf befunden haben rousste.

Um SU oontroliren, ob die Goldblitteben frei von

Quecksilber sind, wurden aoloho in OlaaiShren gebracht,

die an einem Knde dünn ausgezogen, am anden n Ki.de

hinter der Blattgoldprobe zugcschmolzen und aUdanu

hier bis sum ScbmeliMi des Glaaes eibitst wurde, so

daas etwa vorhandenes Queekailber aieber in den
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enfBi«D Thtßl der Röhre getrieben wurde, «elcher als-

daan bgesebmolsen wurde. Ab SebluasprQfang anf

'las Vorhnrifl-rT^t-n n ri Quecksilber wurde die I^ntcr-

suchung vermittoUt Microscop angewandt. Die Uotd-

bltttoheo «nrieeen sieh frei von Quecksilber. Die mit

den Tapeten 4 Wochen lang in genannter Wase bei

.37 " aufhcwahrtrn (loldblilttclien hatftMi dagegen eine

bedeutende Meoge Quecksilber aufgenommen. Das

gleiche Beavltat eigabea Versudie von längerer Daaer,

sodass also unzweifelhaft die untersuchten Tapeten

Dämpfe von metallisclieni Quecksilber abge^'t ben hatl*'n.

Dareb genaue Controlvcrsucbe wurde dieses Ik&ulUit

gans ajeber gestellt

Der Harn der PerMnen, vclcbc sich in dem be*

trcfTfrulrti Zimmer, ans welclicm die Tapetenprohen

stamutcu, täglich mehrere Stunden auflitelten, enthielt

bei öfteren Untereuehnngen (mittels der Lamettaprobe)

kein, oder nur Spuren von Quecksilber.

Sehr interessant ist ein Kall, bei welchem bei den

Bewohnern eines Zimmers Kopfsclinicrzcn , Vcrdauungs-

stSmngen, Brbreeheo ete. eintraten, so dass man
Arscnikvcrgiflung vcnnuthetc. Die Untersuchung der

Tapeten ergab jedocb kein Arsenik, sondern Queck-

silber in beträchtlicher Menge, welches bei der Fabrici-

tion (walindieinlieh mit den Farben) in dieselben ge-

langt sein musstc.

Auch in einer Pflegcanstalt für kleine Kinder, in

welcher die Zimmer von Juli bis September 1898

grandlieb dareb SobUmatvasehitng desinlieirt worden

waren, traten Yi rdauungsstSrungen bd den Kindern

auf, und im Uctober desselben Jahres ergab die wieder-

holte UDterracbung von Urinproben, dass im Harne

dieser Kinder namhafte Mengeo vea QoeoksÜber ent>

halten waren. Weitere Untersuchungen ergaben, dass

die Luft im Wohnzimmer Dämpfe von metallischem

Qaeek^lber eotiiielt, welches wahndieiolieb vom Fnas-

boden und den Mobilien ausdOnatete, obgleiidi dieselben

nach der Sublimat-Desinfectii^n mit Wasser und Seife

gewaschen worden woreu ; auch das Holz eines Scbrankes

danstete Qaeeksilber ans.

Wenn nun auch in diesem Falle keine emstlichen

\'irgnf1iingsersrheinungen , sondern nur lei.-htore .'^tli-

ruDgen verursacht wurden, so bezeichnet es Mörner
doeb mit ToUem Recht als wfinsehenswerth, dass bei

der Sublimat-Dcsinfcction von Wufanungen der Ver-

brauch an J^ublimat soviel als in'iglirh i^ingcschränkt

werde, uhnc dass der Zweck der Dc^infection verloren

geht. Nach der Desinfeetion von Wobnangen mit

Sublimat kimncn namhafte Jlengen von Queeksilber-

diiuipfin in die Luft gelangen, weshalb dieselbe mit

.Sorgfalt und .Sachkcnntniss geleitet werden muss, wenn

ßerandbeilsstSrangen Terhfitet werden sollen.

d) Desinfectionsvcrfahrcii.

1) Dräer, Arthur, Ueber den Werth des Dampf-
feacbtigkeitsmessers. Hyg. Rnndscbaa. S. 198. — 8)
Jarpi'r. H., Die Transportmittel gewisser Infi^ctiniis-

sloffe und Vorschläge zur Vernichtung derselben am
Krankenbett, im Haushalt, im Verkehr. Deutsche med.

Woebenschr. No. 18. — 8) Lanoereaui, IMsinliee-

tion des cemes, eria«, lainei ete. Coa«. dlijg. de la

Seine: seance du 27. Oct 1898. analy. Rcv. d"hyg.

p. (>_*;5. — 4) Längs lein. Hugo, Ueber die Disinfoe-

tion d'T Hiinde. Hcrlin. gr. S. 1,') .Ss. - 5) Maurer,
Dur Katitl-Desinfector in Spandau. Centralbl. f. allg.

Gesundheitspflege. XIII. — 6) Repin, Un pn>c6av

pour la siSriliaation da catgot. Ann. d. Pastcur.

'i'). mars. p. 171. — 7) Rohrbock. Ilenii.. l'rlier

den Werth des Vacuum-Systems bei Desinleetionsappa-

raten. Ges. Ing. S. 17.'— 8) Stick er, Die Noth-

wendigfceit von Verbrennungsofen für Seuobencadaver.
CentntbL f. allg. Gesnndbeitspflege. Xm.

Com et bat die PbUiisiker, welche ins Tasehentneh

spucken, als unreinliehe bezeichnet und auf die Gefahr,

w<'!( hi' pi rad-' sie durch ihre üble (Jcwohnhcit uns brin-

gen, aufmerksam gemacht. J aeger (2) gebt noch einen

Sehritt weiter; er bduaptet, die tieflttirUebkeit des

Taschentufhes ist anrb bri reinlichen Phthisikeni vor-

handen und nicht nur bei diesen, sondern bei allen den

Kranken, welche Krankbeitseireger in ihrer Nasen- oder

MandhIOüe haben, bei allen denen, wddie Nasenseeret

und Sputum entleeren! Von diesen (Jesichtspunkten

ausgehend, hat er eine Keibe bacteriologiscber Unter-

suchungen angestellt sn dem Zwecke, die von ihm an-

genommene GefiUnrliebkeit der von Kranken benntsten

Ta-chentiieher durch den Nachweis verschiedenartig

patbogener Bacterien in denselben zu bestätigen. Der

üntemiebnngsplan ging dahin, ausaebliesslidi in seieben

TaschentOobem anf speciflscbe Keime zu fahnden, welche

nur zum .Schneuzen der Nase und zum Abwischen des

Mundes, nicht aber zum Uineinspucken benutzt waren;

deshalb worden den Patienten als Tasebeotfleber Mull-

lappen rerabreieht und ihnen die Anweisung gegeben,

die Lappen nur zu den genannten Zwecken zu verwen-

den, zum AusspuckcD jedoch sich der Spuckgläser zn

bedieoeo. Oesiehteerydpel and dne kleine Epidemie

von Meningitis cerebrospinalis gewährte ganz besonders

internssaiites Material. Es wurden, nachdem die Unter-

suchung der weichen Hirnhäute in mehreren Füllen die

Anwesenhdt des Diploeoeeas intraeelhilaiis ergeben

hatte, mehrere Heniagitiskranke mit Malllappen Ter-

sehen und angewiesen, dieselben zum Schneuzen der

^'ase im Bedarfsfalle zu gebrauchen, und da fand sich

in diesen Taseheotdebem viermal in 5 mien mit aller

Sicherheit der auch in Aasstrichen aus den Gehimhioien

aufgefundene Diplococcus intraccllularis. (Im 5. Falle

wurde das Taschentuch ei-st 6 Wochen nach dem Ge-

branebe nntersaebt) Es gelang, diese Diploeoeeen aus

dem Tasclu ntuch in Reincnltur zu züchti'n und mittelst

derselben beim Meerschweinchen durch intrapleurale

lufection eine tödtlicbe fibrinöse Pleuritis za erzeugen.

Die Diploeoeeen tandeo sich in den Leucoeyten des

l^sudats pingescbl"-scn massenhaft vor. Scbliosslicli

habcu die Versuche mit Diphtherie interessante Uesul-

tate eigeben. Die experimentellen Beobachtungen swin-

gen den Antor zu dem Schlüsse: Unsere Taschentücher

sind Transportmitt<'l fiir IiifectionstofTe par cxceltence.

Sie müssen abgeschafft werden, und zwar vor allem in

d«n Kraokensimmen im öflientlicben Rrankenbaas und

ganz besonders auch bei den Kranken in ihrer Privat-

wohnung; sodann bei allen chronisch Nasen- und l.unp'Mi-

kranken und endlich bei an Schuupfen Erkrankten.

Dms liier ein iriiUiebes Bed9rfaiie vorliegt, geht aacb
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daraus hervor dass schon neit geraamcr Zeit in vielen

Spitäkrii bei Tuhcrculii»'!! und DipIithvriokraiiVoa an-

statt des Tasi'heutuchus Stiioki: vcii \ erhamimull ver-

abreicht werden. Die.ses Material iät aber zu dünn, zu

dnrehlässig^, und man ist deshalb genSttiigt, eine solche

Menge dieses Verbandmaterials zu vcrs^h^^^•ndc•n, dasn

d> r Vrrtir i'i'-fi . ino riithisikers pro T itr '1' ii Bedarf

für den \crl>aud bei einer Oberscheukt-lamputation er-

rcicben oder gar übersteigen kann. AU Ersats (Qr daa

Tasrheiituch hält Jaeger eine vi^n d- r Göppitiger Pa-

pierfabrik (i. Krum hergestellt«- (A<rnbinatic-n von l'apier

mit gewobenem Stoffe. Derselbe sdugl auf, ist weich

und geschmeidig, reisst beim Gebrauob niebt durch und
wird bei Einführung' so billig zu sttht-n kumimn. dass

die Aa*igabe, welche für die BuM-haffung und das \V;ischcn

der bisherigen Taschentücher gemacht wurde, ungerahr

geaflgea trird, den Bedarf an soldien xu einmaligem

<r. l>r,iii< h und dann sofortiger Vcmicbtuag bestimmter

Läppchen zu deckeo.

4. Luft.

1) Abbot, AI., (%emieal, physieal and baeterio-

logical studies of air Over deenmposing surfarcs wi(h

espccial reference to fheir applii-atioii to the air

sewers. Boston med. June 7. p. fj'O. 2) Areus,
C, Quantitative ätaubbe»timmuDgen in der Luft nebst
Beschreibung eines neuen Staubfängers. Areh. f. Hjrg.

Bd. XXI. p. 825. — ;{) Aitkon. .1., Staub und me-
teorologische Erscheinungen. Nafurw. Hundsehau.

277. 4) Bach, A., L'rder dir ITerstainmuiii,' des

Wiiaserstoffliypcroxj'ds der atuiospharisrhen Luft und
der atmosphürischen Niederschläge. Bei. d. deutschen

obem. Ges. Bd. 1. S. 840. — 5) Bozold, \V. v..

üfber Wolkcnbildung. Vortrag. 24 Ss. M. Abb.
Berlin. - <!) Brug, Karl. Uelxr verdiehtetr lias- und
nahtlos.» Stahlbihälter (Flaschen). .lourn. f. Gasbe-
leuchtung. :n u. 50. -- 7) Cohen, J. B. u. G.

Appleyard, Populäres Verfahren zur Bestimmung des
Kohlensäuregehaltes der I>uft. Cheni. News. 70. p. III.
— S'; Cr.nniT. V. . Dl- .Me.Süung der Sr>nnenstrahlut>g

in hygienisehi-r Hinzieht. Arch. f. Hyg. Bd. XX. p. 31,'i.

— 9) Elster, J. u. H. Geitel, Beobachtungen der

normalen atmosphärischen Electricität auf dem Sonn-
hlick. Naturw. Rundschau. S. 214. — 10) Fischer,
Bernhard, Ergebnisse einig>'r auf der l^lankti'ie xjjediüon

ausgeführten bacteriologisclicu Unti rsueiniiigi n di-r Luft

über dem Meere. Ztscbr. f. Hyg. L. XVM. 1. — 11;

Fisk, Samuel, Some meteoroloeical data. Bo.ston med.
CXXXI. p. 258. — 12) Ori'hant, N., Einfluss der
Zeit auf die Absorption des Kohlenoxyds durch das

Blut. Compt. rend. IIS. S. .V.t4. — '
la) llo.svay

von Nagy Ilosva, Teher das in der Luft und in

den atmosphäriscbeu Niederschlägen vorkommende
WaaaerstoBhyperoxyd. — 14) Koeb, A. u. P. Kosso-
witsch. l'eber die Assimilation von freiem Siirkstoff

durch Algen. Botau. Ztg. 18:t3. \o. 27. .'^.321.

1.')) Knau ff, Stadtregi'u und ihre Beseitigung. Ges.

lof^. S. 305. 321. — 16) Kratscbmer, FL u. E.

Wiener, Grundzöge einer neuen Bestimmungsmettiode
der Kohlensäure der Luft. Mnnatsh f Chem. 15. 420.

Nach Ber. d. deutseh. ehem. (i. s Bd. IV. .S. 701.

'In II' i ' htf Flasebe wird di«- zu untersuchende
Luft mit UXJ rem einer Alkalilosung, deren Verhältniss

zu verdünnter SchwefelsSure [1 cem = 1 mgr. OOi]
und unmittelbar zuvor festgr stellt ist, ' j Stunde ge-

schüttelt. Dann wird Phemdphtalein zug' setzt und mit
.'"i'liwrfrKiairr zur Kii^rirliung titrirt. Braueht H.is

Alkali4uanlum nach der Absorption der CO) b, ein glci-

.'lies vor denelbeo a eem Sdivefdatui«, ao ist die COf

Menge 2 (a—b) mg, da In kalten verdünnten Ldsun-
gen Neutralität nach folgender Gleichung eintritt:

2 CO, Na, r II: = Naj SO4 -f 2 Na IICO,.) — 17)

Lev \ . A., Die Zusammensetzung des Reg- nwnssers:

Aunuairc de l'observatoire de Montsouris. 1892—93.

Paris. — 18) Nippoldt, W. A., Ein neues Condeasa«
tionshygromcter. Meteor. Zeitschr. S. 157. — 19) Men-
denhall. T. ('.. Studien über die atmosphärische Electri-

cität. Ki.' iid. is:t3. II, 11. — 20) Mnller, Karl, Quan-
titative Bestimmung des .Staubgehaltes der Luft. Ges. Ing

S. 8?& — 21) Onimus, L'hiver dans les alpes maritimc>.

Paris. — 22) Palermo. Aziouc della luce solare sulla

virulenza del b-icillo dcl colera. Ann. dell. Ist d'ig.

sprriin. di IJ.iina. T. III. Fase. IV. p. 403. — 23

l'uchner, IL, Zur Frage der Schwankungen des Koh-
lensäuregehaltes der atmosphärischen Luft. Forschungen
auf d. Geb. d. Agriculturrhem. Bd. 17. & 208. —
24) Rayleigh u. Ram^ay, Gin vermofhetes neues

g i^^ riirlues Element in der Atmosphäre. Chem. Xews.

70. p. S7. — 2.')) Hubner, M.. Uebcr die Sonnenstrah-

lung. Arch. i. Hyg. Bd. XX. S. 309. — 26) Küh-
ner u. Gramer, Ueber den Einfluss der Sonnenstrah-
lung auf Stoibersetzung, WSrmebildnng und Waaser-
dampfabgabe bei Thieren. Ebend. >\ P.45. - 27)

Schlösing, Th-, Ueber den Austausch von Kohlen-

säure und Sauerstoff zwis« hen den Pflanzen und der

Atmosphäre. Compt. rend. 117. p. 756 u. 813. —
28) Sehlfising. Tb. fila u. B. Laurent, Ueber die

Fixining des freien Stickstofls durch die Pflanzen.

Botan. Zeitung, 1898. No. 9, 10 u. 14. — 2!»^

Schöne, Km.. Zur Frage über das atmosphärische

Wasserstöfiliyperuxyd. Ber. d. deutsch, chem. Ges.

Bd. n. S. 123H. :— 80) Schubert, J., Klimatische

Wirkung des Waldes in Nordamerika. Das Wetter.

S. lii;i .31) Derselbe, Ueber die Ermittelung der

Temp-ratur- und FeuchtigkeilsverlialtiiisS'- zwischen

Feld und Wald. Forschungen auf dem tiebiete der

Agriculturehcmie. Bd. 17. S. ;i72. — 32) Spica.
P. und G. P. Menegazzi, Uebcr die Wirkungen des

Wasserstoffsuperoxyds }»ei Kohlenoxydvergiftungen. La-

vori pubblicati durante Tanno scoL 1892—93 iiel In-

stitutü (.'liim.-Fann. della R. Univent. di Paduva etc.

T. IV. Ser. Vll. (Nach Bider wird Carboxyhärao-

globin durch Waäscrstoflhyperozyd unter 00|-£ntwicke-
bing in Onyhämoglobin verwandelt. Kanincnen. welche
mit Ivililenoxyd s^ \ergifte1 waren, dass di'- Aihmuiig

aulgehi>rt hatte, wurdeu durch Injeetion von Wiusscrstuff-

hyperoivd [<),.'> proc. Lösung] in kurzer Zeit wiederher-

gestellt} — 83) Weber, L., BesultaU der Tageslicht,

messongcn in Kiel in den Jahren 1890—1892. Sdirift.

d. natiirw. Ver. Schleswig-Holsteins. Bd. X. S. 77. —
;>4; \\ t ^ hl au n . IL, Der Staub in den Gewerben mit

besrii i. 1 t 1 !i! iir'„Nirhtigung ~ 1:1 r Formen und der

mechauischcu Wirkung aul die Arbeiter. Arch. f. Hyg.
Bd. XXI. S. 859. (W. giebt von den versdtiedeniten

Staulisorten microscdpisehe Abbildungen nebst genau' r

Beschreibung, berichtet über die Entstehung der ver-

schiedenen Staubsorten und schlägt ein« 1! ihr \i>n

Maassregeln vor, die darauf abzielen, die Einatbmung
des Steubes in ArbeitsiSnmen xn beaebrSokoi.) —
35) Wiener. Emil, Ueber einige Luftuntersuebungen

in CasernenräumcB. Arch. f. Hyg. Bd. XX. S. 801.
- 3t;) Williams, Tb.. t>n climate in relation to

Uealtb. Lancet. June 2. p. 1357. — 37) Wino-
gradsky, Ueber die Assimilation des gasförmigen

St-eksl' ft- der Atmosphäre durch die Microben. Sepa-

ratalidruek. — .3S) Zoubrine, Contribution ä l'ötudc

de la valeur qiianiitative de la m' thode haeterioscopi-

quo de Fexamea de Fair dans les etablissements

aeolaires de Hosoou. Rev. d^byg. XVI. p. 1118.

Ilosvny ven Nagy Ilosva beniitzt als

Keagens lur Uzon ILaüohydroxyd und die Lösuug vou

LeosolndAMSure >« a-AioaaphtylMnin. B«lde Beageatiea
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sind uu bedingt vorlässig. Weder Jodkaliumstärke-Eiscn-

salhX, noeb Chi^jck^DUsttse nnd eiii nninfTChtlnni

Reagens auf Wassmtoffbyperozjd. Bin solehes lUTer*

lässigos IJpagcns zum Nachweis von WassprstoffhypiT-

0X}'d in der Luft ist Titansäurc iu conc. Schwefelsäure

gelöst nnd in zweiter Reibe OtromeänT^liier.

In der Luft kommt ein Ox]rdationsprodaet des Stick-

Stoffs, das Stickstoffperoxyd constant vor, welches die

Ursache verschiedener oiydirender Wirkungen ist und

bedingt, dass die 1>islieiigen Seactionen anf Oxon und

Wasscrstoffbyperox^rd unzuverlässig sind. Man kann

aomit auch heutzutage noch nicht mit Sicherheit sa^^eii,

dass Oson und Wasserstoffhyperoxyd in der Luft vor-

handen sind.

Fiaelier (10) bat aeben im 1. Bande der Zeitschrift

für Hygiene über bactcriologisohe Untersnchungtn der

Meeresluft berichtet, welche er auf einer westindi-

scbeo Heise nach der Methode von Hesse ausgeführt

bat und bei denen es siaib herattssteUte, dass die Xdme
vom Lande her für gewöhnlich durch die Luftströmungen

nur eine gewisse Strecke weit auf das Meer hinaus-

getragen Verden, so dass in grSaseien Absi&iden TSm
Lande die Meereislufl firei Ton dem Lande entstammen-

den Bacterien und — falls ihr nicht von d-'r Meirfs-

Oberfläche Keime zugeführt werden — überhaupt keim-

frei ist Gegen diese Untersncliungra konnte, abgesehen

\on ihrer geringen Zahl, der Einwand erhoben werden,

dass das zur Untersucliung gelangte I. ii ft q n a n t um
ein zu kleines gewesen sei. Auch war es denkbar,

dass bei AnvMdung eines UnteRuebungsverfahrene mit

kräftigerer Ansauguag als ide bei Hessels Methode

erfolgt, schwerere St^iubtheilchen, welche nii-ht in die

II esse 'sehe liöhrc gelangen, ein positives Kesultat be-

dingen konnten. Aus diesen Gründen nahm P. gelegent-

lich der riaiiktonexpedition (.Sommer 1889) noehraaN

Untersuchungen der Meeresluft nach dem Pctri'bchen

Verfahren vor, weil diese Methode die schnelle Ent-

nahme grSsserer Luftmeogen (800—6001 in der

Stunde) nnd eine kräftigere Ansaugung gestattet

Zum Nachweis etwaiger aus deui Meerwas<icr in dii'

Luft gelangter Bacterien dienten Petri - Schalen, \oa

denen die eine mit gewöhnlicher Nahigelatine, die

andere mit einer zur Züchtung der Mecrwasserbacterien

sehr geeigneten Fischseewasser-Gelatine (aus dem Fleisch

grüner Heringe und Seewasser bereitet) gefüllt waren.

Dieselben wurden ebenso wie die Petri'seben Filter an

einer Stange 5 m über die SchitTswand hinausgeschoben.

80 dass die Luft von der Schiffswand entfernt entnommen

resp. untersucht mrden konnte.

Im Gänsen sind 5158 Liter Luft untersucht nnd

darin bei den Aussaaten zusammen 100 bezw. 110 (bei

.\urecbnung der 10 Keime im ControlIAlter des Ver-

snobs No. 9), also auf etwa 47 Liter nur 1 Keim ge-

(iuiden worden.

Bei sechs Versuchen r/iit 3508 Liter Luft wurden

im Ganzen nur 14 Colouieen in den Aussaaten gefuuden,

die aber, wie gezeigt, wohl sSmmtlieb anf naebtrSgliebe

Verunreinigung zu bezieben und mithin unter die Ver-

suchsfehier zu rechnen sind. In H.')OS Liter Luft würden

dann Keime nicht vorbanden gewesen sein. Wollte

man aber auch annehmen, dass alle gefundenen Keime

ans der Meereslnft stammten, so vQrde doeb erst auf

etwa 250 Liter 1 Keim kommen. Dieses 6 Venmehen,

von denen fünf in grösserer (nirhr al^ J*'» Fi -tn'-ilcnl,

zum Theil sogar in recht grosser (000—750 Seemeilen)

Entfernung vom Lande, einer dagegen in der Nälie

einer Insel, aber bei Wind von der offenen See her

ausgeführt wurde, würden drri ViTsuelii' mit zusammen

1645 Liter Luft und 86 bezw. 96 Keimen gegoaübcrzu-

stellen sein, bei welchen das Land (Festland bezw.

Inseln) in grosser Nähe war. Hier kommt schon auf

1!) bezw. 17 Liti-r 1 Keim. Es war alter der Keimge-

halt, als der Wind von der See herkam, ohne dass sich

auf eine Entfernung von 1000 Heilen Land in der

Windrichtung befand, gering, indem erst auf 68 Liter

1 Keim kam, wälirend bei Land in der Windrichtung

in grösserer Nähe schon auf 41 Liter 1 Keim, beim

Tersneb No. 1 aber trete des etwas grSaseren Abstandes

des in der Windrichtung belegenen Landes sogar sebon

auf 1.*'« Liter 1 Keim kam. Die Ergebnisse stimmen

mit denjenigen, die auf der westindischen Heise ge-

wonnen sind, demnach recht gut flberein, vor allen

Dingen aber bringen sie eine Bestätigung dafür, dass

die T.uft auf hoher See in einiger Entfernung vom Lande

keimfrei ist.

Wiener (85) untersuchte in S60cbm grossen, mit

18—20 Mann belegten Casennür iumen die Luft hin-

sichtlich der Temperatur und des Kohlensäure- nnd

Feuchtigkeitsgehaltes. Aus seinen Versuchen ging her-

vor, dass die Yentilationsgiösse bei geseblbssenen und

halbgesehlossenen Fenstern eine recht geringe ist, jft,

dass dieselbe auch bei vollkommen geöffneten Fenstern

keine besonders grosse ist, da bei windstiller Luft erst

naeb vielen Stunden eine Abnahme des KohlensSure-

gehaltes bis unter 1 p. M erfolgt. Der Feuchtigkeits-

gehalt der Luft stieg bei geschlossenen Fenstern alsbald

rapide an und erreichte die bedeutende Höhe von

70 p(7t. nnd darflber und zwar in einigen Fillen schon

nach 8 Stunden. Bei geöffneten Fenstern steigt die

Feuchtigkeit in .sehr geringem Grade. Dabei ist zu be-

merken, dass der Feuchtigkeitsgehalt in den nonl.seitig

gelegenen Zimmern — unter den gleieben Bedingungen

constant um ca. lOpCt. niedriger, blieb aU in den ost-

und westseitig gelegenen, ebenso blieb in dea nord-

seitig gelegenen Zimmern die Temperatur um 2—4*

unter der Tempeiatmr der andeveo Zimmer.

Bezüglich der Tcmpcratun'erhältnisse ist bemerkfn-^-

wertb, dass bei ganz geöffneten Fenstern bei einer

Aussentemperatur, weli^ bei einigen Temdien swiseben

— 5,6<*nnd— 7,8* sebwankte, die Zimmertemperatur nicht

unter 9,7" C. sank, was auf die bedeutend*' Menge diT

von den Schlafenden producirtcn Caloricu zurückzu-

fShren ist Diese betrigt hei einem Belag von 80 Hann

in einem Zimmer 2600 Galerien stOndlieb, also eine

ganz bedeutende Wärmequelle.

Arens (2) bestimmte quantitativ die Staubmeugo,

die in der Luft enthalten ist, indem er mit Hilfe eines

Blasebalges, an dem 2 Hähne angesetzt waren, be-

deutende .Mengen von Luft :I(M)-."i(K) Liter) durcli

kleine, gewogene Wattelilter aspu-irle. Die Luft wurde
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imicer in Munesb$be entoommcD. um die direote Be*
7iVhuT)t: der SUnbrnenge zu Mood und Naae der Arbeiter

zu haben.

Von den in 18 BSumen gewonnenen Resultaten

sf^ku nur folgende erwähnt: 1 obm Luft enUiielt im
Wiihiizimmer 0 lu^c Staub, iin Laboratorium 1.4 mg,

Schulzimiiicr 8 mg, Eiscngiesserei bis 88 mg, Cemeut-
fabrik 284 mg u. s. w. Die Resultate stimmeii mit
drn früher v<<n Hesse eibalteneu ftberein und aeigen,

H.iss iül \on Uffelmann angegebenen Wertbe au
hoch siud.

Die miero^copische Untersoebung von acht Staub-

SOI t. II ergab nichts wesentlich neui s-.-bei Terimpfung

auf Tili« eiif<tandtMi öfters in Folgi^ von Staphyln-

coccen Al)sce.ssc. Die Luft im Freien Iconnte aber

nach obiger Metbode nicht auf ihren Staubgehalt unter-

sucht werden, da sie nur wenig Staub fOr gewiSinlicb

rnthiih. Ks wMn]>' d.-ih.-r f>ilgf'iirl(-rnins<pn verfahreti:

Kill mit .Schwciiafclt diiun bestrichener Glaäcylinder

(von 400 qem Vantelfläebe) wurde in Kopfhdbe der

Luft im Freii-ii .ms^jcseizt. li.is Fett nach dem Versuch

mit Aether ab^'v-pult. Jie Acthfrfetf lösvitit; durch . in

gewogenes Filter tiltrirt, das Filter im Aelhcrcxtractions-

apparat ron Fett befreit, getrocknet und gewogen. Die
ülicr ein Jahr ausgedehnten Versuche ergaben, dass

dem Menschen pro J^tunde im Knien Staubmcüf;en

zwischen unwägbaren Spuren und 461 mg ins tiesiebt

(liegen.

Ausseh!ng<;. bcnd für die Staubmenge in der freien

Luft ist in erster Linie die Feuchtigkeit resp. Trueken-

bcit des Bodens, erst als zweiter Factor tritt dann die

Stärke des Windes Unau.

Au^-iPivlcm besehroibt Areiis ' inen neurn von ihm

und Lamb construirten Luftrcinigungs.ijtparat, der nach

dem Princip der menschlichen Nase gebaut ist. Die

ungereinigte Luft durehstrdebt einen Kasten, in dem
'ich zickzaekfjrmig aiifC'-onim ti-, von Flanell übcn:ogone

Klappen befinden. Der Flanell wird stet> durch einen

Tropfapparat feucht erhalten. Der Apparat hält min-

destens 87 pCt Staub surQdc.

Sch'ine '2'^) besteht IlosVay vnn Napy Ilosva

gegenüber darauf, da^ Wasserstofih;)-peroxyd iu der Luft

vorbanden ist. Er giobt nur su, diÄs an der Bläuung

der von ihm als Reagens angegebenen Combination auch

die dem WasserstofThyperoxyd analogen If}peroxyde

organischer Radicale, welche unter dem Liniluss des

Sonnenlichts aus flOehtigen Pflanzenbestandtheilen sich

bilden, Antheil haben können, sowie das Hypcroxyd des

Kolilcnsäureradicals. Dass aber (],\^ Stiekstofr(i'"i'.xyd

N)04, oder die salpetrige äauru an der Hervorbnugung

dieser Reaetionen hethelligt sein sollen, kann in keinem

Fall zugestanden verden. (Siebe auch diesen Jahres*

bcricbt 1898.)

Wasser,
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gung von .^avona. Ebend.is. S. 741. — 25) Guino-
chet, Lcs caux alimentation. Kpuration. filtration,

.Sterilisation. 870 pp. ATee52 fig. Paris. — 27) Gün-
ther. C. u. F. Nie mann, Bericht über die Unter-

suchung des Berliner Leitungswassers in der Zeit vom
Novb. LSUl bi., M;it/ lSfi4 .\r.-h. f. Hyg. Bd. XXL
S. 63. — 28) llartmann. W.. Die Wasserwerksanisgen

in Schaffhausen. Zeitschr d. Ver. d. log. 1898. S.1416.
— 29) Ihering, A. v.. Die Wasserversorgung ameri-

kanischer Städte. Joum. f. Gasbelchtg. S. 877. —
30) K^'rting, .L, Wasscrstrahlelevatoren im Dienste

.städtischer Wasserwerke. Zeit.schr. d. Ver. d. Ing. S. .553.

Mit Abb. —
- 31) Kruse. W., Kritische und experi-

mentelle Beiträge zur hygienisehen Beurtbeilung des
Wassers. 7yeitschr. f. Hyg. Bd. 17. S. 1. — S2)Kfim-
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88) Knrgaas, P., Dm Waaaerweik und die Canalin-
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tioDsanlage von Bad üevcnhausen. Zeitsohr. d. Ver. d.

lag. S. 753. Mit 17 Fig. — 34) Lead in public water

sapplie4. Brit. med. 28. June. p. 1372. — 35) Lux,
Fitedrieb, Ueb«r das ZuTielzeigen von Wasserraessera

und ein Wtte) zur Vorhühing dcsselhen. Joiini. f. Gaa-

bclchtg. S. 493. 3fi) Derselbe, Wjisscniiost r-Pro-

birstation. Ebcudas. ,S. 322. — 37) Meyer, Andreas,

Aegulirong der Abflussmeoseu aus den Filtern. (Uatn-

bürg. Stadtwasaerlninst.) Ctribl.f. aUg.GesdhtHpll.XIII.—

Maifjnoti. V. .\., 1,'oau purifii'e par le filtrage.

La i^uestiou des tilirc?'; Ic tiltre Maignon, le.s autres

tiltres; l'eau de distribution des vilics eti'. 4, cdit.

Avec flg. Paris. — 39) Marchand, Eugcuc, De l.i

contamination des mores et des sources. Ann. li
1 } t-'

T. 82. p. 499. — 40) Mcndoza, Mittbeilung über da.s

Vorkommen des Kommabacillus in den Gewiissem.

f'eiitralbl. f. Bacteriol. Bd. XIV. No. 21. 41)

.M enzner, M., Das Was>ci werk der Stadl (irossenhain.

Ztsch. d. Ver. d. Ing. 53;i — 42) Meyer, F. A.,

Das Wasserweric der freien llanaaaUdt Hambui|, unter

besonderer Berücksichtigung der in den Jabren 1891—98
ausgefübrleii l'iltnktion-ianlage. Hamburg. — 43)

Moissan et Albert Rubiu, Les eaux minerales a Paca-

d^niie de medecine. Bull, de Pacad. No. 12. p. 298.— 4^ MülUr, Die Brweitemog dea atädtiscben Wasser-

werkes SU Damstadt. Joum. f. Gasbeleuchtung. 739.

— 45) Ongaro, L., L'ingigneria sanitaria a Vunezia.

Piano di risanamcnto, piauo regolatorc, fognatura, acque-

dotto, stabilimenti sanitari, etc. Progetto di ospedale

per le suUttie infettive con «leune premesse sulla

consbuslone degli ospedali in genere. venexis. 1898.

8. 154 pp. r pl. — 4fi) Ohlmüller, W.. Die

L'ntersuchung des Wassers, gr. 8. M. 74 Abb. u.

1 Taf. Berlin. — 47) On wat-rborn diseases. Brit.

med. joum. 17. marcli. p. öS^. — 4$) Pielkc, C,
Ueber die BetrlebsfDbrung von Saodfiltera auf Grand-
lage der zur Zeit gültigen sanitätspolizeilichcn Vor-
schriften. Ztsehr. f. Uyg. Hd. IC. S. I.jI. — 49)

l'ruce.n- ini, Influenza dclla iuee xil.ire sulle acjue

di rifiuto. Aon. delP Ist. d'ig. spehm. di Koma. T. III.

ftse IV. p. 487. — 50) Renk, Zur Hygiene des Eises.

Saalezeit. 1893. No. 138 u. 140. — 51) Reuther, C,
Ueber Ventilbruunen (Druckständer). Journ. f. Gas-

bei' uchtung. S. 171. 52) Richard et .F.innin.

Transformation des abreuvoirs publies de l'aqucduc de

Laghouw. Rev. d'hyg. XVI. p. .'>74. — .W) Roland,
Du mecanisme de I'actioo de Pcau froide en hydro-

therapie. .lourn. de med. et de chir. 25. mars. p. 209.

!A) Konen boom, K., Die sliidtiselie W.tss'TVeren-

gung. Unter besonderer Berücksichtigung der liygie-

niscSen und wirthschaftlichen (ie-siehtspunkte bearbeitet

für weitere Kreise, besouden Mitglieder städt Verwal-

tungen, .\erzte, Techniker. Berlin. 1898. gr. 8. VII.

44 Ss. Mit 8 Abb. — :>:,) R/.üi.i, F. Hitler v.. Das
Problem der Wiener W.assiTversorgung. Wien. — 56)

Salbftcb, B., Ueber Wassergewinnung des bestehenden

und ebes n eniditeaden Qrundwaaserwerkes der ätadt

Dresden. Joun. f. Gasbeleuchtung. 7 u. 81. — 57)

Schiller, (Irundzügc der W.isserversorgung in Städten

und ländlichen Ortschaften. (S.-A.) gr. 8. Frankfurt. —
68) Schräder, Instrument zur Bestimmung von Wasser-

mieflebi in BohrlScbera. Joum. L Gasbeleuchtung.

S. 151. — 59) Sehttltze, R., Die Hochbauten der

Berliner Wasserwerke in Friedrichshagen u. Lichtenberg.

Mit Ansichten u. Grundrissen der Gebäude. Ccntralbl.

d. Bauverwaltung. S. 278. — 60) Selig, Das Sand-

Slattenfilter (System Fi8eher-Peters)<und di« Filteranlage

es Bahnhofs Magdeburg. Ges. Ing. S. 841. — 61)

Smreoker. Oskar, Das Wasserwerk Pankow bei Ib rlin.

Ges. Ing. 221. — 62) Voller. A . Das Grund w-isser

in Hamburg. Mit Berücksiehtigung d- r Luftfeuchtigkeit,

der Niederiicblaj|smengen und der Klusswasserstände,

der Luft- und Wassertemperaturen, sowie der Boden-

besehriff. rib' it, dar^restellt. 2. Heft, enthaltend die Be-

obachtungen des Jahres 1»93. (Beiheft zum Jahrbuch

der ha in burgischen .Anstalten. XI. 1893.1 H.imburg. 4.

8 Ss. Mit 3 Taf. — 63) Wal kor, Alex., Regent Ex-
tensions of the Reading Waterworks, and the use of
Polarite for flitration. San. Ree. p. 658. — 64) Wasser-
rcinigiing in Amerika. .Irnirn. f. fJasbeieuehtung. S. \!y>.

— C5) Was.servergeudung u. Wa>s. rraessLT in Anierika.

Kbt nd.lv. .S. 174. — 6C) Wasserversorgung von Kopen-
hagen. Ebcndas. S. 868. — 67) Wasserwerk in Alliance.

Engin. News. 14. Juni.— €8) Wegmann, Eduard jun.,

Catalogue of the illustrations ofthe water siijiplvnfthe City

of New- York. 1893. 12. 68 pp. — 69) Zune, \. .!.. Trait--

d .inal} - clini'jue, mierographifjue et mierobicilc.giijue

de.-, eaux potables. 8. Av. 410 fig. et 2 pls. Pari^.
— 70} Zwick y. C. Wasserversorgung für oiB IpÄiSeres
isoUrtes Landgut. Mit 8 Holaach. Zürieb.

Kümmel (88) geht von der Tbatsache aus, dass'

die Wasserwerke grosse Verluste erleiden durch Wasser-

mengen, die uni:enüt/.t weglaufen. Diese Verluste sind

weit erheblicher als man im Allgemeinen glaubt, sie

erreichen in manchen Städten eine solche H8he, dass

die ausreichend'-, ununtrrliroehenc Versorgung der ge-

sammten Einwohnerschaft durch sie beeinnusst wird,

weil das aus l^uellen oder Grundwasser herkommende

Wasser in seiner Meng« besehrilnlct ist, oder die Ma-
schinenkraft der Pumpwerke und die für verstandigen

Verbrauch berechneti- Weite der Rohrb ilungen nicht

ausreichen, um den unvernünftig geateigertea Anforde-

roogen «a die LieferiShigkeit der Wasserwerke ni ge-

nügen. K. rosümirt seine für die Wasserversorgung der

Städte so belangreichen Ausfübrnngen in feienden

Schlusssätzcn

:

1. Die meisten Wasserwerke erleiden grosse Ver-
luste durch Verg-'iidunf: v ni Wn-M-r, vrranlasst dureh
Sorglosigkeit und Missliiauoh der Abii' huier, insbeson-

dere durch Brüche und Undichtigkeiten der Leitungen
und Versorgungsanlagen in den Grundstücken der Ab-
nehmer.

Diese Vergeudung ist ein reiner Vi-rln^'.

fdhrdet bei knappem Wasserzullu-ss die au^i-u ti,mie
Versorgung und erhi lif in vielen Fällen den Preis des

Wassers, ohne dem Kinzelnen oder der Gesammtheit
irgendwie zu nüt/.en.

2. Die Vergeudung ist dort am grössten, wo das
Wasser nicht nach Maass, sondern auf Grand einer
."Schätzung den AbocboMm nodi der» freiem firmeesen
geliefert wird.

•). I s ist desshalb den Wasserwerken zu empfehlen,

neben einer verschärften ControUe der häuslichen

Wasseranlagen zur Lieferung nach Maa.^s überzugehen,
trotz der Bedenken, die V'iin ."-'landputikte ib-r 'iesund-

heitspflege wegen der hierdureli inugheberwcise herbei-

gerdhrten Beschränkung des Wasserverbrauches erhoben
wer<len mOsscn, und toots der MangeU die den Mess-
appn raten nodi anhaften. Die Bedenken der Gesund-
heitspflege lassen sich im Wesentliehen beseitigen durch

die Feststellung eines unter allen l'mständeu zu be-

zahlenden MindeatTerbrauehes. d'-r nach einem Erfab-

nmgssatie su ermitteln und als feste Wasserabgabe
ebne RSeksiiebt auf den wirklieben Verbnueb sa er-

heben sdn wflrden.

Picfke (48) theilt seine werthvollen Unter-

suchungen und auf dem Stralauer Wasserwerk gesam-

melten Erfahrungen über die Betriebsführung von Sand-

ültera unter Zugrandelegung eines gresscD Zahlen-

materials (übiT Keimzahl, Filtrafi'nsgesebwiudigkeit,

Druck etc.) mit. Als gegen Mitte .'\ugust 1893 die

ersten CholerafäUe iu Berlin vorkamen, wurde der
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Filterbetrieb des Stralaner Werkes Ton Seiten der Sa-

nitätibdiorde auf dos Strengste dundi folfende Vor»

Schriften geregelt und überwacht:

1. Die Qualität des unliltrirtea und filtrirten Was-
sers ist tiglidi auf dem Werke selbst baeteriologiseb

festztistellen.

2. Die Anzahl der eDtwickclungsfäliigeu Keime darf

im nitrirteo Wasser bSehsteos 100 i>ro 1 ocm be-
tragen.

8. Die Kiltrationsgebchwindigkeit soll bei keiaem
der im Gebrauch l>efiadUclieu Filter 100mm pro Stunde
übersteigen.

4. ist fi-Tiii T t',^r]i^•]l , initial d.-is Fütrat jrdo
einzelnen Filttrs hai-teriolugiM-h xu untersuchen.

5. Filtrirtes Wasser, welches nichr als 100 Keime
pro 1 ocm enthalt, darf nicht io die Stadt befördert

werden.
Ct. Filterbas.sins, deren Leistung: i]fm vorstehend

angufüürtcQ Anforderungen nicht cuisprecben, sind von

«eiterer Benntning bis tnr Beseitigung etwaiger Mangel
au.szTischlies.«cii.

ist klar, dass einzelne dieser Bestimmungen wie

z. B. die Vorschrift 5, nur mit ausserordentlichen Kosten

dorcbfOhibar sind, fidU das nicht erst naeh 8 Tagen

frrtijrn R<-Milt.it ih r h.u-teriolocrischcii Untersuchutig des

Wassers eines Filters abgewartet werden soll. Indem

vir bczüglieh der KtifUc genannter Torschiiften und in

Bezug auf das lehneiehe Detail der Untersuchungen auf

die Oricinalarheit verweisen, theileii wir nur mit, dass

eines der wichtigsten Moment«' guter Filtration nach P,

die Yerlangsanmug do Vollzuges ist. Bei Gesehvindig-

keiten unter 100 mm pro .^tunde können sogar die

Fordeningen der Hygionikcr weit übertrofTen werden.

Bei einem und demselben Robwasscr fallen die Filter-

leistungen um so vollkommener au-s je langsamer flltrirt

wird und andererseits können sie trotz aller Verlang-

samung beeinträchtigt werden: 1. durch mangelhafte

Regnlirvorrichtungen und dadurcli erzeugten uuregcl-

mässigen Gang, 2. durdi höbe Pressungen, 8. durch su

weit gehende ScbtriebuDg der Sandscbicbten, 4. durch

das Fehlen von Sedimenten, die l ine schwer durch-

lässige Decke bilden. Der Algcudecke sehr überlegen

war eine Ldimdoeke und der letacteren sehr nahe kam
eine aus Eisenscblamm hergestellte Deckschicht. Er-

mangeln dem Rohwa.sser genügend wirksame Sedimentir-

stoffe, so ist vor Einleitung der Filtration diesem

Mangel >finat]ieh abwhelfea. Dies ist der Punkt, wo
die Technik mit Änsiidii auf Eifolg neue Hebel an*

set/en kann.

Kru8e(31) fasst das Besultat seiner Untersuchungen

und Betrachtungen in folgenden SeblusssitMO ni-

sammen

:

1. Die Ergebnisse der Prüfung des zum n> nuss

bestimmten Wassers durch die Sinne (Gesicht, Geruch,

Geschmack, Tttmperatnrsinn) rind von nicht an unter-

sebntzender hygienischer Bedeutung.

2. Die chemische Untersuchung hat entschieden

geringeren Werth und ist für die practiscbc Hygiene

Cut entbebilich* Nur die Hirtebestimmung ist von

Nutzen, da der Gehalt des Wassers an Erdsalzen gesund-

heitlich nicht indifTerciit ist und indirect (hirch seine

öconomisehen Beztehungeu das hygiouischo Interesse in

.Anspruch nimmt. In besonders verdächtigen FUlen ist

die PrOfitng auf ehemlsehe (metalUsehe} Gifte naOt-

«endig. Die oig&nischen Stoffe des Wassers sind hin-

gegen als unschädlich betrac!it.>'n

S. Die gewöhulicLe bactehoiügische Wasserau&lyse

beredttigt nicht su suveriissigen Sehlflssen betöfUdi

der gesundheitlichen Zulü.<isigkeit eines Wassers. Die

absolute Keimzahl, die Zahl der verschiedenen Arten,

der vermeintliche Nachweis specifischer Bacterien als

Indicatonn mensehlioher AblUlstolb, alles das sind

höchst trügerische Kriterien. Nicht zu entbehren ist

dagegen die bacteriologische Zählniethodc bei dt ; n-

irole der Leistungen von Einrichtungen zur lieiuigunj^'

des Wassers (oamentlidi Filter im Grossen und
Kleinen).

4. Die Untersuchung des Wassers auf Krankheits-

eiTegcr, insbesondere auf Cholera- und Typhusbactcrieo

besitrt ein hohes wissensdiallliehes Interesse, iadesMa

hat man trotz der Vervollkommnung der Meih'idik auf

dem Nachweis derselben nicht zu warten, um ein

Wasser für infeetionsverd£ditig su erklären. Die Mög-

lichkeit oder Wahrschtinlichkeit, dass solche MieroMga-

nismen in das Wasser hineingelangt .sind, mnss dazu

genügen, da experimentell feststeht, dass die Lrebens-

fihigkeit der genannten Paramten im Waasec, den

früheren Yoratellungen entgegen, eine raeht bndeu-

tende ist.

5. Wesentlich entscheidend für die hygienische Be-

urtheilung eines Wassers ist die sorgfältige Berücksich-

tigung des Ursprunges der WasserqueUe und der lur

Entnahme des Wassers dienenden Anlage.

6. Es ist ganz dringend zu wünschen, dass die alte

Tradition, nadi der man Wassw dureb Chemiker und

Apotheker oder durch bacteriologische Lab iratorien bo-

urthcilen liissl , einer richtigen Anschauungsweise

Platz macht. Nur hygienisch gebildete Sachverständige

sind dastt berufen.

7. Die HauptlMdemng, die von der Hygiene an

eine Wasser\'crsorgung zu stellen ist. ist die, dass ent-

weder ein vou Infcctionsstoifen freies Wasser gewählt

wird und die Entnabmestelle gegen Yerunreinigung mit

solchen gesehii;/,' i-t, oder dass die Reinigung des

Wassers durch besondere mit der Kutiiahme verbundene

Einrichtungen die Gewähr bietet, dass infectionsstofle

dadurch ausgeseUossen werden. Der erste Weg ist der

sicherere.

8. Für centrale Wassen'ersorgungen wäre daraus

SU folgern, dass man vom filtrirten Fiusswasser, wenn

möglidi, zum Grund- oder Quellwasser Obeiipnge. Man

erreicht dadurch den doppelten Vortheil, dass man das

Wasser nicht nur zu einem gesunden Nahrungsmittel,

sondern zu einem wirklicbeu Genussmittel macht W»
aus dem ffisangehalt mandien Grandwassers sieh eige>

benden Schwierigkeiten la.ssen sich gerade bei cen-

tralen Versorgungen durch neuere Enteisenungsverfabrea

heben.

9. Für die loeale Wasserywsoignng kommt vom

hygienischen Standpunkt allein diejenige durch Brunnen

(oder Cisternen) in B' tracht. .Auf die .Anlage der-

selben ist mehr al.s bisher auch von saoitätspoUzeilicher

Seite aus Obacht «u geben. Von Rohrbrannen gant
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abgMeben, siad auch für Keä!>eluuia^cu vcrücbicdeiic

Systeme aogSogig.

10. Zwar ist die Rosrhaffenheit des Gebrauchs-

Wassers hygienisch nicht als unwesentlich anzusehen,

immcrhiu spielt das Trinkwasser bei Infectiuuen eine

bei weitem widitigere Rolle. Aoa practieeben Orflndea

empfiehlt CS sich, die principicll berechtigt'' fiogncr-

schaft gegen eine geuuscbte Wasserversoiguiig nicht all-

zuweit zu treiben.

Riehard et Jannin (5S.) Dem reataurirten r5-

inisehcn j\quädui t entlang, welcher das Wasser von

Jaghouan und Djchel Djoujrpar nach Tunis führt, be-

fanden sich 38 öffentliche Träukeplätze, deren Wasser

durch kleine LSeher aus den Röhren der Leitung heraus,

bei der geringsten Erhöbung des Wasserspiegels, z. B.

heim Eintauchen eines Gefässes zum Schöpfen aber auch

wieder iu dieselbe hiueintloss. Bei der leichtsinnigen

Behandlung, welche die Araber ihrem Trinkwaaser an-

gedeihen lassen, das sie crfahrungsgeni.iss lieber schmutzig

und trüb, als hell und klar Irinken. angeblich weil

erstcrcs ,besser schmecke", war die Wasserleitung be-

ständiger Teranreinigung ausgesetst, denn die Anber
pflegten sich in den Brunnen au baden, die Ffisse au

wasobcD, die schmutzige Wasche zu waschen, kurz es

anf alle Arten zu beschmutzen, und es musste deshalb

eine Einriehtnng getroffen werden, an dies zu ver-

hindem. Die Aufgabe bestand darin, 1) eine vollständige

Trennung des Wasserleituugs- und Tränkcwasscni her-

znalellcD
; 2) die Tränkestellen an ihren ursprünglichen

PUtaen der Stnme entlang au erhalten; 8) eine

schnelle Füllung der Bassins zu ermöglichen; 4) hei

dem hier herrschenden Wassermangel so wenig Wasser

wie mSgVeh tu veibrauehen; 5) die Koaten niedrig zu

halten ; und 6) eine grössere Reinheit dea Trinkwassers

im kleinen, für die Menschen bestimmten Reservoir zu

erzielen, — Der von der Comp, des eaux de Tunis her-

gestellte Apparat, weldier aeit einem Jahr fiinetionirt

und IDr jeden Brunnen auf 800 frcs. zu stehen kommt,

dessen Beschreihunfr aber ohne die \on den Verfassern

gebrachten Abbildungen unklar bleiben müsste, erfüllt

nlle dieae Bedingungen aufs beste.

Anknfipfend an die 1873 veröffentlichten Arbeiten

Baillargcr's über die Häufigkeit des Kropfes und

Cretinismus in Frankreich, stellt Armaingaud (1)

feft, daaa Ina beute keinerlei Abnahme staittgefnnden

hat. Baillarger fand damals in Frankreich 480 000

Kropfkranke und Cretins, suchte das kri^pfer/euifende

Princip in dem Trinkwasser der heimgesuchten Uert-

Udikeiten und atellte fts^ daat aebleehte hygieniaehe

Bedingungen, an sich ungenOgead zur Erzeugung des

Kropfes, machtige Fi''rderer seiner Entwickelung, und

dass Kropfbildung und Creliuismus zwei Grade der-

•elbeo D^nerntiea aeiMi. — MtUerweiie iat die Saebe

eingeaeblafcn : der damals gmudite Anlauf um eine

BeaaeruDg zu erzielen, verlief im Sand. Heute macht

es die kritische Situation der französischen Bevölkerung

mebr als je aar Piidit alle Uraaeheii jfbyriadui De-

gencration aufz<iheben oder abziischwädien, um so mehr,

als die bactcriologischen Kotdeckungen der Neuzeit auch

auf unserem Gebiete dazu angcthan sciu dürften, deren

anknüpüNiden ätiologisehen und propbylactiacben Unter-

suchungen weit präcisere uikI reichere Erfolge zu sichern,

als man sie tinch vi>r .^0 .I:ihren zu erh>»fTen wagte.

Verf. emptiebtt lur diu Uerllichkciten, in welchen der

Kropf endemisch ist, in solehen Fillen, wo nidit leiobt

ein Weehsel mit dem Trinkwasser voigenommcn werden

kann, die .\nwcndung der Filtration. Das Comife con-

sulutiv d'bj'giene in Frankreich möge die Admini-

stration in der Auswahl solcher Gemeinden leiten, bei

denen ein Vi r^iü^h 7.u iiinehen sei. indem di-- Iieperuiig

für die Kosten der Filtereinführung dort aufkotnmt, wo

die (lemeinden zu arm sind, oder sonstige Schwierig-

keiten entsteh«! wflrdM. SoldiegewisseabafteVersQehe

hätten im Fall dis Gelingens ein doppeltes Resultat:

1) Bewiese dieses Gelingen fiicbt nur, dass das Wasser

das kropfeneugende Princip enthält, sondern nudi« &aa
dieses Prineip ein Microbe ist; 2) giebt es ein so wirk-

sames Mittel zur T Unterdrückung der Krupfendfmie an

die Hand, dass alle anderen überflüssig werden. —
Hotttard-Martin fend knnlieh in einem Asyl f&r

taberculöse Kinder, d.as in einem Thal der französischen

Berge schön gelegen ist, dass zwar der Landaufenthalt

seine wohlthäuge Wirkung geltend gemacht hatte, aber

fast simmtKebe Kinder (mdstens Patiaer Heikunft), die

sicherlich ohne Kropf eingetreten waren, nun mit einem

kleinen Kropf behaftet waren. Würde man hier den

Versuch machen, die Hälftu der Kmder ein solches

Wasser trinken zu lassen, das die nach dem neusten

Stand der 'Wissenschaft vollkommensten Filter passirte,

so könnte man S''hr instructive Res\iltatf erhalfen.

Auch das Abkochen des Trinkwassers ist zu euipfehlen

und femer Luftreiindernng, Unterbringung kröpfiger

Kinder in Secsanatorien.

Die rnt. rsuchungeii des Berliner Leitungswassers

durch Günther und Niemann (27) bilden die Fort-

setxung analoger Untersuchungen, welche von Wolff-

hügel (.luli 1884 bis Mai 1885), IM.i-g.' und l'ros-

kauor (Juni 1885 bis April 1886). Pros kau er (.April

18Ö6 bis Üctober 1891) angestellt und publicirt worden

sind.

I!' i: ti wird mit Oberflächenwasser versorgt, welches

V'jr il -m Gebrauche einer Filtration durch Sand unter-

worfen wird. Das liohwasser wurde bis Nov. 1893 zum

Tbeil der Spree dicht oberhalb Berlins bei Stralaa, wo
die Spree bereits /ietnli« Ii verunreinigt ist, entnommen.

Gegenwärtig bezieht Berlin das Leitungswasser eines-

tbeils von dem 1888 vollendeten Tegeler Wasserwerke,

andemtheils Ton dem im Jahr» 188S dem Betriebe

iiberpebene:i Was-i>rwerkc am Mflggelsee: diese beiden

Werke seh^pteu d.is Wasser aus grossen Wasserbecken,

die kaum einer Verunreinigung ausgesetzt sind.

Es wurde diemiseb und bneteriologiseb 8mal monnt-

lieh das unfiltrirte Rohwasscr untersucht, ferner das

tiltrirte Mischwasser von jedem Wasserwerke, das Wasser

des Hochreser\-oirs und das Wasser an 5 verschiedenen

Stellen der Wasserleitung innerhalb Berlin.

Die Utitcrsuchungen ergaben, dass das Slralauer

Werk namentlich in den letzten Jahren schlechtes
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Wasser liefiute. Im fibrigeo ist besügUeh d«s Detaib

der Resultate auf das Origioal mit seinen «nsfilhrlidien

Tabellen zu verw«i»eD.

[Sterling. Svwi ryn I.oiizi, Dii- hy^enische Be-

urtheiluug des Bruijneijwa>'>ci>. Mi dvcyiia No. H7.

Verf. wcibt nach, dass die bi>-liLr gt-braucbtcn Me-
tbode ti dor microscopischen, cbeinUchen und bacterio»

Inj^isfln ii l'iit'Tsurhutiff des Wassers einen tiur rt'hitiven

und beaelirünktcu Wcrtb haben. Nicht die Untersuchung

des Wassers, sondern die des Brunnens hat die Basis

für die Heurtheilung des daraus geschöpften Wassers

abzugeben. Die momentane Uesch.ifTenheit »h s W.i>!>ers

hängt oft von Zufälligkeiten ab und ist uivht cntachei-

dend für den Werth des Brunnens.

Kin guter Brunnen soll: 1. so tief sein, dass sein

Wasserspiegel wenigstens 4 Meter unter der Erdob- r-

däche sich bettudet, 2. undurchlässige Wände haben,

8. mit undureblSssigem Hateriale gededtt sein, 4. in

geljorij^'riii .\bstandc von Stallungen, Ausgüssen u. s. w.

sii h belindt ii. 5 rine AnsflusMiflimng hnben^ die ä bis

'6 Meter vuu der .^augrohre entfernt u>t.

Spin (Kralcau).

1) Werner, E., Reinigung des W.issers vennittels

Alamintum hydrooxydatum. (iazcta lekarska. No. 6.

— S) Bujwid, 0., Ueber die Untersuchung des Kra-

kauer Nutzeises. PiMglad lekaxski. No. &
(1) 1 Liter reichlich bactericnbaltigcu Wassers wird

mit 0,2ö g schwefelsaurer Thonerde und 0,11 g kohlen-

saurem Natron versetzt. Nach 12 Stunden scheidet

sieh die Thoneide als fut simmtliebe Baeterien finsen-

des .Sediment aus, über welchem sieh gUU reines ge-

oiessbares Wasser belindet

(S) Die Zahl der Microorgaoismen im Wdditel-

vasser beträgt 600—800 in 1 cbm, während in einem

Cnbikeentimeter Eis bloss deren 10 15 vorkommen.

Droba (Krakau).]

b) Chemisehe Beimengungen.

1) Barille, .\., Bestimmung der Salpetersäure in

Wissem als Stickstoffoxyd. Bull. soc. ehir. No. 11.

S. 484. — 8) Hefelmann, K., Aetakalk enthaltendes
Mruniiei, Wasser. Pharm. C. H. S. 818. — 3) Rci-
nitzer, H.. Heitr.ig«' zur Wasseranalyse. Ztschr. f.

augew. ("heia. No. IS. 4i Vedriidy, V., Beitrag

zur Beurthciluug urserer Trinkwässer. Chem. Ztg.

XVni. S. 585. — 5) Zega, A., Die Bestimnrang der
reducirenden Einwirkung der im Wasser enthaltenen

organischen Substanzen auf Kaliumpermanganat. Chera.

Ztg. XVIU. 3.

c) Baeterien in W a s s c r.

1) Bogdan, A., Versuche über die Leistungsfähig-

keit der von Kuhn'schcn Asbesttilter. Der Militär-

arzt XXVIU. No. 4.-2) Cassedebat, P. A., De l'ac-

tion de l'eau de mer sur les mierobes. Her. d'hyg.

X\ I.
i>.

104. l?a) Chomski, (\isiinir v.. Baeterio-

lugi^chc Untersuchungen des (irund- und Leitungs-

w;i.sscrs der Stadt Basel. Ztschr. f. Hyg. B. 17. 130.

— 3) Dieudonnc, A., Beiträge zur Beurtheilung der

Einwirkung des Lichtes aaf Baeterien. Arbeit ans dem
K. Oeaundheitsamte. Bd, n. S. 40.'). — 4) Du camp
et Louis Flanchon. Ktude bacteriologique de Teau
d'alimentation de Mouillier. Ann. d'hyg. p. 224.

—

Obbbtraobari TmBUCRAsrmmif.

5) Frank laud, P., Micro-Ozganismus in Water. Tbeir

significancc, identilication and removal, togctber Mifh

an account of the bacteriological methods, eniplored

in thrir inve>tii,Mtif'iJ. ^pecially designed fi r th-- use .(

those connected witb the sanitarv aspects of watersupplv
532 Ss. Mit 28 Abbildungen' und 2 Tafeln. — 6:

(iuiraud, Lea «MU potablea de U ville de Toulouse
au point de vue baetMotogique et sanitaire. Ret.

d'hyg. .\"VI. p. 'XM. — 7) Klei her. A., Ueber h.ic-

teriologische Wasseruntersucbungcn. Chem. Ztg. 1480.

8} Klein, L. und Yf. Migula, Arbeiten aus dem
bacteriologiseben Institut der tecbaiscben Hocbscbule tu

Carlsmbe. T. Bd. 1. Heft. Carlsmhe. gr. 8. 177 Ss.

Mit 2 Taf 0^; Lange, W.. Neuere !^terili>ir- Appa-
rate. Deutsche Bauztg. No. 60. (Beschreibung einrj

verbe.sserten Fr. .Siemens'schen W'asserkochapparat'->.

eines Sterilisirapparates von Bietscbel und Henncbeig
in Berlin, eines einfachen Destillirapparates für häus-

Hebe Zwecke von Wctzcl. und einiger anderer W.i^j-r-

Sterilisirapparate.) — 10) üobel. C. Apparat zum
Sterilisiren von Wasser. Ber. d. deutsch, chein. Ges.

Bd. IV. S. 278. — 11) Laser, H., Bericht über dif

Resultate der bacteriologischcn Untersuchung des \Vasscr>

der Königsberger städtischen Leitung im Jahre 1893.

Centralbl. für allgem. (iesundheitspflegc. XIII. — 15)

.Malvoz. K.. Ueber die bacteriologische Untersuchung
dor TrinkMa-,ser. Chem. Ztg. 1323. — 13) Pfuhl,
Ueber das Vorkommen des Vibrio Metschnikovi (Oama-
leia) in einem öffentlichen WasserlauC Ztschr. L Ujg.
B. 17. S. 284. — 14) Stutzer und Knublaneb.
Utitersueliun^eii über flen Hartericngehalt des Rhenj-

wassi r> . ^, ihalb und unterhalb der ."^tadt dln. Cen-

tiaUil .it f ir allgemeine Gesundhcitf*pflegc. XIII. —
15) Traube. Morits, FSinfaches Verläfaren, Wasser in

grossen Mengen keimfrei sn machen. 16) Zega, A.,

Kini' Senkvorricbtung für bacteriologische Wasserproben.

Chem. Ztg. S. 1124. Mit Abbild. — 17) Zimmer-
mann, C. E. K., Die Baeterien unserer Trink- und

Nntswäaser, insbesondere des Wassers der Chemnitzer

Wasserleitung. Zweite Reihe. Cbemniti. 1898. gr.8.

32 Ss. Mit '> Tafeln und 30 PbotognmmMi. — 18)

Vailin, £., La regeueration par agenta ehimiques des

flitres Cbamberlao£ Rer. i*kyg. p. M6.

Guiraud (6) bat die Wasaenrersorgung der Stadt

Toulouse zum (Segenstand bacteriologischer und sani-

tärer .^tudien gemacht tind gelangte dabei zu iiieht

uninteressanten Schlusstulgeruugcu. Luieu Tbetl ihre^

Trinkwassers besiebt die Stadt aus den sogenaiinteo

alten, 182(1 angelegten Filtrir^^aU rien, welche sich in

einem Alluvialdepot aus Sand und Kulkgcrülle am linken

Ufer der Garonne oberhalb des Pout Netif hinziehen.

Bin anderer Theil kommt aus den neuem, nach gleiohem

System oberhalb der Stadt bei dem Dorfe Poutet an-

gelegten Filtrirgalerien, und 4 gegrabene Brunnen er-

gänzen die Wasserversorgung. Die bacteriologische

Uniecaudinng, wdebe 9 Jahre lang duidi 85 in aiemliah

regelmlssigen Zeitabständen ausgeführte Analysen

fortgeführt wurde, bestätigten im Durchschnitt die

früher von Miquel und Ponchet erhaltenen ReMÜtaie,

«te aueh das von Miqud M^Mtdlte Gesetz über den

Einfluss des Regens auf den Microbenreichthuni de»

Wassers. Während des Sommers 18^2 hält sich die

Zahl der Microben zwisebeo 800—400 per ebm, steigt

zur Zeit des EeriMtregena plfttdidi aaf 8000 und bleibt

den ganzen Winter zwischen 7 8000 stehen. Während

des trockenen Frühlings 1893 fiUU die Zahl auf 20Ü

im April, steigt im November und December und ftllt

im MSn und April, wo das Wetter hier andauernd
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Nrhi'tn wnr und eine iit-uc Dürre befürchten liess. Wenn,

\t-a^ :>ehr zweifelhaft ist, das Trinkwasser sich je nach

seinem lfierob«iiTeiehtiium in gntes und sehlediira «in>

thcilen lässt, so gehört das von Toulouse j<'dcn falls zu

der besseni Sorte, denn es wird z. B. voa dem, von

allen Uyt^ienikeru bocbgerühmten Uhuys» u. VamMwmer
ao Werobeiigelialt veit fibertioffieo, da sidi di« Durch-

schiiittszahl bei ententn beträchtlich unter 1000 hiilt.

Besonders oft fanden sich die weisseu, gelben und

orangeturbenen Saeeinea, velebe fast in jeder Cultur

vorturnen. Der Verf. iaolirte femer einen Bacillus, der

s< h<'i;c, rothe Culturen ergab, und sich vom B. prodi-

giosus und Kieler B. unterscheiden lä^t. Verflüssigende

Baoterien waren seltener, «s wurde eine grosse Ansehl

von Platten, die deren nicht einen einzigen enthielten

und deren Gelatine ganz fe-t blieb, untcrsueiit. Von

letzteren Arten fand sich am hautigsten das B. teruiu,

Bac Haoreaeens liquefadens, mesenterieiu ete. Die Filtra»

tion dlindl Snnd und Kies -ri/t nach tiner Analyse des

cotnite consult. die Zahl ikr Mieroben von 3400 auf

1600, nach einer Untersuchung des Verf.'s von 14ÜÜÜ

auf 500 herab. Gin Jabr lang suchte G. in siemiieb

regelmässigen Intenrallen iiaih 'len B. Rbcrth und

Bac. coli, anfänglich nach den Verfahren von Vincent

und Fcrt-, später, da sich immer die gleichen Resultate

ergatien, nur naeb letiterem, das eine raschere Erledi-

gung nnd das Arbeiten mit grösseren Quantitiidn <ic-

stattet. Nur wurden statt mit 1 l nur mit 100- 200

ccm Wower Versuche gemacht, was sich als voll-

kommen ausreiebend erwies. Dass der B. Eberth nicht

gefunden v»urde. ist selbstverständlich, d.ngtgen wurde

der B. coli in allen Analysen nachgewiesen durch

»eine typische Characteristik bei Culturen auf Gelatkie

und KactofEsln, KUeh ete. Eis ist anxunebmen, dass

dieser Bacillus durch Hiealc Verunreinigung in das

Trinkwasser gelaugte, und aus der neuen Galerie stammt,

welelie niebt wie die alte nur 8,60 m tief gelegt wurde,

und also ausschliesslich durch Oaronnewaaaer gespeist

werden muss. sondern bis zu C> in r' --p. bis zur vin-

durchlüssigeu Bodenschicht geführt wurde, in Folge

dessen eine Vermischung des Garonncwassers mit dem

Grundwasser statttlnden niusste; letzteres aber passirt,

ehe es zur (ialerie gelangt, das \on i-iner zalilroichen

Arbeiterbevülkcrung bewohnte Viertel Saint Cyprieu.

Die Xebnahl der Hinser haben hier keine dichten

Gruben, es dominiren die Vesaitignibeii Mtesten Schlages.

Ks besteht Grund genug an/iinchmeai da-ss die Ver-

unreinigung des Trinkwassers seit der Speisung durch

die neue Galerie stattflndet, wennschon das Coodt^

consult. d'byg. die Gegenwart des B. coli in seiner

Analy.se nicht erwähnt. Ks war tür dtn Verf. von

besonderem Interesse den Einlluss dieser Uasserver-

unrmnignng auf das Vorkommen von Typhus bei Civil

und Militär festzustct!» n. durch eingehende statistische

Studien liess .sich aber ein solcher Einfliiss weder in

Bezug auf üäuögkeit noch Heftigkeit der Typhus-

Erkrankungen naehweiseu. Die Krankheit nimmt, seit

das Voibandenscin des B. coli im Trinkwasser nach

gewiesen ist, ab. Zu einem voreiligen Schiusa zu

(luasten der Trinkwasser-Theorie könnte man leicht

JahTMiMilaht «kr gMammttN Ut-dldm ISM. 94. I.

gcl.kiigen, wenn man die Frage aufwirft, ob nicht die

Wassen'erunrciuigung temporär ihren Eiufluss auf die

Tjrpbuseikrankungen geltend gemaebt hat In dem
Kröffnungsjahr der neuen (lalerie schnellt die Typhus-

curve plötzlich empor, eine seiner schwersten Typhus-

epidemien, welche ihren Höbepunkt 1871 erreicht, befällt

Toulouse 1870, und eriiadit erst voUstKndig 1873.

!)i--si' Fpi'lt iiiie. welche aber hauptsächlich unter dor

Garnison wüthet, fällt in das „schreckliche Jahr'', in

welchem von der Central- und Ost-Armee mit Ver-

wundeten, Kranken und Maroden alle Hospitäler über-

füllt wurdt n. Besonders von der Ost- Armee, unter

welcher der Typhus furchtbar wüthete, kann der Keim

tausende von Malen in die Stadt verbracht worden sein.

Pfuhl (13) fand im Sommer 1893 im Nordhafen

(.\usbuehtung drs Spandauer Canalsi einen Vibrio,

nachdem Tags vorher auf einem Kahn, der am Ufer

des Nordbafens angelegt hatte, zwei Choleraerkraakungen

vorgekonuiien waren. Diese Viliii ii-i, gaben ebenso

wie riic
< 'Iir>lera1>aejllen die NitrosujU'hilri-artion, wuch.sen

aber auf Gelatincplatteii wie der Vibrio Mctschnikoff.

Auch bei der Verimpfung auf Tbiere, namentlich auch

auf Taubi'ii vi-rhielt er sich wie Ictstgenannt' i ViUrio

und es könnt.; von l'feiffer festgestellt werden, dass

es für den Nordbafeu -Vibrio und den Cbolcrabacillus

eine wechselseitige Immunitit nicht giebt; wie denn

auch Thiere, die gegon dioh-ra inimunisirt sind, sich

nicht geg> n den Vibrio Metschnikoff. immun erweisen

und umgekehrt.

Die Identit&t kann somit fir den Nordbafm-Vibrio
und den Vihrii' Met-schnikofT als sicher betrachtet

werden. Der Vibriu ist offenbar ein Bewohner verun-

reinigter Wasserläufe und kann von da aus Gastro-

enteriÜB beim GoiOgel venuweben. Bei UntscBuehung

von W.LSscr auf Cholerabaeillen müssen die obigen That-

sachcn beachtet werden.

Traube (15) stellte fest, dass Chlorkalk, be-

kanntlich eines der kräftigsten Desiofectionsmittel, in

der höchst geringen Menge von 0,00O42()O g '.'enthaltend

0,00010G-'> g wirksames Chlor) zu lUU ccm stark

bacterienhaltigen Wassers sugesetxt, bereits iunmiialb

2 .^tunden (wahrscheinlich schon früher) alle darin VOr-

handeni !i Microorganisnien tüdtrt.

Dä-s so behandelte Wasser in kleinen Proben in

geeignete Nnbrlosongen (Bierhefeabkochuog eder Koeh'

sehe Niihrbouilli.n) ausge.s.ät, erwies sich als völlig keim-

frei. D< r ChliTgehalt hatte nach 2 Stunden nur um
9,1 pCt. abgenommen.

Zur Entfernung des nieht verbrancbten Chlorkalks

war ein Zusats von 0,000909 g Natrumsulfit hin-

reichend.

Kin L'eberschuss von NatnunisuUit bis ctwa50pCt.

Qber die unbedingt erforderlicbe Menge schadet nichts,

da das aberschOsaige Natriumsnlfit schon nach 12—14
."Stunden durch diu im Wasser <>nthalt>MU'n ."^aui-rstolF

zu Völlig indiHerenteiu Natriumsulfat ovydirl wird.

Die überflüssig sugesetaten Mengen von Natriumsulfit,

]»•{ ihrer (i.Tingfiigigkeit ohne schädlichen Einfluss,

waren durch den Geschmack nieht wahrnehmbar. Das

nacheinander mit Chlorkalk und Natrium- .td«r auch
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Calciuinsullil bchaadelte Wasser schmeckt mil und

ohne den geringen Gehalt nn Snlllt vollkommen rein;

die R' aL'tii'ü i-it neutral.

In di r Tliat bat das Wa,i!>or durch die i^terilisation

k«iu«:ii Zuj>atz an fremdartigen Stoffen erfahren. Durch

den Chlorkalk und das nachher tugesetite Natrium*

und ('alciutnsultit mtstcht cinerseKs Nafriiim- bezw.

talciuoiäulfat, andererseits Cblorcaicium, >Sto<Te, welche

normale Bestandtheile des Trinkwassers sind. Die

HSrte solchen Waners ist nor um 0,7 deutsehe Grade

erhöhl. Zur Sterili>ininK einer Milli>in C'ubikincter

Waaser sind nur circa 80 Cciitiier Chlorkalk und

40 Centner Natrinmsultit nöthig. Mann kann also

durch geringe Mengen von Chlorkalk und Natrium-

suliit in wenig Vost^pieligiT. einf.n'li'T Weise rasch

grosse Mengen keimfreien Wa.ssers herstellen, ohne

dessen ehenisch« SSnnauneDsetzuog wesenttieb lo indem.

Nach den Versuchen ?on Koch und Nissen werden

die meisten pathogencn I]act* rien durch diosCS Ver-

fahren ohne Zw' ifel etjcnfall^ vernichtet.

Ca.ssedebat (2). Die Schwierigkeit der .Sterili-

xation des Canalwaasers veranlasst den Verf. su der

Untersuchung, in wiefern die Aussenstädte aus ihrer

g< ographischen I^age Nutzen ziehen könnten, dafern sich

nachweisen liesse, dass das Salzwasser eine microben-

MfstSrende Wirkung avsflbe. Zu diesem Zwecke ward*-

vorgenommen:

1. Die bactoriologische Untersuchung des Wassers

aus dem Hofen Uran und dem kleinen Uolfe vor dem

Eingang.

2. Dir bacteriologischf; Untersuchung dos ausser-

halb des Uafcns geschöpften Meerna.ssers.

8. Die Untersuchung der Wirkung des Meerwassers

auf einige pathogen« Baoterien.

Die sub 1) erhaltenen Pesultate -ind in einer Ta-

belle veranschaulicht, aus welcher zu entnehmen ist, dass

1. Die in den Hafen mfindenden beiden CanSle ein

so stark mit Keimen verunreinigtes Was.ser entleeren,

dass Ictzlore selbst bei ^Ofacher Verdiintjung nicht mehr

gezählt werden konnten. Die Gelatiueplalteu musslen

vor dem 4. Tage vntenucht werden, weil sie später in

Folge der grossen Zahl verflüssigender Colonien nicht

mehr li:au libar waren: manchmal war dies sogar sdion

am 2. resp. 3. Tage der FalL Da die CanUe das

Strassenqtritsvasser und die HausbaltangsabwSsser einer

Stadt von 70 000 Einwohnern aufnehmeD. so kann dieser

Reichthum an Microben nicht überraschen. Einer der

beiden Cauäle befordert dazu noch die Fäcalien der-

jenigen HSuser, «elcbe mit Waterclosets nadi dem System

tout ä TogHut v riehen sind.

2. Die Mn'i 'ben vertheilen sich beim Austritt aus

den t'anakii aui unregelmässige Weise: Eine Wasser-

probe vom 5. April aus der CanalmQndung sur Zeit

der Ebbe entnommen ergiebt nur G40 Baeterien per

Cubikceniimeter, eine am 29. Marz unter gleichen Be-

dingungen entnommene l'robc weist am 2. Tage 1420

Keime auf, während die mit direot aus der Stadt kom-
mendem Wassrr beschickten Gelatineplatten um diese

Zeit immer zum grössten Tbeile schon verflüssigt waren.

Binseine Variationen in den Bcmltaten jicheinen von

hydraulischen Phänomen abzuiiiingeu ; die vom Cauii

gebrachten Baeterien sind sahlrneher in dem neben dem

.Strom befindlichen ruhig flies^enden Wasser, als in dem

•Strome selbst; stellt sich letzterem ein Hindemi.s9 ent-

gegen, so nimmt die Zahl der Keime sofort ab. Mt

nimmt ftoner in dem Haasae ab, ala man sieh von der

CanalmiindunR entfernt, und wieder zu an Punkten,

wo das Wasser ruhiger ist. Bei ruliigem Wetter er-

zeugen aidt bei ttilter oder bewegter See innerhalb und

ausserhalb des Hafens seiebte oder tiefere Wellen, veldie.

indem sie die auf dem Boden oder an den Steinen haf-

tenden Niederschläge mehr oder weniger ablösen, die

Zahl der Keime in PlropOTtlmien vaifinn machen, welche

mit den sunst als gSltig au&ustellenden Regeln nicht

Übereinstiiumen.

Für die practiscbe Hygiene eigiebt sich die ^ichlitss-

folgeruog, dass die Vttndnag von Abzugseanilaa in

Häfen zu perhurresciren i:^t. Die erstausgesäten Keime
werden auf dem .Sehlamm, dem Sande oder den F^^lsf-r

niedergeschlagen, von den Flulhen wieder zur Höbe ge-

bracht und an das Land snrückgetr:igen, wo sie, ans-

getrocknet, vom Winde weit weg verweht und zu ctien-

sovicleo Infeetionsursai hen werden können, so dass der

von der ätadt ausgeworfene UuraUi auf sie selbst wieder

xurOckfilUt. Dies mag die Ursache der Insalnbritilt der

nuisti 11 Hafenstädte Stin. Im höchsten (iradc verwerf-

lieh i--t die .\n!a£re v,.n Seebädern in der N.ahe der

(Janalmuuduugeu, wie sie in Marseille und üras be-

stehen. Vielleiebt sbid die wihrend der Badeaeit ange-

mein häufigen cutanen Affectiouen und die ebendann

von den Klinikern festgestellte Zunahme der Krank-

heilen des äusseren Gebörganges eine Folge solcher

HissstXnde.

II. Die baetoriologiache Untenucbnng des Meer*

wass- TS anssi rhalb des Hafens. Die Proben wurden in

Abständen von je 900 m vom Leuchthurm an bis

9000 m ausserhalb desselben geschöpft, und wiesen

nach der Hiqu ersehen Eintheilung atif: Reines Wasser
b.M in. fiOO. 1.^00, 1800 m: .^. hr n ire s Wass.-r b-

i

300, HOO, 1200 und 2000 m. Das Vorhandensein citier

so g<-ringt>n Ansahl von Keimen in den den CanUen so

nahe gcl«-g*>nen Wasserflächen ist ubemsebend und
weicht wesentlich von den bei Sfisswaaaer gemaobten

Erfahrungen ab.

Auch ISsst CS sich niebt gcnOgend durch die Ver-

theilung im WassiT und di'- b^'kannto Tbatsacbe, dass

dii' K' im*" st-hr ra^-ch im Wasser zu Boden .sinken, ••r-

klären. Vielmehr muss hier der Einfluss des

Meerwassers selbst herangezogen werden. Es fragt

sich, ob dii' Baeterien bei ihrem Eintritt in das Mct*r-

Wasser durch die, von vorhi r dort befindlichen Bact- -

rien abgesonderten giftigen Secretc vernichtet werden,

oder ob ihr raschea yerschwinden die Folge davon ist,

dass sie eine ungenügend' M l^: von Nährmatenal im

neuen Eletri' nt vorfind^-n. L> r Vcrfa-s-T verzichtet auf

die lieanlwurluDg dieser Fragen und wendet sich der

Untersuchung über die Lebensdauer vendiiedener pa-

thogener Baet -rien in steriüsirtem Heenrasser ta mit

folgenden R' sultaicn:

1. Staphylococcua pyogeues aureus 22—24 Tage.
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2. Staphvloc'iccus pyog. citi< iis 19 2'2 T;igi-,

3. Friodläiidi r's Piicumoiikbacillus ii'j— 40 Tagi*.

4. Hibbrudbaeillua 21—34 Tage
'). DurchfallbacilliiH K! --.'O Tage.

G. üt ri.-ck'sche Spirilku 22—25 Tige.

7. Tfpbuabacillus 34—48 Stunden.

8. Pmteus volguU 28—36 Tage.

9. 2 Prob< ii von rholcra-Spirill'-n. di«' riin' ruis

oincm Laboratorium des Cotitiii^ nts, die aiidcrc au.s dem

Darm eines Cholerakmikeii, zeigten sich noch am 88.

resp. 85. Tag eutvieketungsfihig.

Sterilisirtes Mi >tw.iss( r ist al>o < in wenig gGnstiges

Nährmiltt 1 für die Kntwickrlimg vin Micn>b<'n und < s

ist nicht anzuiicbruen, dasi» das nicht »>tt-rilisirte und

von Miorobeoseeret verunrdDigte titik gflostigcr Tcr>

hallte. Immerhin kann man aber enitauselit «erden,

wenn man Dijectioiten Chob'rakranlter in das Meer ab-

fuhrt«, in der Uofinung, dass sie dort nach sehr kurzer

Zdt ihn Sehädliehkeit einbUasen. Die b«id«i Varie-

täten von Cliolr nispirilli.Mi w.ii' n tmch itn 35. Tag so

gut entvickciungsiahig, dass »ie wahrscheinlich viel län-

gen Zeit ausdauem. Anders verhält es sich mit dem

TyphnsbaeiUtts. Nach 34 Stunden enehien er sdion

sehr gesehwächt \ind i r war uiif> hlbar nach 48 Stunden

todt. Die in Marseille während und nach einer vor

w«oig Jahren stattgehabten Typhusepidcmi« fcsig<-

stellten Thatsachen bestätigen ebeaflüls, daas der

TyphosbacUlus durch das Meerwasser sehr rasch ver-

nichtet wird. Ist also die Entleerung von Abzugs-

eanilen in Hifcn oder auf flache, rar Zeit der Ebbe

trocki-n liuj^i iide Küstenstriehe iiuun r /.u Vi rw< rfcu, so

lässt sich andererseits dris Ilinausfühnn ders< lben bis

in die hohe See als eine vortreifliche Mnas-snahnie em-

pfobleo.

[Wetterdal, H., Beitrag zur Kennliilss ili» 15ae-

teriengehalts in den fliessenden Wässern bei Stflckhuhn.

Gradoal-Diiaertatioii. gr. 8. 81 Ss. Mit 1 Tabelle.

Stoeltholm. (Die für Stockholm so wichtige Frage,
oll Microben von den Cloaken der Stadl ihren Wrjr

zum Wasserleitungswasser lind<n können, beantwortet

Verf. nnbedingt mit nein.)

A. Pr. BUmd (Stookbolm).}

6. Boden.

1) Ahr, .1., Untersuchungen über di<- Wärme-
eroisaion si'itcns des Bodens. Forschung, auf dem Oe-

bietf d<r Afrriciiltohem. Bd. 17. S. 3!17. ~- la.D. r-

selbc, Udt. rsucbungeii über das Vi'rhalt- ip der athmo-
.spbärischen Niederschläge zur I'flanzi' und zum Boden.

Ebendas. S. 850. — 2) Appiani, G., lieber einen

Schlemm apparat für die Analy.se der Boden- und Thon-
nrt. ii. Fl.. !,da.s. S. 291. — 4) B < rt h 1 o t , \. nr Unter-

suchungen über die den Stickstoff fixireudin Microorga-

niamen. Compt rend. T. CXVI. S. 842. - 4) Dc-
biraiOt P. Pn Die Draiaviaser bebauter Bdden.
Porsehung. auf dem GeUete der AgrieuHdiem. Bd. 17.

299. — 5) Dumont, F. und F. rrochotelle,
Ueb'r die Salpitcrbildnng in Wiis.iibödeii. Compt.
rend. T. CXVII. No. 20. p. <i7u. — G) Ililgard,

E. W., Bqport on the metbods of pbjrsical aad chemieal
seil analfses. U. S. Departement of Agricult Division

of Chemistr)'. Bull. No. 38. Washington. 1898.

p. 60—82. — 7; Günther, Karl. IVbi r eini ii neuen
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in Erdboden gefundenen Kommabaciltus. Uyg. Ktuid-

Schrift. S. 731. — 8) Karte, geologische von Preusaen
und den Thüringisehin Staaten. 1:2.5000 Heraus«
gegeben von d'-r kgl. preuss. geologisdirn Landesanstalt

und Bergacadi mie. 46. u. 62. Lig. - 9) King, F.

H., lieber dii; Feuchtigkeit im Boden. Forschung, auf
dem Geb. d. Agriottltcbem. Bd. 17. S. 85. — 10)
Dersi'lbe, Kinllnss d'-r Stallmistdiingung auf die

Wasserbewegung und d- ti Wa.s?^erp< lialt d' s Bodi-ns. —
10a) Der.selbe. D> t Eintluss d'T ti<i'. [i und siicbl' ii

Bearbeitung auf die Bodenfeucbtigki-it. Forschung, auf

dem Geb. d. r Agricultchem. Bd. 17. .S. 298. — 11)

Lepsius, K., Geologische Karte des deutschen Seichs
auf (irund der unter C. KogcPs Redaction von Gustav
Perthes geogr. Anstalt ausgeführte Kart«' in 27 Bl ittrrn

in 1 -.5000000 b«arb. Gotha. — 12) Marehal, K., l'- her

die Bildung dis Ammoniaks im Bod' M durch Microorga-

nismen. Bull, de l'Acad. belgique 1898. Scr. 8. T.
XXV. — 18) Marehioli, J mieroorganismi d«1 snolo.

(iaz. med. Lomb. p. 371. — 14) Derselbe, Dasselbe.

Ibid. No. 29. p. 281. — 15) Moormann, Lrb<T die

Bewegung des W.a.ssi rs im Boden. Jouni. f. (ia,>blchtg.

S, 409 etc. — 16) Nobbe, F. und L. Hiltner, Wo-
durch werden die knSIlehenbesitienden Leguminosen be-

fähigt, den freien athmosphärisehet» Stickstoff zu ver-

werthen. Landw. Ver.suchsstatiunt n. Bd. XLll. ISltiJ.

S. 4.W. — 17) Rolando. F., I/azione del Su.do sui

Kmii del carbonchio. Studio critico-sperimentale. Roma.
198. Fol. 88 pp. eon Itav. — 18) Schmidt,

G. C, Ueber Absorption. Forschungen auf dem Ge-
biete d( r Agricullehi m. Band 17. S. 44(5. — 19)
.<tabl - .Schröder, M.. Ueber Wasse r- und Luft-

capacität einiger Bodenarten. Kbcndas. S. 31. — 80)
Ulrich, R., Untersuchungen über die Wärmecapacitiit
der Bodeiiconstituenieu. Eb<Midas. S. 1. — 21) Wollny.
E., Untersuchungen über den Kiufluss der Pflanzendecken

auf die Bodentemperatur und Bodenfeuchtigkeit. Kbend.
.S. 154. — 22' D< r.selbe. Untersuchungen über die

Beeinflussung der physicalischeu Eigeusehaflen di s

Moorbodens durch M^chuug und Bedeckung mit Sand.

Ebendas. S. 339.

M a rchal (12) hat eine gniae iasabl von Bacterieo,

Hefe- und Schimmelpilzen aus verschiedenen Bodeuaile»

isolirl und die einzelueu Arten iu lOproc. Lösungen

von ISereiveisa Gbertragen. Naeb l&tSgigem Stehen der

Lösungen bei 80^' wurde das Ammoniak in denselben

bestiniml und eonstatirt. das^i sehr viele der betreffen-

den Bactcricu, Spross- und Schimmelpilze reiehliche

Mengen Ammoniak gebildet hatten. Diese liieroben

müssen .somit auch im natürlichen Boden an der Am-

moniakbilduQg betheiligt sein. In bepflanzter Acker-

erde müssen wegen der alkalischen Beaetion und ge-

ringen Menge von oigaoiadien Stoffon die Baeterien

vorherrschen, wiihreiid i'i fcuobtcn, saueren, an orga-

nischer Substanz reicheu BSdea die Schimmelpilze die

Umwandlung des organisoiien SIfadtatoIb vennnlaiien.

Die intensivste Ammoniakbildung veninaobte der von

Flügge aufgefundene Bacillus mycoides (.Wurzel-

bacillus"). Derselbe greift die Elemente des Eiweissea

an, verwandelt den Kohlenstoff in Koblenslure, den

Schwefel in .^Schwefelsäure und den Wasserstoff zum
Theil in W.isser. während das Ammoniak als Rückstand

des Eiwcisscs übrig bleibt. M. hat weiterhin die

iuiseren Ums^de studirt, welche die Verbrennung des

Eiweisses durch den ßaeiiius mycoides beeinflussen, wo-

bei er 7-u folgenden Resultaten gclarj^rte:

Die günstigsten Bediugungcn tür die l.ebensiiiätig-
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keit dieser Bacierienart in Bezug auf die Amuioiiiak-

bildang sind:

a) eitie Temperatur, woirhe nahe bei 80* liegt,

b) eine voll.staiidijje Durchlüftung,

c) eine schwache Alkulinitat des Nalirmediunks,

d) eine schwache Concentration der EiveisslSsnog.

Der Bacillus «eheint im Stande su sein, niobt altein

ii:\> Eieralbumiii, sondern aueh das Ca^ein. Fibrin.

Legumiu, Uluten, Myo.sin. das Serum und die Peptone

in Ammoniak umzubilden, während der Harnstolf, der

Salpetersäure Harnstoff and di« Anmeiiiakmlse von

dieser Baeterienart, für di*- m ' nur eiB Nahningsmittel

abgebeu, nicht angegriücu wcrdeu.

Der Bae. mjooides, der ammoniak1iÜd«id und aerob

bei Anwesenheit stickstoffhaltiger ofgaoiseber Stoffe ist,

wird denitritieirrnd und ana- rob, wenn er sich in einem

Medium leicht reducirbarer Korper (Nitrate) beündet.

Bei Saaerstoffkbsehltus reducirt er in Losungen, welche

organische Stoffe (Milch, Albumin) enthalten, die Nitrate

in Nitrite und .\mraoniak. Kr bildet also sowohl durch

Oxydation als durch Keduction Ammoniak, je nach den

Unistinden.

7. Nahmngs- und Genussmitiel.

a) AllgemeiDes.

1) Arnould, J., La stcrili.sation alimentaire. 1 Vol.

8. Paris. — 2) Derselbe, Dasselbe. 16. Paris. —
3) Beckmann, E., Bestimmung von Gelatine und Ei-

weiss neht ti Pepton. Forsehber. I.eben.sm., Uyi: . furens.

(^bcin. 1. 4iJi!. - 4'i Bibliothek für Nahruiig.suiiitt'l-

Chemiker. Heniusg. v. I]phraira. 3. Bd. 8. Leipzig.

5) Bujard und Baier, UiUsbuoh für Nahrungsmittel-

Chemiker. 8. Vit Abb. Berlin. — 6) Densmore,
K.. Die natürliche Nahrung des Menseben. Denlsrb v-

Fiseber. gr. 8. Leipzig. - 7) D<>rnblüth, Fr..

Teber Volksernährung. (> -A.) gr. 8. Frankfurt. —
6) Fischer, Bernhard, Jahresbericht des Chemischen
Untersucbnngsamtes der Stadt Breslau für die Zeit vnm
l. April 1R92 bi^ 31. Mllrz 1893. Breslau. 1893. gr. 8.

•12 tis. Mit .') Tafeln. - !•) Fonscliungsberiehte über

Lebensmittel und ihn- Hi zichun^en zur llvfjicn'', über

forenHi>clie Chemie und Pharntacognosie. Ilerausg. von
Emmerich, Goebel. Hilger, L. Pfeiffer und
Sendtner. I. Jahrg. 1. Bft. München. 1893. 4.

24 Ss. — 10) Girard et Dupre, Analyse de matii res

allmentaires et reeherehes de leur.s falsifieations. >.

Air. fig. Paris. — 11) Hai^ile, 0., Die Chemie de»

Honigs und der Nachweis cb r VerfiilschuDgen mit .^tiirkc-

syrup. Chem. Zig. XVUI. 1536. — 12) Hefel-
mann, R., Die .Saccharine des Handels und ihre Werth-
bestimmung. Pharm. Centrlh. N F. XV. 105.

18) midcbrandt. II., Zur Frage nach dem Nährwerth
der .Albumr.sen. Ztschr. f. physiol. Chem. XVlIl. 180.

— 14) Jahresbericht über die Fortschritte in der Unter-

suchung d^r Nahrungs- und 6enut»mittol, bearb. von
Beekuris. :S.-.\.) 2. Jahrg. 1P02. gr. S. Ciüttingen.

— \b) Kalle, F., Nahrungsmitteltafel. Farbendruck
4.5 X 72 cm. Nebst erläuterndem Text für den lichrer.

a. Aufl. Wiesbaden. 1893. gr. 8. 8 So. — 16) Ko-
nowalov. ?.. Käufliche Pepsine im ergteieh xum nor-

malen M:it'Misaf1. . Pharm. Ztschr. Riisvl. X.WIIl. S.'k

•- 17; Laumonnier, J., Hygiene de l'alimentation

dans l etat de sant' et de maladic. 12. Av. grar.

Paris. — 18) Lohmann, Paul, Lebensmittelpolizei.

Ein Handtmch fOr die Prüfung und Beurtheilung der
menschlichen Nahrnng>^- und (i'-ntissmittrl im Pinne des

«icsetzes vom 14. Mai 187a, erläutert durch die voraus-

gegangi iK- Kechtspreehung. Für Chemiker, .\erzte, Ju-

risten, .\pothcker u. alle Gewerbetreibende der Nahrungs-
mittel brancheo. In 8 bis 4 Lief. 1. Lief- Leipiiig.

1898. gr. 8. IV—96 Ss. — 19) Derselbe, Lebeas-
niitt-lpoiizei. 2. Lief. Leipzig. — 20) Derselbe.
Dasselbe. 3. Lief. Leipzig. - 21) Derselbe, Das-

sel lie. gr. 8. Leipzig. — 22) Martha, A., Les in-

tozicatioos alimentaires. 16. Av. 8U fig. Paria. —
28) Münk, Immaouel, Smelemälinmg und Maaaea-
-Tnähruüg. Lief. 2 des Handbuches der Hygiene, hrsg.

von Theodor Wcyl. Jena. 1893. gr. 8. 141 .^s.

Mit 2 Abb. — 24) Neumeisler, K., Ueber Snmatosen
und Albumosepräparate im Allgemeinen. Dtocb. med.
Websebr. 1898. No. 8«. — §5) Niedorstadt, Be-
rii'!)t li'.'T Leb' iisinittehiiil'Tsuchungen. (S.-A.) gr. >"

Fl iiikl .11 1. 2(i
' Nieinann, F., Die wichtigsten Ver-

f;il-eliungen der ni'üsehlichen .Nahruiij:s- und 'ienus--

mittcl und deren .Nachweis. (S.-A.) gr. 8. Frankfurt
— 27) Petersen, J. Ose, Unsere Nalirungsmittel in

ihrer volkswirthschaftliehen und gesundheitlichen Be-

deutung. Eine practische Krnäbrungslehre für Gesunde
und Kranke. .Stuttgart. ISfC'.. 8. VIII -335 Ss. M:*

2 Tab. — 28) Pfeiffer. L. und Friu Kalle, Die

tinin'lsätze richtiger Ernährung und die WtteL ihnen
bei der ärmeren Bevölkerung Geltung zu verschaffen.

Vierteljahrsschr. f. öff. Gesundhcitspfl. Bd. 26. S. 62.

— 21») P^'-soiious U-nih. Brit. med. .S jit. p. 225. -

30) Polin et Labil, Hygiene alimentaire. Paris. 18:»3.

Ifi. 81) V. Raumer, l'eber die Zusammensetzung
des UonigtfaauoB und über den Rinfluss an üonigthau
reicher Sommer auf die BescbaAmbeit des Bteaenbonigs.

Ztschr. anal. Chem. XXXIII. 397. — .32) Riehe.
Rapports sur une communication de Dr. Toreau de

Cüurmelles, concernent une uouvelle cause de saturnisae,

Introduction du plomb dans des rases d'^tain deattocs

ä'mesurer les boissoos. Bull, de Paead. XXXII. No. 87.

(In Ziniigef;issen, welche SO pCt. Blei enthielten, wurde
den \rl>eitern einer Fermc Apfelwein vorgesetzt, wo-

durch zahlreiche Bleivergiftungen her>'orgenifen wurden.)
— Ö3) Kupp, G., Die Untersuchung von Nahrungs-
mitteln, Oenussmitteln und Gebrauebsgegenstladen. 8.

Mit 11.5 .\bb. Heidelberg. - .«chulze. E., Zur
i|(i;ijiliiativen Bestimmutig der Knhk'nhviirate. Chem.
/tg. XVIIl. ,527. — 3.5) Schuster. sollt ihr eueh

näiiren. Frankfurt a. M. 1898. b. — 36) Stobmann,
F., Der WSrmoworth der Kohleobydratc. Ztsehr. RQbon-
z.Kkerinil XXXIIL 251. 3f.) Derselbe, Der
\\ irrm wertli der EiweissstofTe. N. Zt^cbr. Hüben7uekcr-
iii'i. XXXIII. 247. - .-tS; .'^troh in er, F . Di- Fr-

nährung des Menseben und seine Nalirungs- und (ie-

nussmittcl. 3. Aufl. Wien. 1893. gr. 8. VHI—368S«.
-• 89) Wagner, H. F.. Die N.ahrungs- und Genuss-

niittel, ihr Nährwerth, ihre Fehler und Verfälschungen.

Mif fiirb. Taf. 12. Kavsel. 4i)) Wciglc. Tb..

Dialytisehc Untersuchung des lionigs. Forsehber.

Lebensmittel, Hvg., fonos. Obern. I. w.

Pfeifer und Kalle (28) gelangten bei ihren auf

der 18. Versammlung des Deutschen Vereins für öffeaü.

Oeoondbeitspflege gehaltenon Vorfarlgen tu felgoDdeo

.Schlusssätzen, welche der Verein den in Betracht

kommenden Behörden, .Arbeitgebern und Vereinen zur

möglichsten Beachtung empfiehlt:

Als Mittel, die Emiliraog der irmeraB BevSlkemng;

welche vielfaob, besonders in den Industriestiidtcn, den

natürlichen Anforderungen nicht entspricht und deshalb

XU sehworen Sebädon 'fuhrt, ntionoller xu gestalten,

ompfebten sieh folgende Maasmgolo:

1. Yerbesaemng der Kost derjenigen Personen,

welchen diese fertiggestellt geliefert wird, also besonders

der Soldaten, der lns.-isäCu geschlossener Anstalten vei-

Digiiizea by Google
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seUedener Art imd der KostgSoffer tob Arbeiter-Menagen,

Volkakiichen u. s. w.

:

2. Erleichterung und Värbilligung der Bescbaffuog

von gesQoden, nahrktäftigeD L^twmitMD^ iMbesondere

voo Seeflsehen, Producten der MOclnrirtbsdiaft und leieht-

Terdaolieben preteYnrneben Togetabiliscben Nabmngs-

mitteln;

8. Belehninf und Anregung zur Selbetbfilfe.

Hierbei ist in's Auge zu fassen:

,i) Mihiflüi'he Bel>'hruijg (Jurcli Arbi-itgclK-r, \erate

und andere Vertraueuapersonen , suwie die Abhaltung

von YoitrigMi in VoUksl^duafi- nnd ibniioben Vereinen;

b) Yerbieitnng leiebtveratindlieber kleiner Drueit-

BChriften

:

c; Einrichtung von Ivocbschuien für arme Haddien,

in veleben neben praetieebem aueb tiieoretiseber ünter^

rieht ertluMlt wirri

:

d) Weckung des Verständnisses für die Bedeutung

richtiger Ernährung durch dcu Volkääcbulunterricbt.

Und swar Irann dies gesabeben, ohne dass man ge-

nöthigt wärr, dii? Ernährungslehre als besonderes Uiit< r-

ricl)t^lV\i h 711 behandeln, inrlcm man die sieh bfi di'in

Uiiierncht in den jetzt cingt-ruhrteu Fachern darbieten-

den Gelegenbeiten benntst, die Kinder fiber das NShr-

stofiFbedürfniss des Men'^ohen und den Nrilirstnff^'chalt

der vichtigsten Volksoabruogsmittel, sowie deren Preise

aufzuklären.

b) ConserTirnngtoiittel.

17"2) ITi'ffmanii. K, Eine allgemein anwendbare
Hethodi' zur Cu[isi r\ irung von N.ihrungsuutteln. Wocht'n-

schrift. Brau \I. 323. - 173) Herrmann, C. u.

Ehren berg tt Co.. Conseniruug lebender Fische,

Krebse, Hununen, .Austem u. dgl. Zeitschr. angew.
Chemie. 587. — 174) Jannasch, Hugo, Patentirtes

Consen esalz. Chem. Ztg. XVm. 228. — 4) Ludwig,
E.. Eignet sich Formaldehyd zur Conservirung von

Naturungsmitteln? (Verfa^iser kommt in umfassenden

Gutadtun zu dem Söblusse, dass Formaldehyil zwar ein

ausenddhnetes Conserviningsmitt«! sei. aber .lus Ge-

sundheitsrficksicbten zur Zeit veder ^abiiligt. iioch em-
pfohlen werden könne.) — '»} Kussel!, .lames, B.,

Food preservalives in relation t«» thc provisions of the

Food and Drugs Acts. Glasgow, med. Febr. p. 81.

— 6) Pouch et, Gabriel, JBmbouteiUage et eonserfation

des eanz minies natorelles. Ann. d*hjrg. T. SS.

p. 323. — 7) Sebelien, J., fJetrocknete Kartoffeln in

Stengclform. Chem. Ztg. XVIIl. 226. (Verfasser

Terfiärt sur Ilerstellung, wie folgt: Die Kurtofl'i-In

werden gewaacben, gelLOcht und gesdhält, dann in einem
BehUter dureh döi durehlöoherten Boden gepresst; die

dadurch entstehenden Stengelchen werden gelror-kni t

und in Blechdosen verpackt. Die KartuffelconijcrvL' ist

mit Wasser oder Milch aufgeweicht, zum Consum dircet

bestimmt.) — 8) Uteseber, Aug., Consenrining von

Nahmngs- nnd Gennasmitteln, besonders der Bier.

Chem. Ztg. XVIII. 1097. — 9) T'l esch er. F., Unter-

suchung von Conservebuchsen. Apotli. /.tg. IX. 312.

— 10) Derselbe. Die alkalische Keactii>n einiger

Nahrungsmittel bezw. einiger Conserven. Ebenda«. 876.
—-11) wendli ng, P., Conserriren von Nahrangsmitteln.

ZtBcbr. ange. Cbnn. 411.

c) Farben.

1) Cazeneuve, Sur la teinture au Chromate d«

plomb au point de vue de niygitee iadastrielle. Rev.

dTiyg. XVI. p. 382. — 2) FiUingcr, F.. Zur Unter-

audiung der Leinölfirnisse und Oelfarbeo. Chem. Ztg.

IC. 1M7. — 8) Reise, R., Zur Kenntniss d. Heidel-

bccrfarbstöffes. Arb. a. d. k. (iesundheitsaratc. Bd. 0.

S. 478. — 4) Hcnriques, Roh., Beitrage zur analy-

tischen I iitersuchung von Cautscliukwaaren. ( luini.

Ztg. 48. 9ü5. — 5) Jacobson, Zum Uevisionsverfahreu

der FarbenhandlungMi. VieH^ahrssebr. für geriobtl.

Med. 4. — Cy) Polenske, Eduard, Untersuchung von

zwei Butterfarben, hergestellt von L. Ziffen-Bcrlin. Arb.

•aus den» k. G.^uii liieitsarate. Bd. 9. .S. 13:^. 7)

Weber, O. C, Zur Aual^'.se der Cautschukwaaren.

Chem. Ztg. 1008. 1040. 1064.

lieber Vergiftungsfalle bei der Verarbeitung von

ebromsaurmn Bleiotyd in der Firberindustrie beliebtet

('azencuve fl). (Jefärbt mit rhromgell» werden ent-

weder die ganzen .Stücke oder die offenen Baumwoll-

stränge. Bei ersterem Verfahren werd« die StOeke,

nachdem sie dem Cbioml»d entoemmen sind, tttehtig

ausgespült. Wi ll sonst leicht Flecken bleiben, mit Dt vtriii

appretirt und unter dem Namen Lüstriu zu Futter ver-

kauft. Bis jetit Iwk man Ton keinerlei Naehtbeilen in

Folge ihrer Verarbeitung gehSrt. Die offen gefärbten

.Stränge hingegen, werden, um den Preis der Handarbeit

möglicbät gering zu halten, meistens nicht gespült,

sondern rem Chrombad veg getroeknet. Aneb kann bei

stärkerer Belastung mit Farbe eine schlechtere Waare

verwendet werden; deshalb stellen sich die Fiirbcrkosten

bei einem Kilo gut gespülter gelber Baumwolle auf

1 firo. €0 gegen 0,60 tre. bei ungttspQlter. Die ge-

trocknet'- RaiiiiiWHlb- kiimnit dann zum H.iNpb r. der die

Fäden aul'vi iekelt \ind si" mit einem versiliierien Kupfer-

faden umwickelt, der zwi-schtn jeder Umdrehung einen

Zirisehennnm von gelber Baumwolle fteiliast Aus

diesen glitzernden Fäden werden Stoffs gewebt, weldie

einen (ioldeffect hervorbringen sollen nnd nach dem
Orient und Marocco viel verkauft werden. Beim Auf-

haspeln dieser sebleoht gespCUten BamnwoUstrtnge nun

entwickelt sich eine eoioasale Menge von Staub, und in

diesen Werkstätten treten die Vergiftungserscheinungen

bei aahlrciehen mit dem Haspeln beschäftigten Arbeite-

rinnen auf. Bei der ehemiseben Untersnebnng fimd

sich: Im Boden 10.1 pPt. chromsaurcs Bleioxyd, in dem

flaumigen Abfallstaub 17,9 pCt. Bleioxyd, in dem gelben,

schweren Staub auf dem Boden der Werkstätte : 44,3 pCt.

~ Die Patienten litten an täglich mehrmaligem,

heftigem Krhrechen mn gelb gefirbtem Mageninhalt, an

cpigastriscben und Untericibsschmerzen. Der Urin hatte

die gleiche gelbe Färbung wie die Magenentleerung und

enthielt geringe Mengen von Kiwci.ss.

Hysterisch'' Znfille. hochgradige Anämie. Schlaf-

losigkeit, Verstopfung, gelbe Fiirbung dur Bindehaut,

der ebaraeteristisehe sehieferblaue Streifen auf dem Zahn-

fleisch bei sämmtlichen Patienten deuteten alle auf

eine gemeinsame Vergiftungsursache, doch fehlten die

Starrheit und die krankhaften Erscheinungen, welche

das Blei gewobniieh im Gefässapparat und den Muskeln

hervorruft. Bei jeder Erkrankung betrug die Dauer der

-Arbeitsunfähigkeit mehrere Monate und verriut: rte sich

im Wiederholungsfall jedesmal um ein beträchtliches. -

Da die Zahl der Un^Qeksfille sieb in totster Zeit in

der Lyoner Geg»nd stark vermehrte, so sab sidi der
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r.iti'-fi! 'Diy^'i ne rl'partcmciitAlo du Rh<"iic vcranlas-Jt.

das Färben mit Chromgelb vod offenen Baumvollsträngen,

velcbe abgewickelt werden laOisen, su untersagea. Da
es genug unschädliche Färbemittel von gleicher WideiT'

standsfähijjkeit und Sohönhcit der Farbe giebl. so kamen

die Industriellen der Verfügung, weiche besser auf das

ganxe Land aasgeddittt würde, willig aacb.

ob durch das Tragen der mit Chromgelb gefärbten

St-tfTi' N'achthiüe entstehen, darüber ist aus dem Orient

noch keine Kunde zu uns gedrungen. Dem liygicuiker

aber kommt es nieht an, die Ton den nntei^geordDeten

Rassen gewöhnlich gezeigte Gleichgültigkeit zu theilm.

Es ist seine Pflicht, Leben ttod Gesundheit eioes Jeden

XU schützen.

d) Aninalisehe Nahrungsmittel.

Fleisch.

1) Herieht über das Veterinärwesen im Königreiclie

.Sachsen f. <1. J. IS'.Ki. Herausgegeben v.m der ki'ui(;l.

Commissioti fiir da.s Veterinnrwesen zu Dresden. ;?8.

Jahrg. Dresden. gr.S. IV. 208 Ss. — 2)Biliiugs,F.S.,
Original investigations in cattle diseases in }^braska.
Southt-rn cattle plaj^ie. 3. edition. revised and nug-

mented with luany uew invi-stitratir-ns. and th<' true

place Iii tlie tiek as a veliicle > f ii)!Vi ti"ii uiii|uostion-

ably demonstrated. Lincoln. N'eb. lÜ'Jo. ü. HC pp.— 3) Bremer, H., l'eber die Jedaddition.smethodc.

Forschber, Lebensmittel. Hyg. forens. Chem. 1894.

I. 818 Ss. — 4) Cascy. Edw., A case of oyster poi-

s.ining. Brit. med. ."l march. p lGi5. — ')) Coester,
Der Trichinenfinder. Kurze .Xnleitung für Trichinen-

schauer zum Selb.stutiteriicht und zur WiederllOlang.

Breslau. 8. 40. Ss. — 6) DieuUfoy, Sur ob ov-
vrage de Dr. Dembo relat. h l'^tude compar^e des di>

Verses methodes d'abatage des animaux de bouelierie.

Bull, de l'ac, XXXII. "p. lG.x — 7) (iutachten über

das jüdiseh- rituelle .Schlaehtverfahren Schachtm").

Fol. Berlin. — 8) Uefelmauu, Die polizeiliche

Controlle des Terkehrs mit Sehweinefett. Pharma-
ceut. Centralblatt. \o. XV. 497 .Ss. - 1>) Hi.ver,

Trichinenschau und Nahrungsmittel - I ntersueLuiig.

S. Aufl. 8. M. Abb. Leipzig. — 10) Law, James.

Unsnspected poisoning by stenlized meat and milk of

tnbereolotis animals. Med. Record. p. 998. — 11)

Lagny, ronfOrenccs .sur I« police Siinitairc des auimauv.
Kecuei'l de mrd, vet.r. 30. Dcc. p. .059. - 12) Li -

elaiiiche, E., La virulence des viandes tubcrculeuses.

Kev. tuberc. et rev. v6tcr. Juli—Aug. — 18) Lig-
niires. Abattoirs et boueheries de quelques TillOH

italienne^. I!ec. m^'d. v-'t. Mai 93. p. "244. - Abat-

toirs niuiiieipaux. Hto. iin'd. v. t. Juillet. 1890. p. 33.">.

— 14"! Lai'hmann. La stroiigylO'ie »raslrique du iui>u-

ton dans le Sud-Algerien. Itcc. de med. v>'t. .luin

1898. p. 887. — 15) Morot. Cb., La viande,

son inspeclion et ses inspecteurs. Paris, 1893.

8. 81 pp. — 16) Meynicr, M., Empoisonncment par
la i hair grcnouilles infeet>es par des inseetes du
gi^nre mylabris. Arch. de nu'd. mil. p. öd. —
17) Nocard, La tubereulose bovine a l'ecole nationale

d'AgricuUure de Orignon. Ann. d'bjrg. publ. N'<>. 1 .

—
18) Osthoff, Oeoii^, Anlagen für die Versorgung di r

Städte mit Lebensmitt.-In. Markthallen. .^clilaelitUöfe

und Viehmirktc. Lief. des Handbuches der Hygiene,
herausgegeb. von Dr. Theodor Wcyl. Jena. gr. 8.

79 Ss. H. 22 Abb. — 19) Pionski, Ueber £uU>r.

tnberenlose. Molkereistg. No. 9. — 20) Polanski,
St.. riutaehteii de- k. k. ('b>r>1i n Sanitälsnulse-, be-

treffend die Regelung der Vji-li- und Fleischbcsehau.

Oester. Sanitätswesen. V. .I.alirg. No. 40. — 21) Po-
leaske, Eduard, Ueber das Pöckeln von Fleisch in

ÜJtKUTU.^Üii.VUU l'HlbUKUANKIItllTEN.

satpeterhalligen Laken. Arb. aus dem königl. Gesund*

heitsamte. Bd. 9. S. 126. — 22) Saint-Sevrin du
Bois, Panaris des peehturs et microbe rouge de la

Sardine. Ann. de l'astcur. 25. mars. n. 152. — 28)

Seheele, F. W., Conscrvircn von Fleudl. ZdtBOhr.

angew. Obern. S. 340. — 24) Scbwarseneoker,
Anleitung zur Begritaehtung der Schlaehtthiere und
des Fleisches. / im liebraueh für Militänrerwaltungs-

bcamte und FlcisehlMschaucr zusammen gestellt. Berlin

189.3. 8. VII. 68 Ss. Mit 9 Abbildungen n t; Taf.

— 25) Siegfried, M., Fleischsäore und Caruifeixin.

Bert. Ber. 30CVIL S. f768. — «8) Simon, Qnind-
riss der ges.ammten Fleischbeschau 8 Herlin

27) .Soltsien, P., Schweineschmalz und Surrogate für

da.sselbe. Chem. Ztg. XVIU. S. 104. — 28) Späth.
E., Ueber Sebweinefett und zur Untexsuehoog desselben.

Forschber. Lebensmittel, Hyg.. forens. Cbem. I. Hft 9.

S. 844. — 29) Springfeld, l'i'bcr Vergiftunge n durch

den Cienuss von niederen .Seethieren von Standpunkte

der .Sanitätspolizei. Deutsche Vierteljahrsschrift für

öffentlich. Gesundheitspflen. XXVL 8. — 80) Sur
Tabatage des animain de Dondierle. Bull, de TAead.
XXXII. p. 176. - 31) Thörner, W., Beitrag zur

Untersuchung der Fett«- und Fettsäuren. Chem. Ztg.

XVIll. S. 1154. 3Ji Trapp, .\ugust. Die Methoden

der Fleisdiconsenrirung. Berlin. 1898. 8. 124 Ss. —
88) Villain, Louis, Ln vtnnde malade. 1 vol. 164 pp.
Paris. — .^3a) Derselbe. La viande malade movens
prat. de l,i neonnaitre. 8. Paris. — 34) Wallen-
stein. F. und H. Fink, Ueber Speisefette, rhem.

Ztg. XVm. S. 1189. - 35) W ehraer, R., .\bdeekerei-

wesen. Lief. 8. Abth. 2 des Handhuehes der Hygiene,

herausgegeben von Dr. Theodor Weyl. Jena. 1898.

gr. 8. 103— US. Mit 6 Abbild. Lief. 8.

\Vn die Sanitätspolizei di<- l'roductinn eines .Nah-

rungsmittels nicht genügend überwachen kann, muss

sie doppelte Aufmeitaamkeit dem Bändel aobenken.

In dieser Beziehung würde nach Springfeld (29), um
Vergiftungen durch den ffenussvon niederen Seethieren

zu verhüten, hier in Frage kommen: 1. Die Einfuhr.

3. Der Transporthandel nach dem Binnenlaode. 8. Der

Handel am .Strande, und zwar a) der Markthandel, b)

die .\uctionen, c) fler llausirhandel, d) der Vertrieb in

(iastwlrthschafteu und Kellereien. Ueberall auf dem

Gebiete der Nahrungsmittelpolizei, wo striote BeftUe

jiiehl gegeben werden k-"innen, uder niclits nützen, bat

man sich mit grösserem oder geringerem Erfolge an das

consumirende Publicum mit Belebmogen und War-

nungen gewandt. Ja, die Ansehanung ist vielleieht

nicht <^',ifi/ uMbef^'riindet. dass der damit anempfohlene

Sfllistschutz des Consumenten weniger hemmend, wür-

diger eines Cultorvolkes und wirksamer ist, wie PoUsd-

Verordnungen. Für die Miesmuschel dürfte das jeden-

falls zutreffen und die Nothwendigkeit, diesen Weg su

beschreiten, aus der Unzulänglichkeit der vorgcschlage-

oeo Mittel, sowie danun sieih herleiten lassen, dass

wohl in 70 pCt. aller Vergiftungsfälle durch Muscheln

diese gar nieht durch Züchtung und Handel geliefert,

sondern von den Consumenten selbst gesammelt und

gefunden wurden.

Vor Allem nniss m;in das Puhlicuni warnen vor

.Vnkauf todtcr Musehein, welche ihre Schalen nieht

scblies'ien, wenn man sie aus dem Wasser holt, und

bei Berabrung des FUsses nieht mit Bewegung rea«^,
muss ihm von lebenden sagen, dass sie ihre Giftigkeit

ganz und gar nicht anzeigen durch Scbwanfärbeu von
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Silbar oder Zwiebeln beim Koebeo, dass es sich em-
pfierlt, nur gckocbtf Muscheln ohne Brühe zu geniossen,

weil Wasser das Mytilotoxin auszieht, die Leber nicht

mitmeiMD, die der Hauptsitz des Giftes ist, und eud-

licb, daM das Gift durch Kochen mit Natriunearbonat

aioher zerstört wird, dessen Urhersrhiis.«; durch einige

Tropfen verdünnter Salzsäure sich leicht entfernen lässt.

Vor Anluif von Kuscheln T<m unbekannten Uausir-

bäiidlern, deagleiehen von Hnseheln, die aus atagnireo-

«lem Wasser stammen, soll man es warnen. Hii-r wie

auf äbuiicbeu Uebietcn, sollte in den Schulen die Hr-

pene ihren Fiats Torlangcn, mindestens sollte in den

Schulen an der Kust« auf die Merkmale des Giftigseins,

die ihwi icbcndc Farbe und den Geruch, aufmerksam

gemacht werden.

[Mörner, Carl Th., K9nig und Uart's AnayrseB-
methode, auf aehwedisehe Botfa» antewandtt I^la
ULkarcförenings fSrikaudUanr. XXSX. 7 u. 8. p. 468
bis 472.

Zur Beschreibung der pracli-schen Ausführung der

Mefluide fQ«t M. «ini|i;e kleinere Zusätze. Die ans den

Ziffern d<^s Verf.is-iTs !i rv r^'*»hendf Durchschnitts/ahl

»teilt sich etwas niedriger, wie die von Kon ig und

Hart fOr dentsebe Butter gefundene: SSI. Der Durch-

sdmittawertli der sehvediseben Butter ist laut M. f^eieh

SOO. Die unterste Grenze ist: 180. die höchste: 228.

A. Fr. Eklud (Stockholm).]

A Mileb.

B e e k III a Ii n
,
E., Beitrag zur MilehaiialyM-. Forscli-

ber. Lebensmittel, üyg., for. Cbem. L 421. — 2) Beriebt
über die Zosannaenlninft von Abgeordneten land- und
niilchwirthschaftlicher Wn iiie. sowii- snnstiper Bethei-

!ii.'ter. zur vertraulichen Bi-rathiinj/ \oii Man>>rej;rlii zur
Bekruiipfunj; der üIm ih.ui.lii' iiiiifiidi'n Butti-r\ ci tTil-.-liun

•

tfen, vom in. Juli 18113 in Berlin, l'reiizlau. 189ä. gr. b.

4S Sa. - Bendzjrnski, ät., PettbeaUmmung im
Käse. ZciUwhr. analyt, Chera. 3S. 2. — 4) Bunte, C.
lieber die in Vorsehlai; gi biai-hten Modifieationcn d< r

Heiehert-Mt issrsehcn Butt>-r|in.fuii- mf Mar^Mriuezu.-.ilz

und «ine neue Methode zur exaeten Ermittelung der

Beichert-Mcissrschen Zahl. Chem. Zeitg. Xo. 12. 204.— 5) Duolaux, E., Le lait, etudc cbini. et microbioL
2. 6d. 16. Av. fig. Pariü. — 5a) DuRoi, Bericht Aber
l'ntersurhungeii und V- rsuche b'-IrefTeitd ile:i W.isstr-

gebalt der Butter. Milcbzeitg. llfi. — B) Kktub. rg,

Martin, Studien über die Lactokritmethode umi ihre

Verwendungsiähkkeit als selbständige Methode zur Be-
stimmung des Fettgehaltes in Kuhmilch. Inaug. -Diss.

Köi.igsherg i. Pr. 1S93. 8. 77 S>. — 7; Fern a ndc/

-

Krug, P. u. W. Ilampe, Leber eine neue -Metiiorj»; der

MilehCrttbestimmung. Zeit^ichr. f. ang. Chemie. S. (183

u. 709. — 8) Flügge, C. Die Angaben undLeistun-

Een der Milehsterihsiruug gegenüber den Dannkrank*
eiten der Säuglinge, '/eits. lir. f. Hyg. Bd. 17. S. 272.— 9) Frceman, Kowland Uodf., Pastcurized milk as

supplied to the poor by the Stnus milk depot at New
York. New York Ree. 4. Au^. p. 188. — 10) Freu-
denreicfa, Bd. v.. Die Baetenelogie in der Hilehvirtti«

schaff. Kurzer Gniiplriss zum <i<>braiiehe für Molkerei-
schüiiT, Kiiser iKi'l Landwirthe. Ba.sel. 1893. 8. 78 Ss.

11: Kriis,.'<t.. Ansteckungsgefahr der Handelsmilch

mit Bezug aul die Tuberculose. Deutsche Zeitschr. f.

Thiermed. u. vergl. Pathol. XX. 2u.8. — 12)Farelli,
Feliee u. Luigi Cariai'o. Die Anwcndunq- di-r kry..

scopischen Methode zur Analyse der Buttur. Chum.
Oenlnlbl. S84. — 18) Garnier, Inftueaee de ralimen-

tation par les dp-ehi s sur la ciiiiiposition du lait de

vacbe. Ann. d'hyg. XXXI. No. 6. — 14) Gorini,
Costintino, Sopra una nuora Classe di Baeteri Coagu-
laiiti dell Latte, tiiornale della Reale Suc. ilal. irifienc.

Bd. .XVI. " 15^ Dcr.selbe, Studi Critieo-Sperimeulali

üulla Sterilizzazione del Latte. Ibid. — 16) Günther,
Karl u. Haus Thierfcider, Zur Kenntnias der spon*

taaen Ifilehgerinnune. Hyg. Rundschau. S. 1105. —
17) Gutzeit. I". 7,Ku'''nbutter. Milchzeitg. 1093. 7.')i;.

— 18) Harne 1, F., Ifbcr weitere Verbe.s-siTung dr>

Muttermilcbersatzes. Internat, kiiii Rundschau. 1893.

No. 84. S. 1274. — 19) fierx.Fr.J., Ueber den Werth
der Stallprobe. Mitth. d. milehvirthseh. Vereins i. AH-
l^n. V. 2. 37-41. — 20) Hesse. Wallher. Ueber die

Beziehungen zwischen Kuhmilch und • holrrahacillen.

Zeitschr. f. Ilyg. Bd. 17. S. 238. 20a) Ho^mei^tl r.

W., Untersuchungen betreff. Wassergebalt der Butter.

Wilehsri^. 58. — 81) Janke, J., Ueber einige neue
Milchfettbcstiinmungsmethoden. insbesondere über ver-

<;Ieiehende Untcn>ucbuiigen mittelst des Soxhiet'sehcn

ar:ii ni''inselieii und des N. ( ierlier'- 'l.rn ^ir'idlnilyrüim--

trischen Verlahrens. Forschber. Lebensmittel, Hyg. fo-

rens. Chem. 1. H. 3. (Verf. kommt über die (ierber'sehe

Metbode au dem Urtheil. dass dieselbe auch in der ge-

richtlichen Praxis anwendbar ist und dass sie binsicbt»

lieh der geringen Zeitdauer und der Lrerintjeii iM.thwcn-

digen Materialienmenge sehr beachtin^wcrth ist. Auch
den DemichePscben Apparat hält er der Beachtung

Verth. Verf. giebt sogar dem Gerber'schen Apparat den
Yonrag vor dem Soshict'scben.) — 22) Jolles, Adolf.

Has Margarin. seine Verdaulichkeit und s« in Nahnserth
im Vergleich zu reiner Naturbutter. Deutsehe Viertel-

jabrsschr. f. Gesdhtotpfl. .X.XVI. 3. — 23) Juretschke.
Paul, £iaflttsa vcrsehiedeuer Oelkucbeosorten auf die

Beaohaffenbeit des Butterfettes. — 84) Ki Hing, C.
Viskosimetrisehe Butteruntersuchung. Zeitschr. f. ang.

Chemie. S. 739. — 25) Derselbe, Eine einfache Me-
iliode zur Untersuchung von Butter auf fremde Fette.

Ebenda«. S. 648. — 26) Kluaemann, Erich, Die Zu-
sammensetzung und die Beschalfenheit der aus den
grossen und den kleinen Fettkiigrlchen der Kuhmilch
gewi'iiiicnen Butter. Chfin. t'entralhi. 1. (>4t>. Inaug.

-

Diss. Leipzig. 1893. - 28) Leichmann, <i., Leber

eine schleimige Gähniug der Milch. Landw. Versuchsst.

XLin. V. — SS) Leftmann, B. and W. Beam, Ana-
lysis of milk and milk producta. London. I89.'5. er. 8.

— 30) Mansfeld. M., Ueber die Verwendung des

/.. iss'sch.'ti Butterrefraetometers zur l'niersuehui)'; der

Fette. For>chl)t r. Lebensmittel, Hyg. forens. Chem. 1.

H, 8. 68. 30a} Martin, Emest, Les dangers dn lait

et les cxploitations laitiorcs. — 81) .Monte fusco, Al-

fonso. II latte in Napoli. Napoli. 1893. gr. 8. 47 pp.— 321 .Nahiii.N . Line neue M' lhi.d.- zur Bestimmung
des FeltgehaH^ «hr Milch. — 33) Neumann, IL. Ver-

sorgung der uiibemitteltiii Bevülkerung Berlins mit

Kindermilch. Berl. klin. Wocbensehr. No. 20. ^ 84)
Niemann. F., Mittheilung über einen gclcgcntKehwa
BefunrI bei l'ntersuchungen von sti'rilisirten Milchpro-

ben. Hyg. Rundschau. No. 22. IV. .lahrg. — 3.'») Ühl-
sen, Die Zusammensetzung und der diiiti tische Werth
der Schlempemilch. Molkereixeitg. 4. — 86) Oku-
Htsch, J., Zur Frage über die spec. Gewiebtabestim-

inung |j;eronnener Milch. Milehzi-itg. 6. (Verf. bestätigt

im Allgenieincii dif tJenauigkeit der von Weibull an-

gegebenen Methode zur Bestimmung des spec. (icvsichtcs

geronnener Milch unter <Vnwendung von Ammoniak,
findet jedoch im Vergleich mit den berechneten Resul-

taten eine Durcbschnittsdifferenz von 0.00181. also mehr
wie bei Weibull. welcher nur 0,lX)o;? angiebt.) —
37) Ptomaiii poisoning bv koumiss. Brit. med. .lourn.

June 16. p. 1331. - 88) Kicbmond, H. D., Aende-

ruDg des speeifisehen Gewichtes der Milch nach dem
Melken. Cheni. Z-'itg 101. — S9: R.,th. ()., Ueber
das Vorkommen von Tuberkelbacillcn ia Butter. Aus
dem Züricher Hjgiene-Institat. Corre^HlBbL ScbwelMr
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Amte. S. '»-Jl. 40:i RhIm . r ii I'isi,ir. Fiip.rai-
bitriutn der k. wi>si'ns(liattllclR'ii l».-iiutati<iii für das
M' f!ir inal\v>-!*eii. iM troffend liri.s Abko.-hcii von Magei-
inili h uud Biitti i niilch aus Molkereien. Yierteijalirssclir.
f. gerichtl. Med. S. 125. — 41) Rupp!, O. W., Ueber
die Fpttf der Frauenmilch. Zoit^ lir f Mi..) -.M

42) Seeliger. K.. Kin<; n- u-- Hc^limmuiitc der .Indzahl.
Pharm. Ccnlralli. Sil 43i J^. yd.i u. W ov. \erglci-
chung der li.-i d. r l'rufung von Butter auf Margarine-
Zusatz üldi.-lifii rhcmisfh-anaivlischea Methrtdcn. Chem.
Zeitg. XVm. 906. — 44) Sigismund. Olaf, l'nter-
suehungen Ober die Ranciditiit dt r Butter tinti r IKriiek-
-•sichtigung der Marktverhaltnis»- /u Halli' a. .S, Inaug.-
Disaert. Halle. 1S'.»3. S. 2:> .S. 4.'»/ S m i th, Theobald,
Experiments with Ihe milk of luln roulous caUle. In-
vestigation of iofectioiu diseases of dMiii«-sti>-n1t,-d ani-
mals. In 8. and 9. ann. rep. of tlic hur. au of animal
indu-try for the ycars ISfM and ISü'.»^ Washingtim.
189;J. U. .S. Dcpart. of .Agric. UV) Siutzer, A.,
Sterili-siren der Milch. Zcitschr. f. ang. Chemie. S. 180.— 47) Thdrner, W., Expetimentaluntersuchung über
den Gasgebalt der Milch und einiger Producte derselben,
rhcm. Zeitg. 94. 4.*») Der«,.- II,,.. Teb.jr .-infn Milcii-
fehler und M-im- Lr.>aehL'. Eben, las. :V.i. - 4!») Thör-
11 er. Th.. UelK r einige kleine V,.ili rungen am "Milch-

Werthmesser. Molkereiaeitg. 8. — 50) Timpe, U.,
Ucber die Soxblet'aebe aWiomotriscbe Fettbestimmnngs-
methode. Chcm. Zeitg. 22. ."il) Timpe. Th.. Ucber
die .St.-rilibirung der Kulimilelj fiir den Bedarf <i*--<

Hauses cte. gr. S. Mit Fig. Magdi-burg. — .')2)Timj»c.
H., lieber die Beziehungen der Phosphate und des Ca-
sein.s zur Milchsiiurcgährung. Landw. Yersucbttstat.
XLIII. 223. - .5.3) Vaudin. 1,., I','ber die Citrofflfn-
säure und das Calciumidi,,>phai. welche sich in der
Milch in L,imiiis i„:tiiid< n. Thcm. Zeitg. Rp. 23. 249.
(Ref.) — 54) Weigmann, U. u. G. Zirn, lieber das
Verhalten der Cholerabacterien in Milch nnd Molkerei-
produetcn. Centralbl. Bact Farns. XV. S. 2Sfi. —
.>5) Welply. .T..1.. Crcameries and infeetii us di>ensc.s.

London. S. 2.". ])p. öC W ii t b r i eh . F.. Kim- iT.^.aehe
'1er (Jiäslerbildung Leim Kmmenthalcr KiLse. Berliner
Molkerfliwltg, 85. 57) Zehender, .1., Ueber Fett-
besümmangen in der Milch mittels (".ntrifugalkraft.
Cliem. Zeitg. 66. Sep. 18. — Rodet, Sur la .st.rili-

aatioo du lait Bev. d'byg. XYI. p. 1086.

Maosfeld (JSO) berichtet aber das Rcfractomctcr,

das von C. Z e i s s in Jena unter Mitvirkung von R.

Wollny constniirl ist. und welches im Wesentlich,-!!

aas zwei J'ri.smen besteht, zwischen welche einige

Tropfen des fllla^gen oder gesehmolzenen Fettes ge-

bracht werden. Die Prismen sind von einer Holzvor*

richtung umgeben, welch*- von Wasser durchströmt

wird, dessen Temperatur jeder/eii geregelt und an
einem Thermometer abgelesen werden kann. Durch
einen .•Spiegel gelangt der Lichtstrahl (Tages- oder

Lampenlicht) zu den Prismen und erleidet je nach der

Natur des zu untersuchenrlen Falles eine verschiedene

Ablenkung, wodurch die Grenslinie der totalen Re-
flexion eine Versi-bicbuni; i-rleidot, deren Lag,- an einer

in 100 Tb. getlicilten Microraetor&cala mittels eines

Oculars abgelesen wird.

Der ApfmA eignet sich sur raschen Erkennung
der unzweif. lh.aften echten l'n.bcn und zur Auswahl
der Tcrdiichtigen ; als solche -^ind Pr,;'bcn anzu.seheu.

welche bei 40 • C. eine ilefraction \oa mehr als

44 Sealentheilen zeigen.

Timpe (58) findet, da» durch .Milchsäurebacillen

in reiner Zaokerlösuog keine Säure gebildet wird, ebeo->

dass da« Wachsthum der Bacillen ein geringes vt,

Milchs.äure wird d.igegen schon bei .\nwesenheit \id

anurganischen Ammonsalzen aus Milchzucker getildct.

Bei der Gährung geben die basiseben Pboeplate m
sauere Phosphate über, da das Alkali der P'iüsphate

einen Theil der Milehs.Hure neutrali.sirt. Da dies Mib-h-

säurcfcrmcnt sehr cnipriodlich gegen freie Säure ist,

üo bildet sich bei Gegenwart von Neutnlisatfcwsmitteln

mehr Mileh-.äuri': nach eben dieser Richtung wirken die

Phosphate. Deshalb bild.-n sie in Milch oler Molken,

weil die Hälfte der Mincralbcsl.mde aus |i.is«scben Phos-

phaten bestdit, grössere Sioremengen in VerhiltDiss

zu anderen Nährlösungen, die ein solches Nentralisa-

tioiismittcl nicht enthalten. Bei .\nwesenheit vod

Casein nliein, als »tickstoülialiigem Näbrmaterial, bildet

Mirb überhaupt keine freie Sinre.

Xach Friis (11) liegt eine gro.s.se Wahrseheinlich-

keil dafür vor, dass die Tuben ul.'s,: in den kleineren

Beständen uul dem Lande bei weitem nicht so ausge-

breitet ist, als unter denen der giüsseren Höfe und in

den Schlempeställen von Kopenhagen und dessen Um-
gegend. .*^eine rntersuehuniren deuten darauf hin. dass

die ücfuhr bei der dänischen liaudclsmilch, sowohl mit

Rücksicht auf die tubereutöae Ansteekung, als audi

mit Rücksicht auf die verschiedenen Bacterien, welche

die Haltbarkeit der Mib li vcrringeni und sie in anderer

Weise schädlich machen, ganz besonders in der Um-
gegend der Stadt zu suchen ist Biie riemlieb be-

deutende Proeentzahl der untersuchten Proben von

Kopenhagener Handelsmilch hat sich in Bezug auf

Tuberculose als austcckuogsgefährlich erwiesen. Der

VerdBomingsgrad bat keinen nennenswertben Qnlluss

auf die Entwicklung der tuberculösen Processe gehabt,

indem diese in der kurzen Zeil von 44—46 Tagen eine

ebenso starke Entwicklung erreichten, wie man sie nach

Impfungen mit der oimwifiiititeii Milidi einer an Euter-

tubereulose leidenden Kuh lieobaehtet.

Die Erhebungen Neu mann 's (33) über die Ver-

sorgung der Qobemittelten Bev5lkerung Berlins mit

Kindirmilch beziehen sich auf den 0., N.O. and S.O.

Berlins 'hi^sonders die Luisenstadt) — in web'her Ge-

gend bekanntlich Ceutruu der höchsten .Sterblichkeit

liegen— und sind an poliklinischem Material gewonnen.

Fs ist In Berlin im Grossen und Ganzen für die be-

rüchtigten sommerliehi-n D.irnu^rkranVnnireM der Kind'-r

gleichgültig, ob die Milch frisch aus dem Kuhstall oder

aber aus dem Laden oder vom Milebwagen entnommen
winl. (.Der diätetische Werth der Mileh h.ängt in

erst, r Linie van dem tirad ihrer Verunreinigung ab."'

.S,ixhlct.) Verf. schlägt nun drei Wege vor, um «lic

Berliner MilehTerh&ltnisse zu bessern: die penonliche

Fiir><,rg,-, polizeiliche Anordnungen und besondere,

dem Fall angeme<ssene Wolilthätijrkeifs- Einrichtungen

können für sich oder gemeinsamen Wandel schaffen.

Da der Versuch, durch den Bezug der Kindermildi aus

Berliner Molkereien, welche zumal im Sommer zutiig-

lieh ist, die Gesundheit der Säuglinge zn schützen, ein

veigeblicher ist, erblickt er in dem Eingreifen der

Commune die einzige Möglichkeit, mit einem Sdilagc

die Sterbliehkeit Berlins eilieblidi vermindern in

Digitized by Google
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kduneo. Die Ck>ininune niüsstc selbst die Vursniguiig

der Uobenittelten mit Kinderaileh in di« Hand

nehmen, sei es, 'lass sie selbst als T'rclih-' Utiii auftritt,

sei es, dass sie indircct die bcdürftigeu Consiinicntea

mit billiger und guter „Kindermildt" rersorgt.

Garnier (18) fend eine geringe Herabmindernng

fies Fptt>;<"haltes. alu r k-Miif Veränderung im Wasser-

g' lialt der Milch voa Kübcu, welche soviel sie es ver-

trügeu nor mit Träbom nnd nebenher nnem kleinen

Zuaati Ton Tkvckenfntter (Ilen nnd Grummet) emSbrt

wurden.

Freemau (B). Der Pbilanthrupic von Nathau-

Straus verdankt KewTorit eine seiner nutzbringendsten

Anstalten, des Strausmilchdepot, welches die artnc Be-

v;>lkening der Stadt mit guti^v. rrth»r und sterilisirter

Milch versorgt. Die Pasteurisatio« l»ei 75" C. wurde

der Sterilintion bei IW C. vorgexogen, da sie ein

nahrhafteres und leicbter Ter<li i!:i')m-s Produet ergiebt.

kommt dnMiTlei Müeh zur Abgabe; Pa-stetirisirte. pa-

»teurisirte moditicirte (eine Mischung von Milch, \Va<>ser

und Mtlehnieker) nnd rohe Xileh, die 9. Sorte wird in

Sechsunzenflaschen nebst sterilisirtcn, M i 1-tück verab-

reicht und koiti't 1''., (^ents dio Fla>chc. Ivin kleiner

Einsatz ist für Flasche und Mundütüek einzu74Üiien,

der wieder eingetanecbt wird, das Hilehabgabeloeal

liegt am Fluss und dem Ufer entlang sind Zelte und

Sitze aulgestellt, damit die Mütter mit den Kleinen

sieb ausruhen und die reine Luft athmen können.

84,000 Flasoben wurden wibrend einer Saison ausge-

geben. 2500 pro Woche. .'» Personen incl. rn^sircr,

Putzfrau und Ausgeher besorgen die Anstalt. Die

techniscbe Arbeit der Pasteurisation wird von einem

einigen Hanne erledigt. Die Anstalt soll jetst auf

sechs De])ots erweitert w.Tdi-i:. da sieh iluu Wirksam"

keit als sehr segenbringend erwies.

Zu Eftiahmngayewuehen an TM««n, bei weleben

sterilisirte Milch verwendet werden sollte, erschien

Niemann (34) die von mancher Seite empfohlene

Naturamilcb aus Waren von vornherein sehr geeignet.

Bei der Analyse der Vilch fand er, dass sie nach SH«

roch. Kleine Proben derselben im Reagenzglas erhitit

fiirbten Bleipapierc dunktlKraun bis schwarz. Das

Vorkommen des 8U, beschränkte sich nicht auf einige

wenige Bfiehsen, in simmtliehen untersuehten BQehsen,

ca. 40 an der Zahl fand sich derselbe. Di'- Menge des

ii-tztrren wurde iiuantitativ in mehrrr-n Kiilli-n be-

stimmt, der Inhalt einer Büciise (ca. '600 ccm} enthielt

8—6 mg SHj. Die meisten Milehbfiehsen erwiesen sieb

als steril, in drei fanden sieh Keime, den n n >ti le

rntersuehiiiig noch aussteht. Von D! Meersehwi inehen.

die mit dieser iMilch gefüttert wurden, gingen 14 nach

8—6 Tagen au Grunde. Ob diese ffir Meersobweinohen

srhädliehen Eigenschaften der Naturamiich sich immer

linden oder ob dies vielleicht nur tiir die Milch einer

bestimmten Periode der Herstellung gilt, kann jetzt

nodi nidit gesagt weiden, ebenso wenig, ob für den

Menschen Knchthcil aus dem Genüsse erwächst.

IIi'Ssi- (20) fasst das Ri'sultat si-irnT L'ntiTsuehun-

über die Beziehungen zwischen Kuhmilch und Cholera-

badllen in folgenden SeUuasaatien snsammen:

1. Frische rohe Kuhmilch ist nicht nur k< ai Nähr-

boden fDr den OiolerabaeiUas, vielnehr geht letiterer

in ihr zu Gmnde.

2. Der Abtödtungsvorgang b<giiiiii in dem Augi-n-

blick, in dem die Cholerabacillen der Milch zugi-fügl

werden. & tet Hut ananaluMlos bei Zimmertemperatur

('l^-irto C.) binnen 18 Stunden, bei BrQttemperatur

binnen 6—8 Stunden beendet.

Hierbei ist es gloiehgültig. wie alt die der Mileh

sngefOgten Cboleraeultnrcn sind, in welchem Nährboden

sii- g<züi"ht'M wurdi-n. und ob mit den Bacillen Tbeilc

d<-s Nährbodens in die Milch gelangten.

Am längsten widerstanden der AbtSdtung — aus

naheliegenden Gründen — Abetrichklnmpen von Cholera-

.Agar Ag.arenltiif

3. Die Abtüdtuug ist unabhängig von dt m Säuro

gi^halt der Mildi und unabhängig von den Hüchkeimen

und deren Stoffwechselproductt-n. sie ist vielmehr als

eine Lehensäussening d'T leliendi-n Mileh anzusehen, die

mit dem Erhitzen der Milch (auf lÜO" C.) augenblicklieh

erlischt.

4. Lange, drei .Stunden und darüber, dem strömen

-

flen Dampfe au.sgesetzt gewesene Mileh ist ebenfalls

kein Nährboden für den Cbolerabacillus. Als l'rsach«'

bielron dürfte die mit der Dauer der Einwbkung dos

Dampfstromes zunehmende Sftnemng der Ifildi ansu-

spreebcn sei.

5. Kurze Zeit, bis l'/« Stunde, dem Dampfstrome

ansgesetxte Mileh ist Ttvfibergdiend ein guter Nähr-

boden für den Chob rabacillus.

Die nach einigen Tagen erfolgende Umkehr in das

Gcgentheil ist darauf xnriickzufabren , dass die Milch

unter dem Knflusse des Waehathums der C%olerabadllen

— bis zur Gerinnung des CaseVns — saui r wird.

Immerhin kann solche saure und geronnene Milch noch

wodMDlang eatwiekelungsHihige Cholerabacillen ent-

halten.

I.' tztere selbst er1.ihr< n in der säuernden und

sauren Milch eine autTalleade Veränderung ihrer Fonn.

Den vorstehend gesehilderten Thataachen wird im

Verkehr mit Kubmilch Reehnung zu tragen >. in. um-

somehr, als sieh die Kuhmilch dem Tvphusbacillus

gegenüber ganz ähnlich verhält, wie dem Choleraba-

eillus; insbesondere wird man die rohe Mili*b, die

höchstens vorübergehend als Träger, niemals aber ;iK

Nährboden für den Cholera- und Typhushaeillus in Be-

tracht kommen kann, gegenüber der gekochten Milch

für unverdiebtig zu halten habe.

In kleinen Portionon sterilisirte Kindermileh er-

-seheint bei kühler \ufliewahrung nnd bei Vermeidung

des Zurüekgiessens vuu Milchroten, wie in Rücksicht

auf ihren sebnellen Verbmuch und den luftdiehten Ver-

schluss der Flaschen gleichfalls unverdächtig.

Es bleibt fest/ustelleri . wie sieh die der sauren

Milch angepasstcn Cholerabacillen und die durch das

Waehsthnm der Cbolcrabaeillen sauer gewordene Mileh

selbst bei Infeetions- und Immunisirungsversuchen ver-

halten, und ob rohe Mileh, bezw. Buttermilch in

Cholerazoiten pruphylactisch uncl curativ zu verwen-

den ist.
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Nach deu Aogaben Klusemann's (26) hat du
aiiv ;;rHsspii Ff 'tkü <.'•!cbcn enseuRt'^ Frtt ciiif» intensiv

gelbe Farbe, bedeutende Festigkeit und eineu guten

Gesehmaek. Die atu kleineren Kägelehen hergestellte

Butter hat dagegen weiüsc Farbe, gering- Consistens

uii'l iiiiii'li r guf' ii <i(schinack. Je leichter eine Milrli

proccu lisch au grossen Fettkügciebcn ist, uni ao leichter

läast sie sieb entrabmeo und um so schneUer kann

solcher Rahm verbuttert verden. Mitbin genügt zur

Kiitralimuti<r einer Müeh mit vielen grossen F'-tt-

kUgelcheu eine niedrigere Temperatur und geringere

Centrifngalkraft als aar EotrahmaDg eioer Vildi mit

venig groä.sen Fettkügelchen. Auch Sebmela- und Er-

starninjispuiikt i>l l)ei ButterfetI aus (grossen l-'ett-

kügelcheu uiedriger als bei ButterfetI aus kleinen Fetl-

kfigelehen. Der Gebalt an üüditigeD Slnren ist be^

Butterfett aus grossen Fettkägelcheo hob«, demDach

der fiehall nn unli«slichen Fettsäuren gerinfSf als

bei Butterfett aus kleineren Fettkügelchen.

Sttttser (46) kritisfai bereits bestehende Hetbo-

dcn diT Milehsterilisiruiig. lindet das Verfahren von

Neuhaus, Gronwald und Oehlmann in Berlin /u

kostspielig für den aligemeinen (iebraucb, ebenso das

Veiüdurea von Popp und Becker in Frankftnrt. Die

hohen Verdienste des neuen So\h let'schen Sterili-

sirungsverfahrens crkenut der Verfasser au, bcniiiiigelt

Jedoch die Gummiscbeibe. aovie die Nothvendigkeit,

dass slmmtliehe sur Venrendung kommenden FtaaebMi

am Rande abijesehliffen sein müssen: Im Falle einer

Verletzung der äcbliiTfläcbea beim Keiuigen sitzen die

Gnmmisdieibon nieht mehr hiftdieht Der Verfasser

ersetct die Gummischeiben durch Gummikappen mit

Bunscnventil. wodurch es ermögUobt irird, jedwede

Flasche zu benutzen.

Flügge (ö) weist darauf hin, da.ss wir trotz der

entgegengesetxten Bdiauptungen der Fabrieanten steri-

irter Milch, über die Beziehungen zwischen den Darm-

erkrankongeu der Säuglinge und der Kuhmilch und deu

li^influss der i;tcrilisirung derselben auf jene Beziehun-

gen noeh sehr wenig orientirt sind. Er stellte sieh

drsshalb die Aufgab"-, diese rnsieherheit unseres bis-

herigen Wissens in Bezug auf die Milchsterilisirung

genauer danulegen und an der Hand neuer Unter-

sutsbungen und Expedmente wenigstena eine gewisse

Aufklärung Qber die richtigen Prineipien für die B -

handJung dw SüugUngsmilch zu geben. Die gelegcnt-

lidi in der Mileb voriUMumeaden Tuberkel-, Typbus-,

Cholera-. Diphtheriebacillen etc. sind leicht durch ein-

faches Pa'.teurisiri n (Erhitzen auf 70" während 80 Mi-

nuten) abzulüdtcu. Ungleich bedeutungsvoller ist die

Erregung der verschiedenen Verdauungskrankbeiten der

Säuglinge durch dir Kuhmilch. I.. ider ist die Untet"

.sucliung "1er .Vetiisln^ie dies'T Krankheiten mit grossen

Scbwierigkeitcu vcrknüpil. Diese kicbwierigkeitcu und

Hindemisse werden eingehend geschildert und aus ver-

schiedenen Tbatsachen. z. B. der nachgewiesenen zi it-

lieben Disposition in der Häufung' der KrkraJikuni,'< ii in

den Sommermonaten, der Scbluss gvzugeu, dass diejeuigeu

Hacierien, welche gerade bei bSbwer Tenq^entor ana-

giebig wuebem, toxinbildende Sapiophyten, die Erkran-

kuriL-Aii vernrsachen. Bish'-r fehlen aber sichere, auf

gros&e Zahlen ba^tirte Beweise für den Erfolg der Milch-

stecUisiiung gänslieh. In Berlin, Leipzig, Dresden und

Breslau hat, wie die von F. erbrachten .statistischen

Beletrf zei^njii. keine merkliche Abnahme der Darm-

kraukhcitcu der Säuglinge im Laufe der letzten Jahre

stattgefunden. Die Begeisterung für das „Sozhletkocben'

baatrt wesentlich auf den nicht n ^,nstrirbaren Erfah-

rungen der Aerzte und Mütter und dem allgemeinen

Eiudruek, den dieselben von der Wirkung der stehli-

sirten Milch gewonnen haben. Auch der Sebluai, daas

sich die krankh"-iterregenden Bacterien unter den-

jenigen befinden müssteu. welche nicht durch bIcB«4e.s

Aufkuchen, sondern erst durch ',4 stüadiges Erhitzen auf

100« getSdtet werden, ist, wie F. aeigt, bis jetst nieht

bewiesen. Es sind also neue, fortgesetxte Untersuchun-

gen nöthiiT. damit wir in dieser Frage zu einer klaren

Einsiclit gt'laiigeu. Erstens sind die Bacterien der Kub-

mil(di genauer darauf bin zu nntersueben, welebe Arten

durch ihr biologisches Verhalten und namentlich durch

Produetion von Toxinen Verdacht erregen, dass sie die

Danuerkraukuugen der Säuglinge verursachen. Zweitens

ist su untersuchen, waa unsere bisherigen Steiilisünnga-

verfahren gegenüber den etwa als verdächtig erkaniiti^n

Milchbacterien leisten und in welcher Weise die Ver-

ehren SU modificiren sind, um einen sidiaren Sehata

gegen jene Baetarien sn gewähren. Flügge be-

selireib* nun die wichtigsten Milchbacterien unter be-

sonderer Berücksichtigung der toxinbildcnden, und zwar

wurden nur soldie Bacterien beachtet, die nach kunem
Erbitten auf 95** noch entwickelungsfiUg waren, bei

80* erheblich be.s.ser wuchsen als bei "20", und weKhe

nach Einsaat in Milch diese äussurlich wenig verändern.

Alle Milehsäurebaeterien,die Pxotensarten, Bac.eo1i-Arten

u. A. waren also, da sie bei 95 « zu Gninde gehen, won

vornherein ausgeschlossen. Die rc.stirenden Arten lassen

äich unterscheiden in die obligat aneroben, die

Milch staikcT aersetaenden, mebt widerstandafihiga

Sporen bildMide Badllen und in ai'robe oder facul-

tativ ana-'-robe ßacilicn, welche der (inippe der sogen.

Ueu- uud Kartoffelbacilleu zuzuzahlen Mud und am
besten ah peptoniairende Milebbacterian be-

zeichnet werden.

Di"' ätiolr>^nselie Ziirückführung zahlreicher Darm-

erkrankuugvu des Säuglings auf die Anaeroben der

IGIeh ist deahalb kaum wahrsebeinlich, weil sie ent-

weder durch tieatankbildung oder durch rasche und auf-

fällige Verändcning der Milch den (Jeuuss derselben

unmöglich machen. Harmlos sind dieselben aber nicht.

Sehr verdächtig sind dagegen einige peptoniairende

Arten, von denen F. 12 beschreibt. Drei davon

erzengen bei Vprsiiehsthieren schwere Vergiftuugserschci-

uuugeu uud namentlich bei jungen Banden profuse,

»weilen tSdtlicbe Diarrhoen. Ansaer der Tbatsadie,

dass die Darreichung von Pepton selbsi h" i Krwachse-

nen Darmreizungen hervorruft, spricht auch dif iirzt-

licbe Erfalirung dafür, dass unt<:r deu pepiouisirendca

Milebbacterien solche sind, welche Daimkraakbeitcn
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venmaeben. (Carsten*« BeobaehtoDgen fiber die

Wirkung bitterar MUek in Henbner's Kioderboqpital in

Leipzig.)

Wir werden daher, da diese Bact«ricn nach dem

Koebeo lebendig bleiben, die Sterilisiiung so leiten

müssen, dass sie gegen die widerstaiulsfäliigon an.i'"-

roben und pcptonisircndeu Bactcrien Scimtz gewährt.

Naob Besprechung der verschiedenen jetzt üblichen

MilehsteiilisbiiDgsverfabreB kommt Plügge xa dem
."^rhlusse: dass <iii' Fl.Tschcnmilch, sn wie sie jetzt par-

tiell steriiisirt wird und »o wie der Handel mit der-

selben betrieben -wird, imbedingt so verwerfeD irt.

.'^icher aber zu thcucr ist die Sterilisirung in gcspann«

t« m Dampf hei 120" C. ,^ohli<-<isIich zcifjt F., dass es

mit Uilfe von einfachen „Kaaucuapparatcu" oder irdenen

KoebtSpftn mit dnrebloebtem Deckel bei Einbaitang

bestimmter Vorsichtsnia.s.sregeln möglich ist, auf ein-

fachere und billigere Wei?-' eine Mileh herzustellen,

deren Bacteriengcbalt nicht grösser ist aU in einer nach

SoxUet'a Vorsebrlft bebandelten Probe.

Zum Schlüsse bespricht P. die Untersuchungen,

velehe zunäch>;t auszuführen sind, um eine feste Rnsis

von Kenntnissen zu erlangen, auf welche sich unsere

propbjlaetisebeo Bestrebnngen gegenflber den Dam-
krankheiteri der Säuglinge besser stützen können, als

auf unser biahcrigeä, lüokeDhaftes Wissen.

e) Vegetabilische Nahrungsmittel.

1) Alessi, A., Erkennung einiger Safransurrogate.

Chem. Ztg. XVIII. Rep. 182. (Ret.) — 2) Asboth»
A. V., Methode zur TolUtäadigen Analyse der Knollen-
geiriiehse and die Zusammensetzung der Cctewayo-Kar-
toffisL Zeitsebr. Spiritu.sind IS03. XVI. 3) Der-
selbe, Nachweis von VrilaKehuti^en im llimlieeisnft.

f'hem. Ztg. XVIII. l-2Ti;. — 4} B ,i 1 1 an d et M asson,
Sterilisation du pain de uunition et du biscuit Ann.
d'hyg. Fevr. p. 115. — 8) Borntriger, Art*., Ueber
das Verhalten von neutralem und basischem Rleiacetat

gegen kohlensaures, sehwcfels.tures und phosphorsaures
Natrium in Vbwescnlioit von Zucker. Zeitiehr. f. angew.
Chem. S. 464. — 6) Derselbe, Ueber das Verhalten
vun neutralem und basisdt*essigsaurem Blei gegen
kohlensaures, schwefelsaures und pbospborsaures Na-
trium in Gegenwart von Invertzucker. Ebendas. S. .521.

7) Busse, Wrilthi'r. TelM-r (Ji würz'^. .\rb. aus d.

K. Gesundheitsamt. Bd. i). bü'J. - 8} Cohn, 11.,

Ueber Cacao als Nahrungsmittel. Zeitschr. f. angew.
Gbem. XX. S. 1. — 9) Filsinger, F.. Die Unter-
suchung der amerikanischen Ringäpfel. Chem. Zeitg.

XVTII. S, 12.^9. — 10) Hanausek. T. F., Ueber
einige gegenwdrtig im Wiener Handel vorkommende
trewürzfälschungen. Zeitschr. f. Nahr.-Hyg. u. W'aarenk.

VIII. S. 95. (VerC GonsUtirt, dass Piment durch Bei-
mengung mineraliseher Koble, PfefPer durch Bestand-
tbeilc der Pfefferfniehlsehale. ferner durch Gewebs-
bestandtheile der Fnichtspindcln, ilureh tJlivenkerne

und durch zerklein< rtes Tannenholz häufigen F il>ehungen

unterworfen ist.) — ll)lIefelmaQQ, Und., Bestimmung
des Snks in amerifauiisehen Apfelschnitten. Pharm.
Gentralbl. N. F. XV. S. 77. - 12) Hott er, E.. Be-
stimmung des Gerbstoffes in Obstsäften. Chem. Ztg.

XVIII. 1305. — 13) .lankau, L., Das Tabakrauchen
von Kranken und ßeconvalescenten. Zeitscbr. t Kranken-
pflege. No. 7. — 14) Klimont, J., SSur teebniseben
Analyse der ätherischen Oelc. riietn. 7(g 3.1. fi41.

37. 672. — 15) Krämer, Henry, Ueber die micro-

soopiMbe und «bemieche Prflfting tod Gewünntlken.

Ebendas. XVUI. Rep. 377.— ir>) Ku lisch, P.. Obst

analysen. Zeitschr. f. angew. Chemie. S. 148. — 17)

Kunis, A. W., Ueber den Klebergehalt und die Be-
stimmung der BackfHhigkeit des Mehles. Barr. Ind.

Gcwcrbeblatt. 1893. S. 473. (Verf. bestimmt die Back-

fibigkeit des MehKs nach seinem Wasseraufn.thmever-

mögen. Je mehr Wasser das Mehl bei der Teigbildung

aufzunehmen vermag, desto grösser ist seine Backfahig-

keit.) -- 18) Lenz, M., Bestimmung Her ätlieri.seheii

Oele. besonders in den Gewürznelken und in der Mus-
katblüthe. Apoth.-Ztg. No. 48. - 1'.» Lehmann,
K. B., Uygienisohe Untersuchungen über Mehl und Brot,

mit besonderer Berücksichtigung der gegenwärtig in

Dcutschl.ind üblichen Bn.tkost. IV. Theil : Ueber dif

hygienische Bedeutuni; dr> .'Säuregehaltes des Brotes.

Arch. f. Ilyg. Bd. XX. .'S. 1. -'u; D- r selbe, Hy-
gienische Studien über Mehl und Brot. Theil V: Bei-

träge zur phjrsicaHscben Besehaffenkeit des Brotes.

Ebendas. Bd. XXI. S. 215. - 21) Derselbe. Hy-
gienische Studien über Mehl und Brot. Theil VI: Ueber

ein direct aus den (i' trr:d> k(lrneni (nlini' .Meljlb'-rrituiig)

bergestelltes Brot (Patent Gelink). Ebendas. Bd. XXI.
S. 847. — 98) Lippmann, E. 0. t., ZudtemfÜnation
ebne Knocheiikitlib' Zeit.sebr. f. angew. Chem. S. 37G.
— 23; Nördli!ig< r, Hugo, Wie stark ranzig dürfen

Speiseöle sein, bevor sie zu (Jenusszwecken unbrauch-

bar sind? Ebendas. S. 79. — 24) I'arona, Emilio,

Tre casi di veneficio per Punghi. Giomale della Reale

Soc. ital. d igiene. Bd. XVI. — 25) Pritzkow, Blei-

Vergiftungen in Folge der Verwendung von geschmol-

zenem l'leizucker zum .Ausbessem von Mühlsteinen.

Zeitschr. f. Hyg. Bd. 17. S. Ifi5. - 26) .^pacth, E.,

Zur Untersuchung und Unterscheidung von Mehlsorten.

Zeitschr. f. angew. Chem. S. 294. ~ 28) Spiro, Georg,

Einige Untersuchungen über die physicalische BeschaflTen-

hcit des Brotes. Di.ssert. Wurzburg. 1893. — 29)

Spiegelhalder. Ernst, Einige Beiträge zur Kenntniss

der Brotverhältnisse in Franken. Dissert. Würzburg.
1898. — 30) Stein itz, Bicbard, Ein Beitrag zur Kennt-
niss der Meblbactcrien. Dissert. Rosenberg. — Sl)

Strauss. Herrn., Ueb<r eine durch bleihaltiges Mihi

erzeugte Massenerkraukung. Berl. klin. Wochcuschr.

No. 34. — 31a) TroTtski, Vitalite de quelques mi-

crobes patbogines sur le pain blanc ei Ic pain de seigle.

Wratsch. No. 8. p. 250. — 88) Toxieit^ des fiiines

rBucheln) cliez Ks animaut domestiques. .Tourn. des

conn. med. 12. avr. p. 120. — .S3) Uffelmann, C.

und .\. Börner, Die chemische Zusammensetzung der

Colanuss. Zeitschr. f. angew. Chemie. S. 710. — 34)
Villen, A. M., Asiatisches Brot. Chem. Centralbl. II.

S. Ifi2. — 3.')) Waldo. F. .f.. The snnitation of plaees

where foad is stored and prepared: bak<houses. .'^anit.

inst. London. T. XV. .\pnl. p. 21. Weibull.
Mats, Weitere Versuche über Fettbestimmuug im Brot.

Zeitschr. f. angew. Chem. S. 199. - 87) Wtttmack,
L.. .\nleitung zur Erkennung organischer und anorgani-

scher Beimengungen im Roggen- und Weizenmehl.
2. Aufl. Leipzig. 189:?. gr. 8. «U Ss. Mit W .\btd!d.

u. 2 Taf. — 38) Wolffin, A., Hygienische Studien

über Mehl und Brot Tkeil VL Areh. f. Hyg. Bd. XXI.
S. m

NSrdlinger (18) giebt an, dass der rkein. Be-

zirksven in der deutschen Gesellschaft f. ang. Chemie

den Säuregehalt als mit 1 pCt. zulässig erklärt hat.

Naeb seinen eigenen Untenucbungcn übersteigt

der durchschnittliche Säuregehalt bei deutseben Speise-

ölen 1 pCt. ganz bedeutend. So enthält z. B.

Speisc-Rübül durchschnittlich 1,19 pCt.

Mobnöl „ 1,98 «
Erdnus>M| , 1.94 >

Sesainül ^ 1,97 „
Olivenöl „ 1,69 »
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Ijippmaim (32) berichtet fibordasvoii Soxhlet
ein;;' fiilirS' Verfahn n. wolrhe> da.s alto Vcrfabrcii di r

ZucktrsäftiTi iniffUug niilt- Is hinu In nkohlf v> rdriiiigt.

Soxblet löst den vorgtri-inij{ti n Zucker aui uud ver-

setzt mit 0,1 pCt. einer Masao, die aus gleiehen

Tli. il. ii Hnlzx-lilrifni.-hl flOO für R Mk,^ m,d

schl<'muit<'Ui Kicselgubr (100 kg für 13 Mk.) ^)C^>tcb^

unter UmrObien. IHe Miachuug wird durch Filter-

prestaen gepumpt, auf dervn Tdchrm sioh alsbald die

cip'-iiUich'- filtrir- nde >'i"hich< hil'l- t. si> <lnss in.in nach

Kurzem völlig blaiikr uud .spitgilitdc Klärcu voa

65—70» Brix erbili

Ks ist Tbatsacb«-, vigt Jan kau (13), daas die

NenrenknwK'O, specicll di«! mit AinetioDellen Nerven»

kianldieit'ii Bt-haftoten, nui-h ineistciis Raucher sind.

Daravs läs&t sich ji*doch noch nicht »cbli«*9»eii, da»
der Tabakgniuss die einsige Aetioktgio fir diese Nerven-

krankheiten abgiebt. Ob wir es hier mit einem nur

nirotisirti'n Protoplasma zu (hun halv n — die Proti«-

pliiäina- und Giirt-isscompli-tt- passi n sich den verschie-

denen ESaftflssen an — oder ob attch andere Substanzen

in Wirkung tD-tcii, zur Zeit nieht bestimmt. Verf.

liat seihst zwei Falli Ixobnrhti't. wo durcli plötz!icli>'S

Unti-rlosseu des Kauchetis sich Ucrzcrächi inungen (Aus-

setien des Pulses, Palpitationeij), femer Unruhe und
besonders I nwillen geltend iiiailit.n. B'idf liidividm-n

waren Haueher von täjrlieh ä <j ("i^iarren nicht schwiTsti r

.*^orte. (Durch.schiattsg' lialt an Nicotin 0,8 g pro die.)

Durch Filtration des Rauchest, nieht aber wie seit-

her oft. r V. rsucht wurde durch l'räparation des Tabaks

wird 'laoh .tank au di-r ("igam- dir schädliclie Einfluss

auf den nicnsehlichi-n Organismus genommen : sie wird mit

steriliurter Watte versehen (Watteeinlag«-)« wodurch die

schädlichen .^toffe auf di r 1» tzli-n n zuriickblciben, wie

Thierversucht' und chi tnisi-ln L'iiti rsurluinppn ergehen

haben. .Sodaun ist es eine falsch«' uikd durch nichts

wie durch die Gewohnheit bewiesene Annahme, dass

das Raui'li' ti nach dem E^s(;ll am empfehlciiswerthcsti n

sei. Fitr Kranke und Keconvalescenten erscheinen

2—3 Stunden nach einer reichlichen Nahrungsaufnahme

als die be»tc Kauebzeit, ebenso die Zeit der pbyaio-

If^schen Temperatununahmc, also gegen Abend.

Strauss (31) berichtet über eine durch bleihaltiges

Mihi erzeujfie Massonerkrankiiiiy . deren Entstehen

hucbsl eigenartig war. Die Analyse des genossenen

Mehles und Brodcs ergab einen Gebalt von

Asebe Blei

Mi hi . . 1,50 pCt. 0,055 pCt
Hr.-d . . 1,56 „ O.OCS „

Dabei stellte sich die auffallende Thatsache berau»,

dass die Eauptaionge den Bleies nidit als metallisches

Blei» sondern in P'urm einer leicht lüvliehcn \' rbimlun^f.

eines Salzes VOriianden war, während Aonst fast immer

das Blei in schwer löslicher Form, als metallisches Pb
nachgewiesen wird. Es zeigte sieh in der Tbat, dass

die Ma"--' zur Ausfüllung der jfnibigen Vertiefungen

des MübUteius benutzt war, aus fajtt reinem Bleixucker

bestand. Sie enthielt nach der cfaeuisdien ünier-

suehung

5S,18 pCt. Blei

80,38 „ Essigsäuie

16,07 , Wasser
D.ÜT .. Tli.OMT'Ji

Spuren von Schwefelsäure.

Die hohe toxieologisebe Bedeutung, welche das

l'lumbum aceticum als Verunreinigung des Mehls in

den vfm .*^tr. beschriebenen P'Sllen hatte, wird erst klar,

wenn man einen Ueberscblag über das pro die bei den

sehwemrkrankten Familien aufgenommene Bldquantum
anstellt. Das Tagesquaatum an Hrod betligt für den

arbeifeijileii Erw.ichsenen nach Vnit 750 g. es wän-.'i

also darin bei einem (iebalt von 0,068 pCt., wie er

hier nachgewiesen wurde. 0,51 g Pb enthalten. Eine

Person würde deninnrh bei dieser Tagesration an Br^ d

ijerad" 'las der Maxiinaldosis pro die enteprechendo

(Quantum von 0,50 Pb. aceticum zu sich geoommen

haben, was bei woehenlaagem, ja mdirmonatliehem Ge-

brauch gewiss keine gleichgültige Sache ist.

Bai Inn (1 und Masson (4) tnarhton auf Veran-

lassung des Kriegsministers vicitache Uutersucbungen.

um feetauatellen, welehe Temperatur daa Gommisbrod

und Zwieback heim Backen doiebmadien, und ob durch

das Wasser eingeführte Keime ihre Lebensfähigkeit in

Brod und Zwieback trotz dem Backen behalten können.

DieVerff. fanden im Ofen beim BiraddesaeD eineTempemt

von 300", ungefähr 265 " beim Heratisn " b iiei; . nadl

85 Minuten Backzeit betrug die Temperatur im Inneni

des Bkodes 99—105* bei runden, 750 g aebveren

fooden, bei Biscuits 110 ^ — Zahlrdd» Teismli« mit

Aiissaaten von Krumen vrm Cnniinisbrod in alkalischen,

zuckerhaltigen uud neutralen Näbrsäften wurden an-

gestellt. Letztere erwiesen sieh nach 14tügigem Auf-

enthalt im Brutschrank als nicht getrübt. An i-.r.s ver-

hielt es sich mit Aussaaten von Hmd aus dem Laden

eines Civilbäckers, das mit Bierbefe gelheben war uud

nur sehr wenig Siure besaaa (0^50: 1000); von 10 Aus-

saaten trübten sidi 3. — Die mit Biscuitkmmen ge-

machten Aussaaten hlieb'-n, trotzdem der Teig kein-''

(iäbrung durchmacht und also sehr wenig sauer isU

ebenfalls steril. — bt nun aueb das Resultat der ünter^

suchungen ein sehr günstiges, so darf es dook nidit SU

der Annahme verführen, als ob mau auch unreines oder

contaminirtes Wasser zui Brodbereitung verwenden

dOrüB, da nidit lu veigessen ist, dass das Wasser nidit

bloss durch die lebenden Keime, welche es enthält,

srhädlich wirken kann; sind letztere auch durcli die

Warme zersUirt, so lassen sie doch ihre t'unctionspro-

dnete surSek, die Ptomaina s. B^ weldie dindi die

Hitze nicht aentSrt werden und Vergiftungen ver-

ursachen können.

Pritzkow (25) Iheilt mit, dass im Laufe der Monate

November und Deoember 1898 in der Giessen benadi-

Iiarteii OrtM'haft Lang-Gös eine .\nzahl von Personen

unter characteri-stischen Vergiftungserscbeinungen er-

krankten. Die Untersuchung des Wassers und dar in den

betreffimden Hauahaltni^ benfttsten emaiUirten Koch-

gesehirre ergab ein negatives Resultat Nun lenkte sich

der Verdacht auf das Mehl, welches alle Familien, io

denen Yergiftungserscheinungen vorgekommen waren,

ans ein und dendben Mühle beiofen baUen. Bs «o^
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dfu 11 Mehl- uud 4 brotprobeu uiitcriiuctit iiud in

7 Meiilo and 8 Bro^roben konnte dn mehr «der weniger

hoher (Jchalt an Blei uachgewicsen werden.

Eine Mehlprobe enthielt 0,055 pCt. Blei, eine Brnt-

probe 0,013 und eine andere 0,068 pCt. Blei. Ks konnte

femer fw1|ge§tellt «etden, daae in den Meblproben «in

in Wasser leicht lösliches Bleisalz enthalten war. End-

lieh ergab sich, dass bei einem Mühlstein (sog. Läufer)

die im Verlauf der Jahre entstandenen Vertiefungen mit

tut reinem Bleinicker ausgefSllt waren. Ob hier ab*

sichtlich oflcr iti Foln'> einer VerwiTliKeltin^ Bjcizucker

(statt dem gewöhnlich hierzu gebräuchlichen Alaun) zur

Audiaaitfnng dea IfOhlatainea verwandat wurde, muaa

dttreh die baraita Angeleitete geriditliehe Untersnehnng

ieatgestellt werden.

Lehmann (19) sucht dureli Au-inützuiiitrsversuche die

Frage zu lösen, ob die Ausnutzung mit dcut Öauregrad

dea eingefBfarten Brotes in Zusammenhang stellt. Ans

18 derartigen Versuchen, bei deneo 4 verschieden. ,
ge-

sunde, männliche Versuchspersonen je ca. .500 g rindeu-

freies Brot von bekannter Acidität neben ca. 450 g aus-

geaebnittenem Fleiaeb, 45 g Butter und */« 1 Bier er-

hielten, zieht L. folgende Schlüsse:

Saures Brot resp. stark saures Brot macht eine aus

Fleisch und Brot und etwaa Fett gemischte Nahrang

nicht nur nicht sehloebter. sondern sogar etwas besser

attSnOtsbar als wie sehwnrli s.'inres.

IMa beiaara Ausnützung bezieht sich sowohl auf die

Tzoekensubatans als auf den Stickstoff.

Als Gründe fOr diese unerwartete Thataache fuhrt

Her Autor eininnl ,m, ilass bei der länger dauernden

.saueren (iäbrung vielleicht Veränderungen stattfinden,

die sur Erleichterung der Resorption beitragen könnten.

Man könnte hier in erster Linie an eine Vorbereitung

der Eiweisskörpcr für die Verdauun«: d. im. n (Bildung

von Acidalbomioaten, vielleicht Albuiuuseu etc.), sodann

an ebe Terinderaag der Cellnloaebestandtheile. In

«weiter Linie weist L, darauf hin, dass bei seinen Ver-

snehen Oährungsprocesse im Darm, Hie Säure bilden,

offenbar keine oder nur eine sehr bescheidene Holle

geapielt haben, da die Additiit des Kothea jedesmal aehr

gering war, selbst wenn extrem snurc Brotaorten ver-

abreicht wurden. An der mangelnden sauren Kn(h

gäbrung bei den angestellten Versuchen lag es offenbar,

wenn die sauren Brote den Darm in normaler Weise

passirten und gut, ja vortrefflich ausgenützt wurden.

Trotzdem also bei Menschen, die schwarzes, saures

Brot als Hauptnahrung geuicssen, der Koth nicht

dianhSiaeh ist, was auf eine gute AusaOtaaag hinweist,

wie sowohl die Erfahrung als auch L.*s Ver.suche be-

weisen, so ist stark saures Brot, wenn es auch an sich

nicht als seblecbt ausnützbar beanstandet werden kann,

doch nurontereinsehrinkendeaBedingnngen empfbhlens«

Werth, da aus nr>eh nicht näher bekannten Gründen

für viele Personen saures Brot schlecht bekömmlich ist,

d. b. den Magen belästigt, zu Aufstossen reist, Blähungen

wemraaeht u. a. w. Deshalb darf wr Versorgung von

Wai.senhäusem, (Tefniipnenanstalten. Krank.nhäusem

etc., wo es sich um die Versoigiuig von nicht frei leben-

den, auf eine gewisse Bntihnmg awang^webe ange-
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wieseuen Menschen handelt, kein Brot, dessen Acidität

giSaaer ist als etwa 6—7cem Normalsiore in 100 g
Brot, verwendet werden.

1) Gcnu>smittel, Alcohul und uleohulischc

Oetrinke.

1) Alcohol and the health of the armv in ludia.

Brit med. p. 551, ref. Kev. d bjrg. XVL S. 1U14.
— 2) Amthor, C, Ucber die Bfsnmmung des Rohr-

zuckers in Würzen. Ztschr. f. Nahnmgsmitlelunters.

No. 7. — iVj Auhry, I.., Metallspähnc zur Bierklärung.

Ztschr. ges. Brauw. " N. F. .Wll. 155. — 4) Bersch,
J., Ueber die Bestimmung des Wcrthes von Cognac
mittelst der chemischen AnalTse. Ztschr. Nabr. Hyg.

Wa.ir.ük. VIII. •(.''». -
.^J Borntrager. .\rthur, I ciier

das Verhaltniss zwischen Ulycerin und Alcohol in Na-

turweinen. Ztscb. f. ang. Chemie. Ü. 13. — 6) Der-
selbe, AlcoholbestimmuDg im Weine durch Destilla-

tion und Ermittelung der Dichte des Destillates. Ebend.
S. 108. — 7; I)rrs' llie. Ist es n'.thig, fiir die Zucker-

titrirungen n.nii Ki iilini; dir niit liltie.ssi^^ .iusi;enillten

Weine von Blei zu befreien y Kliend. •.'.(•;. 8)

Derselbe, Würde sich mehr das kohlensaure or'er das

schwefelsaure Natrium empfehlen, wenn man nach der

Ausfällung von Wasser und Weinen mit Blciessig das

Blei vor di-n Fehlin|{-.Suhlet'schen Titriningen beseiti-

gi-n will? Kb.iid. .VJI. - ;> derselbe, Ueliei d i-

Beuiiillu'i.sung i\>:> Hediietionsvermögens von liivert-

zuckerliisungen dureh Stehenlassen oder Eindampfen
mit Bleizucker oder Bleiessie. Kbend. 579. — 10)

Derselbe, Ueber den Einfluss der Volumina der
durch BIiie>-ig und etwa spiiter nuch durch St>da oder
Glauhersalz hervorgerufenen Niederschläge a\if die Re-

sultat der Zuckerlitrirungen in Weinen vor und nach

der Inversionsprobe. Ebend. 568. — 11> Brendel,
C, Der Alcohol ein Völkergift. Vortrag, gr. 8. Mün-
ch.n — \2 Tetti. lini. S., M.ilaltie cd alterazioni

dei vuii. Milane, l.syrj. 8. löU pp. - 13) Dafert.
F. W., N.ihrsli.lTliedarf d.js C.ififeebaums. Landw. J.ilirh.

S7. — 1^ Delbrück, M., Der Eiofluss der GäbrfüJi-

rung auf die Haltbarkeit des Bieres. W. Br. XI. 756.
— 15) Kffrunt, .T.. ridur die chemischen Beding\in-

gen der Wirkung der Dia-^tase. Bull. Soc. chim. 3. 9.

151. " Ifi) Derselbe, Ueber die Bildung der Bern-

steinsäure und des Glyeerins bei der alcoholischen

Gibrung. Compt rend. CXIX. No. 1. 9}. — 17)

Derselbe. I'eluT den Eintluss der FlUOTVerliindungen

auf die Bierh.fe. Ibid. No.. 10. 47'J. — 18)Eliun. II.,

l'ebcr eine thcilweisc Zersetzung des Bieres, der Würze
und des Hopfens in Folge des Siedens und deren Be-

xiehnngen sur Kohlensaurcbestimmung und zum Nach-
weis der schwefeligeo Siure. Zeilschr. ges. Brauw.

N. F. XVII. fi7. — 19) Filsinger, .1.. Stärkebe-

stimmung in der I'resshcfT-. Chem. Ztg. Will. 742.

— 20) Fischer, E. u. W. L. Jennigs, Verbindungen

der Zuckerarten mit den mehrwerthigen Phenolen.

Berl. Ber. X.WU. 947. — 21) Glasenapp, IL,

Ueber eine Fehlerquelle bei der Bestimmung des Fusel-

öls nach dem Rösc'sehen Verfahren. Z< itsehr. Spiritind.

XVII. Ifi'J. 22) Derselbe. Ucber die I nzuverl.Lssig-

keit der sij^< nannten SohwofoUiurcprobe für den Nach-

weis und die BestiBmung von Fuselbcstandtheilen im
Spiritus. Ebend. 844. — SS) Hl es e,W., Studie über

die Isomaltose und die Amyh inc. W. Br. No. 1 u. 2.

— 24) Iiiiger, A., (it'rbsi..ffgehalt der Theeblätter.

Forschber. F^ebensmittel. Hyg., forens. Chemie. 1893.

I. 40. — 25) Hebert, A., &8men sommaire des boiK-

aons falsifi^es (vios, eidres etpoires, bi^res, eaux-de-vie

et li'iueurs. vinaigres). Paris. 1SJ)3. 12. 170 pp. —
26) Bilger, A., Das F'-tt der Samen der Katle-Irucht.

Forschber. Lebensmittel, Hyg., foren>. Chemie. I8'.t3.

I. 42. — 27) Jais, J. u. j. Fuchs, Untersuchungen

TOD Gersten und den daraus gewonnenen Halsen. Ztschr.
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I. gfs. Brauw. N. F. XVII. Ki:;. - 2«) .la.jiu t.

A. , Der Alkohol als (leniiss- uiul Arzneimittel, gr. S.

Basel. - Kissling, Ii., Beitrüge zur Kenntuiss
des Tabakrauches. Ardi. f. Hyg. Bd. XX. S. 211. — 80)
Derselbe, Dasselbe. Eben-l. H. ^. ^ ."il) Koppe, R.,

Das Alcohol.sicchthuni und die Kurzlebigkeit des mo-
dernen ML'n>oliengeschleehts. Lrv.-S. Moskau. 32)

Koteluikow, Leber übelriechenden Spiritus. Chcni.

Ztg. 1898. XVII. 139G. — 33) Kraus, K., Untersu-

chungen über die R^ifeverhültnis.si' der (iers<e. Ztschr.

ges. Brauw. N. F. XVII. 73. - M) Ku lisch, P..

ircwinming concentrirter Moste aus gefrorenen Trauben.
Forschlier. Lebensmittel. Hyg.. t'.in iis. Chem. 1. 216. —
85) D'M seltie, Ueber den Naehwi i> der Borsäure, ins-

bwondere in der Weinascbe. Ztacbr. L aog. Chemie.
S. 147. — 86) Ladame, Assistanee des aleooliques.

Le progns m-M. p. 94. — 37) Laer. II. von, Die
Beziehlingen des .'Sauerstoffs zur Ib fe. W. Br. No. 18.

35.'V HS) Ludwig. E.. Prüfung von Wein aufTheer-
farbstoffe. Cbem. Ztg. XVIII. Rep. 218. — 89)
Marandon de Montyel, E., Asiles de bnveors. Oax.

des hopit. p. 1001 .-1 1()'.'4. — 40) D i .-sf 1 1. e n , Du
n'ginic inti'rieur des .xsiles de buveurs. — 41) Mnr-
tius, W., Ersatz für Branntwein und andere st.irl

Getränke. Deutsch. Ver. gegen Miasbraucb geistiger

(retränke. — 48) Medieus, L., Hetboden der Unter-
suchung der Caffeesurrogate. Forschbcr. T.r-bensmittel,

Dyg., foreus. Chem. L 411. — 43) Michaelis, A.A.,
Hygiene des H.iuchens und der Tabak (Nicoiiana taba-

cum). 8. M. 1 Farbeodr. Leipzig. — 44) Moritz^
J., Kritisebe Besfnreehung des Matenals tat Weinstati-

stik für 1892. Arb. a. d. K. nesundheitsamt.\ Bd. V>,

S. 541. — 45) Munschc, A.. Die Bestimmung der

Stärke (Turch alcihnlische (lährung. W . Br. XL 473.

— 46) Ne>sler, J., Die Bereitung, Pflege und Unter-

sodiung des Weines, besonders för Winzer, Weinbänd«
ler und Wirthe. 6. Aufl. Stuttgart. 1898. gr. 8.

XTTT—470 Ss. M. 3r, ILd/.schn. — 47) l'aulisch, Ano-
malien und Vfrt"ilNi'!iuni,'r!i des Bieres vom sanit.itipolizei-

lichcn Staudpunkte. Cciitralbl. f. alig. Gesundheitspflege.

VIII. 48) Pilland, Henri, Qaelqnes oonsiderations

sar differenis ca.s d'intoxication satumine caoses par le

vernies des poteries communes. Paris. 1898. 8. fi6 pp. —
49) Pincttc .1.. Zur Beurth<ilung der Medicinal Siiss-

weine. Ztschr. angew. Clicm. 433. 15 7. — 50)

Polcnske, Eduard, Cognac-Exlract von Fr. W. Härtig,

Niederlössnits-Dresdeu. Arb. a. d. K. Gesdbtsamti
B. 9. S. 185. — 51) Derselbe, Gbemiscbe Unter-

imchung eiin r N«rdliHuser-Konibasis und einer Cognac-

cssenz. Ebenda^. S. VM. — .52) Prior, E., Die Be-

deutung des ÜMhr/uckergehaltcs der Malze und Wünen
fOr deren Beurtheiiung und für die Praxis. Bayer.

Bran-Jeum. IV. 49. — 58) Derselbe, Die Bedeutung
des Rohnuekergehaltes der Malze und der Würzen tiir

deren Beurtheihing und für die Praxis. Ebendaa. IV. .'lU.

— 54) Derselbe. Die Bestimmung des Säuregehalts

im Malze. Ebenda^. IV. 74.— 55) Beinke, Otto, Der
Maltosegebalt und die Verg^ibarkeit Toa Malzwfimn
und Maischen. Ztschr. Spiritind. 193. XVI. 18. - 5fi)

Schubert, C, Mais als Braumaterial. Allg. Ztschr.

f. Bierb. u. Malzf. XXIL 888. - .57) Schultz-
Scbultzenstein, C, Versuche über den Einfluss von
CalFee- nnd Theeabkoefanogen auf kOnsttiebe Ver-
dauung. Ztschr. phys. Cem. 1898. XVIII. - 58)

Sherpe, R.. Die Zniammensetzung einiger Kunstsüss-

wi-iu'-. Ztschr. f. ang. Clienii". '".40. — 59) Smith.
Welche Stellung sollen wir Aerzte der Alcoholfragc

gei^ttber einnehmen? Allg. Zeitselir. f. Psychiatrie u.

psych.-gericbtl. Medicin. Bd. 51.H. 1. — flO)?nell,K
,

Ucbcrdie gesundheitl. Nachtheile des .\lcoholniissbrauehes

und gestindli' it.^iinlizeiliche Maa.-.sri'gi-lii drij^'i-j^'i ii.

Deutsche Viert< ljahrschr. f. öffentliche (ksundhoitsplkgc.
Bd. XXVI. — CA) Sorel, E., Anpassung der Alcohol-

hefe an das Wachsthum in Flüssigkeiten, trelobe Fluss-
sHwe entbaltea. Compt. rend. CXVUL858.— VSi Strüm-

pell, A. V., lieber die Alcoholfrag« vom ärztlichen

Standpunkt, g. 8. Leipzig. Vogst — 68) Stutzer, A..

Missbräucbe bei der HerstelloDg Ton gebranntem Caffce.

Ktsdir. f. ang. Cbem. 802. — 64) Taylor, W., Easy
Lessons on .\l<Mhn! ,uid it^ Effects on Body .and .Mii.i.

London. Church ul Kn^'l.md Temperance Societj-. 1893.
er. — 6.5) Tri Hieb. H., Ueber Kalzcaffee und Caffee-

surrogate. Ztschr. L ang. Chemie. S. 806. — 66)
Derselbe, Brennen TonCaffse. Ebendas. S. 850.— 67)
Derselbe. Die Manipulationen am gebrannten Caffee.

Ebend.as. .^21 u. .3.50. — 68) Weh b erg. H., Die Er-
l'iMiiig der .Meiischbeit vom Fluche des Alcohols.

gr. 8. N. uwied, — CD) Windisch, Karl, Die Unter-
suchung van Tralles über die speeiüsebea ÖewidMe
der Alcohol-Wasserroisebangen. Arb. a. d. K. Oeadhtit-

amte. 9. B. S. 1.

Nach den Untersuchungen Hilgcr's (24' besteht

das Fett der Caffecbohne aus den Glycerinestem der

Oelsüure als Hanptbestandtheil «od ItMnereo Meofea
der tilycerinester der Palmitin- und StearinsHur -. Ausser-

dem ist etwas freie Oi lsäure vorhanden. Das rein«-

Fett ist bei gewöhnlicher Temperatur flüssig, vou gelber

Farbe und sobwaeh sauerer Beaetion, nnd entbilt kein

CholestsriD.

Nach .S c h u 1 1 z - S c h u 1 1 z e n s t c i n's (57) Ver-uchen

ist ersichtlich, diiss Tbcc- uud Caffeeauszüge die künst-

liebe Pepsioverdannog bedeutend mlaagsameD. l'/sg

Hühucreiwei.ss mit ccm Pepsinsalzsäure wurden mit

10 ccm Theo- oder Caffeeabkochung und zum Vergleich*^

mit 10 ccm Wasser auf 88" C. constant erhalten. Nach

8 Stnodeo waren verdaut:

1. Tbeeabkoebung 68,66 2 Eiw^
«4.67 3 .

8. Kaffiseabkoehung 61,84 8 ,
61.24 2

3, W asser 93,34 2 „

91,88 8

Die höheren englischen Ofliziere in Indien sind ein-

.stimmig iu ihrer Befürwortung der Abstioeni veu al-

cobolbaltigen Getrinkw. Cteneral Celletle iteUte ft^
dass Daeh den in Indien gemachten Eriahrungem die

Strafi n auf ein Hundertstel und Erkrankungen auf ein

Zehntel bei Temperenzlern reducirt würden. In den

indiscben SpitiUern kamen 5pCt Temperensler and

10,4 pCt. Nichttemperenzler zur Anfliahmc. Leidite

Vergeben treffen 1,75 pCt. auf ersten, 6,7 pCt anf

letztere.

Gegen den Aleobolmissbraueh enebtet So eil (60)

folgende gcsundheitspolizt il-i in n M la^sregeln für zweck-

mässig; Eine Verminderung der Zalil der Branntwcin-

vcrkautsstellcu ist durch strenge Prüfung der Persönlich-

keit des Wirtbes, der Beseb^nbeit des Loeals und

des Bedürftiisses auzu.streben.

Erbiubniss zum Branntweinausschank uhd -Verkä lt

wird nur auf Widerruf crtheiit; Branuiweiuauitscbank

und Kldoverkauf dnd seitlieh an besdirink«B und

streng von dem Kleinhandel mit anderen Waaren in

trennen. Wirt!i.\ welche desi Alcoholmissbrauch be-

günstigen, und geistesgesunde Personen, welche sich

SIbntlieh in betruakenem Zustande leigan, werden be-

straft. Trunksüchtige dagegen in Trinkerasylen unter-

gebracht, welche unter ärztlicher Leitung und staat-

licher .Aufsicht stehen. Bei der Aetiologie der AlcoLvl-

Digitized by Google



EMMBRIOH, OKSITMDHBITSPFLIOfl XJHD OBBRTRAaBARB THIBRCRANKRBITBII. 571

erkrankuDg bat nach Verf.'ä Auäfiihningen auch der lie-

halt d«r Getrinke an FuselSl daigen Einllusa.

DagegtD lassen sich geBnodheitspolizeiliche Maa^s-

reffcln sehr Icieht anwenden. Das Fuseliii ist durch

Zusatz von ainmoniacaliseber Sitbernitratlüsuug und

einiger IVopfen Natronlange in der K&lte oder durch

das Kose - Stutzer - Rcitmair'schc Vorfahren nachzu-

vei.sen. (Quantitativ iässt sich der Fuaelgdutlt nach

der capiUarimfctrischen Methode von J. Traube be»

stimmen.

.'^pirituosi^n. yrelche iiher einen gewissen Procont-

üatz, etva 0,10 bi.s 0.15 pCt., Fusel enthalten, .sollten

zum Consam nicht tugelassen werden. Durch polizei-

liehe Controll« der tnm Yerkanf gestellten geistigen

rM^trHnke und Bcslrafuiig flrr VorkHnfpr von s1;irk>r

fuselbaltigem Schnaps liesse sich Reinheit der Spirituosen

hwb^Blmii. Dieses Vorgehen wSre nicht m rigoros,

weil Ttmiittelst der fractionirten Destillation ein Spiritus

gewonnen werden kann, der nur Spuren Ton Fusel

enth.Tll.

Etwas zu weitgeltend ist die Behauptung Smitb's

(59) i^eine flberwSltigende Menge von Aleobolvergiftongen

Inssen sich direct auf dir är/.tliclK- Verordnung zurück-

führen". Ferner tadelt Smith die Verabreichung von

Alcobol in Krankenhäusern; er warnt vor der sog. pro-

phflaetisehen Yerabreiehung von Aleohol an eingelieferte

Polatoren. wodurch mnnrhmal erst < in Drliriuni zum

Ausbruch kommt. „Abstinenz-Delirien oder sonst irgend

welebe pathologischen Abstinens • Erscheinungen giebt

es oiebt,*

Eine grosse Reihe nervöser Rrseheinungen sind al-

eoiioli-cher Xatur; von schweren Trinkern stammen

l'>ychopathcn, von massigen Ncnropatben, diesen darf

also vor allen Dingen ein Agens nicht zugeführt werden,

das allriii -iii"n solche Erkn!ikaüi:rn hervorrufen kann.

Ausserdem wäre in der Einführung der Temperenz in

die Anstalten, von deren Möglichkeit Smith in - seiner

eigenen Anstalt sich überzeugt zu haben meint, ein er-

ziehcriseln's Mi^ment für das Publicum ge-r' b''n, das die

grosse Annehmlichkeit eines Lebens ohne Alcohoi kenneu

lernen könnte.

Die Autorität nber, die .Abstinenz durchzufähreo,

kann nur der haben, der dieselbe selbst einhält, des-

halb sollen die Aerzte in enttcr Linie selbst sich vom

Trinken aller aleoholischen Getiiake firei halten. Aach

aus rein tactischcn Gründen sollte der Arzt selber Ab-

stinent sein. Die M,»s-.igkeitsh«iwegiing hat in Deutsch-

laad deshalb wenig Boden gefunden, weil sie einerseits

vielfach von Lenten in Bewegung gesetst wurde, denen

die nöthige wissenschaftliche Autorität fehlte und die

deshalb in den Ruf, Fanatiker zu sein, kommen, an-

dererseits, weil eine Menge Leute ihren Mässigkeitsver-

einsbeltrag gewissermassen als Primie sahlten, um ge-

gen eine falsche AuEFassung ihp-r ' ip-neii rnmässigkcit

versichert zu sein. Dem Arzt obliegt es also, durch

eigenes Beispiel und Belehrung nach aussen dts Ab-

stinenx vra allen aleoholischen Getiriaken su fSrdem

und jede Gelegenheit wahrzunehmen, diese Stellung auch

den TrinkuDsitten der Uesellscbaft gegenüber zu be-

grOnden und aufrecht su erhalten. (Auch Kraepelin

glaubt, dass bei ps} chopathiscben Zuständen nur durch

die totale Abstinens etwas su erreichen sei, wShrend

nach Kirn jtraetisch mehr t riTM h! wird, wenn man
vorlaufig eine massige Alei>holab-.tin' iiz rrslrrbi.

Kissling (29) kritisirt eine Arbeit von .-\belcs

und Pasehkis Aber die Renntniss des Tabaknuiches.

Was sunaebst die Aufilodung des nicht giftigen Kdilen«

wasser-tolTes belrifft. so liandelt es sieh hier nur um
eine Wiederauffindung; dennK. hat schon vor 11 Jahren

bierOber einige kurze Mittheilungen veröffentticht, eben-

so Ober den .Xicdingehalt des Cigarrenraiii hi-^ die Sütjte

aufgestellt, (las-- die Picolinbasm in relati\ gerine>'r

Menge int Tabakraucbe enthalten seien, dass sich da-

gegen der Nicotingchalt des letsteren als ein unerwartet

hoher erweise, und dass der durch den Vcrbrennungs-

process zerstörte Thcil des in einer Cigarre enthaltenen

Nicotins relativ gering sei, endlich, dass die relative

Nieotinmenge, welebe aus einer Cigaxre in den Rauch

fibergellt, in erster I.inii' vnn der Grösse des nicht ver-

rauchten Cigarrenendes abhänge. Diese Sätze werden

durch die Ergebnisse umfangreicher Versuchsreihen und

xabtaeieher gutstimmender Analysen gestOtst. Verf

will daher seine .""ätze, den il ' h recht schwach ge-

stützten Befunden Abeles und Pasehkis gegenüber,

solange aufrecht balteo, bis der Nachweis gerührt ist,

dass unter den hier in Frage kommenden Verhiltnisaen,

also bei dem als ,.Cigarr'Mirau<'heii" zu bez' ii !ii! enden

Vorgänge, erheblichere Pyridiumengen im Tabakraucbe

enthalten sind.

8. Aasteckende Krankheiten,

a) Allgemeines.

I) Anders, Howard S., Prophylaxis in Churches
needed by thc adaptiou of individual Communion
chaluLS er cups. — '2) Arnaud. Ld., Le p»''lerinage

de la -Mecque. Kev. d hyg. F. -Wl. p. 6. — 8)

Bachmann, Franz, Was ist Krankheit und wie heilen

wir? ffin Versuch, unsere empirisehen Heilmetiioden

wissenschaftlich zu brgründ'-n. B' rlin. gr. S. XVIII.

141 .'»s. — 4) Behring. Die Bekämpfung der Infec-

tionskrankhciten. Leipzig. Mit 14 Abb. u. 3 Tafeln. —
5) Derselbe, Das neue Diphtheriemittel. Berlin, gr. d.

47 Ss. — 6) Derselbe, Gesammelte Abhandlungen
zur ätiülngischen Therapie vi>n ansteckenden Krank-
hiuen. Leipzig, 1893. gr. 8. lA'Xl. 3r,6 Ss. Mit
4tj Tal. - 7) Belfanti, Propagaliou of dipbtherical

virus. Rif. med. 28. march. anal, in the Brit. med.
5. Mai. — 8) Bentlejr, J. M. B., Beri-Beri: Its Etio-

log)", Symptoms, Treatment and Pathologie. London.

1803. 8. 252 pp. — 9) B.T),'mann, .1.. Hin neuer

Vorschlag zur Prophylaxe gey;en Diphtherie. (S.-.\.)

gr. 8. Berlin. — 10) Cbarriu. Les agents atmosphe-

nques et les maladies infectueu.ses. Rev. dh>g. XVI.

p. 97. — 11) Corral v Maira, M.. Las enfermeda ies

iufeeciosas. Madrid 1893. 8, 32 pp. — 12) Creighton.
Charles. .\ Ilistory of Epidernies in Britain. Vol. II:

From tlie Extinetion of Plague to the Prcsenl Time.

London. 8. XU. 8.S3 pp. — 13) Delamare, M.,

Precis de prophylaxie ^atique. 8. Paris. — 18a)
Dujardin-Beaumetz et Dnbief, Rapport sur deuz
epidernies semblant avoir et-' di'tcrmine^s par dcS pep-
niches. Conseil d hy^^iene de la Snne. Paris. 189S.
— 14) Engel Bey, Franz, Die Influenza>Epidemie in

Aegypten im, Winter 1889/90. Nach gesammelten ärzt-

liehoi und anderen Berichten; nebst dnem Anhange
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über: Die Inflaens»-Epidcinie ebendaselbst im Winter
T>-2. Btrün. 1893. i^r. 4. 49 Ss. Mit 8 Tab u.

rurvriitafflii. — 1."») Kpid' inii- in a ])u!»liii luuatic

;wyluni Mip]iosf.d outhrcnk nf bcri-biri. Hrit. med.

p. 767 et 836. — 16) £scherich, Theodor, Aetiologie

und Pathogenese der epidemischen Diphtherie. I. Der
Diphtherirbacillus. Wien. gr. 8. Xl- 292 Ss. Mit

2 Taf. und Holzschn. — 17) Feroci, .Antonio. Ij.i

pesto bubonii'.i in nr; mi 'iio i-vo c ncl 1630.

Notizie tolte da docunuijü inedite. I'isa. IS'.Kl 8.

'20h pp. — 18) FtMilard, H., Lc traitcment 'Ivs

T.ii^rieux ä Paris. Hev. dhyg. XVI. p. 510. - 19)

Fi lato V. N., Vorl" siingcn libcr acute Infcctionskrank-

heilcii im Kiti'l. '.altiT. In la. 10 Lief. Wien. 20)

Finkelnburg, Kud.. riUersuchung ixher die AvlS'

bn^tung und Frequenz der Krebserkrankungeu im
preussischen Staate mit besonderer BerüclKsicbtigung

der Rheinprorinz. Centralbl. für allg. Gesundheitspflege.

.Xlll. ".'I) Fliigjje, C. Die Verbreitungsweise licr

Diphthi-n-- mit ^pccieller Bcriieksirhtigung des Vit-

lialtcns d.r Diphtherie in Breslau. Zeitschr. für Hvg.

ad. 17. S. 401. (An anderer Stelle referirt.) — 22)

FriedlSnder, L.. Das Heilsemm und die moderne
Diphtheriebchaiidlmig. Rriliii. '2'^) Friedrich,
Paul L.. Die luflueiiza-Epidemie de.s Wiriti-rs 188!) 90
im deutschen Reiche. Arb. a. d. K. Gesundheitsamt.

Hd. 9. S. 199. — 24) Fürst, LiriaSt Gmndsiige einer

^rstcmat^!»ehen Diphtherie-Prophylaxis. Bd. VIlI. H. €
der klinisch. Zeit- und .'^treitfr.igen. Wien. gr. 8. 37 ?s.

— 25) Ganiner. Ernest F.. Influenza i'-ii« ealledj -.

epidemie pancreatilis. Louil^n. ISSt.'t. S. lt'> pp.

26) Gibert (du Uävre), Im d«claratioo oblieatuire

des maladies oontagieuses. La Nonnandie m^d. IS. Fev.

p. fil. — 27) Goldschmidt . J.. I. i l' pre. Paris. .Soc.

ri'edil. scientif. 8. avec lU pl. photograph. — 28) (iutt-

.stein. \. and ('. L. .Sehleich, Imniunitüt, Infections-

tbcorien und Diphtherie-Serum. Berlin, gr. 8. G9 S$.

— 29) <irant Sutton, H., Diphtherie and its Coosa*
lion. .San. Ree. p. 440. — 30) He n sei, .lul.. Wie ent-

stehen die Bacillen (Bacterien)? Wie schützen wir

uns gegen die AnsteckungV Wurin bi steht Kn-bs?
— Woher kommt die Klauenseuche? Berlin, gr. 8.

14 Ss. — 31) Hoor, Karl, Prophylaxe und Beseitigung

des Trachoms in der Ii. k. dsterr.-ungar. Armee. Wien.

1898. 8. 76 Ss. — 32) Hörne. Thom.is, Report to the

Looal Go\ernni' Iii Hi>nrd im .'^«•arlatina Prevalenee in

the Uucknalt Torkanl l rban Sanitary Distriet: and i>n

,\dniinistration by the 8anitary .\iilliority. London. —
S8) Hüppe, FenL, lieber die Ursachen der Gährungen
und Infseeoialnoltheiten und deren Besiehnngen xnm
(.'ausalproblem Ond XOr Encrgi tik. V<»rtrag. Berlin. 1893.

gr. S. .52 Ss. — 34) Jenner, .Sir W., Leclures and
Kssays «m fevers and diphtheria; 1849 to 1879. London.

1898. 8. 574 pp. —85) Kauffmann, Wilhelm, Unter-
.saehungen Ober Angina und Diphtherie. Inaugtiral-

I)iss.-rtatii.!i. Mrrlin. 1893. 8. ',() S«. ISO) Kelseh,
De la phcunionie au point de vue i pidemiolugique. Rev.

d'hyg, et d. p. s. 1803. p. 879 und 987. — 37)

KeUcb, A., Tratte des maladies ^pid^iqaes. Tome 1.*,

Paris. 8. avec tracia. — 38) Derselbe, Trait^ de«
maladies epicletniquei. — Fii il'^iric et patbofteie des

maladies infeetieuses. — Tome 1. .').'i8 pp. Paris. —
89) Kitasato, S.^ Prcliminary nntiec of the bacilliis

of bubonic plague. Honkong. 11 pp. — 40) Korösi,
Josef, Stamtik der infeetiösen Erkrankungen in den
Jahren 1889 bis 1891 in Budape st und Untersuchung
des Einflusses der Witterung. Berlin. I.'x.-S. 111 .Ss.

Mit Tafeln. 41) Derselbe, l eler den Zusammen-
hang /.wischen Armutb und iofectiöseu Krankheiten und
über die Methode der Intensitatsrechnung. — 4!)
Xorotncff, Alexis, Sporozoen als Krankheitsfrreger.

1. Heft. Untersnehunpen übi r den rarasiti-.rMUs des

'.'.•ireini.uis < lÜKtpali.iM ],tialii> r.in.-i.Miiiatosus). Berlin.

1893. gr. 4. Vl-aads. Mit 4 Tafeln in Farbendruck.
— 48) Kossei, H., Die Behandlung der Diphtherie

mit Behring's Heilsemm. Berlin. — 44) Kasnexov.
.1. Ch. und F. !. II '-rr mann, Influenza. Eine gi

-

sehichtliehe und klinische Studie. Nach dem Russ.

bearbeitet von .1. V. Drozda. Wien. gr. 8. V- 105 Ss.

— 45) La declaration des maladies oontagieuses. Gaz.

bebdom. de nM. et de ehir. p. 888. — &) Landau,
R., Zur Geschichte des Diphtherie-Heilserums Behring's.

Eine zusammenfassende ."^tudie. München, gr. S. 23 Ss.

l'ia: I.edoux • Lebard, De raction de la lumiere

HUT le bacille dipbtberiuue. Arcb. de med. exprnm.

V. 1. Nov. 1898. p. 779. — 47) Low, R. Bruce, Re-

port to the Local Govenment Board on an Outbreak
of Anomalous Illness eharacteriscd chiefly by Bronrho-

Fneumonia and J-mpi: Thr^at in ihr Parisli "f Laxli'-ld

(Suffolk). l.ond'U. - 48, .Montanari. Luigi. Cenni

e eonsidera/iijiii su di una cpidemia di mcniogite

cerebro-spinale dominata in foggia ed in diveni paesi

dclla provincia e fra militari durante il 1* Semestre
ISUH, e.iu aleiini rapporti relativi a precedenti ideu-

liehe epidemie. Giornale della Reale soc. ital. d'Igiene.

Bd. 16. — 49) Martial, Louis, ContribuUon ä retade

de la patbog^nie et du traitement du titaaos.

Paris. 1898. 8. 84 pp. - 50) Kerensky, Be-
merkungen über .N.ilur und Behandlung des afric*-

nischeu Malarialieb. rs. Berlin. 1893. gr. 8. 8 Ss. —
51)Monmene u, J.,l,a> enfermedades infecciosas en Madrid.

Rirista di Hedicina. Madrid. 8. — 52) Nepveu, Parasites

dans le eancer. Paris, gr. 8. 15 pp. — 58) Parsons,
Fr., Further report and papcrs on epidemie influenza

188!»— 1892, with an uilrudueliou by the medical oflicer

of tbo local (loveniment board. London. 18'.t3. - 54)

P lange, W., Die Infectionskrankheiten, ihre Entstehung,

ihr Wesen und ihre Bekämpfung. Für Aente n. Ver^
valtungsbeamte. R'>rlin. gr. 8. VIII. 104 Ss. -

55) Hank in, William, Epidemie jaundiee. Brit. ined.

p. 1122. — .5fi) Rattone, G., Dei microorgauisrai, em
speciale riguardo alla etiologia e protila-ssi dclle mabitie

infettive. Parte II: Infezione; immunita: profihvssi g---

ncrale ddle malatHe infettive; desinfezione. Torino.

8. 222 pp, 57) Derselbe, Dasselbe. Parte I:

Etiologia, gencralitä dei microorgariisnii, prodotti dal

loro ricambio materiale. Torino. S. 228 pp. — 58)

Ravner. Hugh, Notes on the diseases of M.\shoualand.

The San. Ree. 1893. p. 20. — 59) Reger, Grapbiaehe

Darstellungen der Weiterverbreitung verschiedener con-

tagi' -t r Infeetiouskrankiicilen Wi' sl>aden. 189.'?. ^:r. 8.

Iii Ss. mit 2 T.if. — 60) Reich, Edward. Studien iib-

r

die 1 pideiui-.chen Krankheiten und deren Verhütung.

Leipsig. 1893. gr. 8. 897 Ss. — 61) Derselbe,
Wie man der Diphtheritis vorbeugt. Amsterdam. 18.

12 Ss. — 62) Ritsch' r, . Diphtheritis. Eine Be-

lehrung für Eltern. Wien. S. 15 Ss. mit 2 Fig. —
63) de Roaldes, \. W., The differential diagno.sis

betweeu diphtheria and other diphtheroid (pseudo-mem-

branous) inflammations of the upper air-pa.<i9ages ean
only be positively established in doubtful cases by the

presence of the Klebs- Loeffler baeillus. New Orleans.

S. 7 pp. — 64) Roger, Williaui-«. Is eancer contagious.

Cancer bouses and tbeir victims, bj d'Arcy Power,

Alex Scott, Wrigfat Baker, Will. Hardman. Brii med.
Mai-junc. p. 11.58. 1240. 1302. 1.358. — CVi Ruffer.
Recent researches on prutozna and diseaM'. Brit. med.

.loum. 14. Öct. 1893. — 66) Schlossmann. A.,

Diphterie und Diphtherie - Bacillus. Wien. 84 Ss. —
67) Sehüssler, Das Heilseram tmd die' Diphtheritis-

Hrhandinng. Oldenburg. 8. 15 .Ss. — 68) Siegel,

Die Mundseuche d''s Menschen und Maul- und Klauen-

seuche des Rindes. Berlin, klin. Wni lniisi-lir. S. 400.

— 69) Solbrig, Ueber die Prophybaxis der Diphtheritis

vom saoititspomeiHdien Standpunct, Vii rtel.iahrsschr.

f. jreriehtl. Medic 4. — 70) Tezenas du Monteel,
IL. t'Miitributimi a l'^tude de la diphth.'rie. Di;i;;nostic

et .'ti'dojjie. L}nn. 4. "G pp. - 71; Tliary.

Epixootie de pneuuo • enterite iofectieusc ä Bcauval.

Ree. de vaü. 15. Juli 1898. p. 401. — 72)
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TIw plague in Hongkong. Brit. med. 8. Sept. p. 539.— 78) Dasselbe. Ibid p. 1.3S8. — 74) Tiirler, IL.

Die Pest im Oberlando im Jahre 1669. Bern. 1893.

8. 28 Ss. — 75) Yallin, E., L'arr.-te sur la d.-cla-

ration oblintein de« maladies ^pidemiques. Rer.
d'hy^. T. XVI. No. 1. p. 1. — 76) Wallstein,
Ludw.. Das Ilcilscruni und dit^ modfino Rrlinndlung der

Diphtherieihuorie. tiemeinverständlich dargcst. Berlin,

fr. 8. 32 Ss. — 77) Wilbrand, H. A., Saenger
und A. Staelia, Untersuchungen flWr aiae Conjoacti*
Titis-Epidemi«. Hamborg, gr. 8. S6 St. mit 9 Abbfld.
u. I Taf. — 78) Wolffberg. Die Kühr in Tilsit. 1893.

Centralbl. f. allgem. Gesnndheit<.p(1cgi'. XIII. Bd. —
79) Wutzdorf, Dii- Fnllut-nza- EpidL-mie ISlU ;J2 im
Deataeben Aeicbe. Arbeit aus dem kais. Gesondbeits-
ante. Bd. IX. & 414.

Anders (1) weist nachdrücklich auf die Gefahren

hin, velcben die Angehürigen chh-stlicber Gemeinden

dmreb Benatiiuir dei geowiaadiaftUehen Abendmablt*

kelches ausgesetzt sind. Dr. Forbes von Rochcster,

New-York erwähnt eine Diphterieepideiiiie in .San .Tose,

Calif., deren grosse Verbreitung auf einen .Abcndmabls-

kelcb BurQekgefittirt vbrd, der durdi doen In den

Anfangsstadien der Krankheit befindlichen Vann infi-

cirt worden war. Es ist unlogisch, bei religiösen Cere-

monien einen Becher von Mund zu Mund gehen zu

laann, v«Dn irir das gleidie Yerfiüinn in andern

öffentlichen Loealen nnd n Haue perborresciren. In

Rochester bat man sebon den „indiTiduellen Becher"

eingeführt; die Ceremonie verläuft dort in aobönater

Harmonie und verMili so venig ihren tieftn Eindinek

auf die Thcilnehmer wie irgendwo sonst. Die Qefibse

werden nach dem Gebrauch stehlisirt und auf gedmktev

Bahmen, vo sie Ter Staub geacbütst sind, aoftewabrt

Belfanti (7) führt einen Diphtherietodes&ll an,

welcher durch vom Bruder der Verstorbenen ausge-

gangene lafectioD verursacht zu sein scheint. Der-

sallM war sieben Vonate lifiber an Dipbfberie eikraalct.

Die Untersuchung des Halses ergab eine «hironische

Angina mit chronischer llalsdrüscncntzündung. Im

Exsudat konnte der Löffler'scbe Bacillus und Strepto-

eoeeus naebgeiriesen werden; ersterer war sebr vinilent

Drei Monate nach dem Tode der Schwester, in deren

Pseudo-Membranen '»bcnfalls der Tl.Tcilliis LöfTler nebst

Streptococcus gefunden worden war, fand »ich bei dem
Bmder noeb der Baeillns LMIer vor, dtmial aber in

sehr abgeschwächtem Zustande. Diese Tbatsache be-

weist abennaU wie lange und sorgfältig Diphtherie-

reconvalescenten su beobachten sind, und welche Vor-

aiehtsmaassregeln ibpe Umgelraing su treireo bat

Dujardin-Beauraetz und Dubief (13a) machen

interessante Mittheilungen über zwei wahrscheinlich

durch Papageien vcrursachttt Epidemien. Am 20. Januar

1898 kauften die Ebelente H. einen Papagei Ton einem

Hanairer: der Vogel starb am nächsten Tag. Am
31. wurde die Frau von einer heftigen, typhösen

Krankheit mit starken Luugencongestioneu befallen,

genas aber wieder; in den niebsten Tagen erkrankte die

Näherin, welche im Hause arbeitete, der Mann und der

Portier; alle drei starben; die Magd wurde ebenfalls

schwer krank und genas, in einem andern Hause

hatten junge Eheleute ebeafclls von einen Hanairer

JabiwiMiMn tu gmmwtn UntUbu UM. M. L

einen Papagei gekauft, welchen sie das Futter aus

ihrem Mnnde wegpieken liessen. 48 Stunden naeh dem
Einkauf verendete das Thier, Mann und Frau fühlten

sich unwohl, es stellten sich t}-phöse Erscheinungen ein,

die Gesiditer schwollen auf und nach wenigen Tagen

starben beide Sbegatlao. V. Neeard bellte fMt, dass

sich unter einer Sendung eioti.scher Vögel .\m Argen-

tinien, mehrere hundert Papageien, von denen Vt
der üeberiahit an Gtmide gingen, befanden. Die

Besitzer zogen den todten Vögeln die Bälge ab, um
diese noch m verwerthen: die iibcrlcbcnd'-ii Thiere

wurden in Paris so schnell wie möglich und weit unter

dem Preis an Haosirer losgeschlagen nnd ilmen ist die

Epidemie von 1892 in Paris zuzuschreiben. Ein Packet

der eben erwähnten Federn wurde von Nocard unter-

sucht. Tbeilchen von der in den Kielen enthaltenen

Sabstaas wurden ansgeeit und die Beineoltar dner

kurzen, ziemlich dicken, abgerundeten, aSrobiseben und
anaörobischen sehr beweglichen Bacterienart erhalten,

welche Gelatine nicht verflüssigt, sich nicht nach Gram

ürbt nnd in weniger als 48 Standen, Hühner, Hanse,

Heerschweinchen und Kaninchen tudtet. Die Er-

scheinungen sind immer die einer intensiven hüm^rrha-

gischen Septicämie. Die Krankheit lä&st sich nicht bloss

enengen durch Ineenlation und EhnfOhrung in den

Magen, sondern auch indem man ungefähr 10 Pedem
in den Käfig eines gesunden Papagais niederlegt; in

weniger als 20 Tagen starb der betreffende Vogel.

Leider bat man verriiiimt daa Blut nnd die Gewebe
der an der Krankheit zu Grunde wj^'.in^nMn'n PiTsonen

zu untersuchen, und mit den Lungensccretionen Tliier-

impfungen aasttsteHen. Bei seioeo Naebfi»r»chungen

erfuhr der Tert noch, dass die Yogelbändler kranke

Thiere keinen Tag lang behalten, sondern dieselben

sofort zu Schleuderpreisen an herumziehende Händler

abgeben, welebe sich mit dem Verkauf deiselben be-

fassen. Es ist deshalb angeidgt, das Pnblieum vor

dem Ankauf Ix i Hausirrm zn warnen, nnd es znglcifh

auf die Gefahren aufmerksam zu machen, welche man

lisUrt, indem man den Tfaieren mit dem Hände das

Futter darreieht.

Le do u X Leb ;ir d (40 a) kommt bt-i seinen Unter-

suchungen über die Wirkung des Lichtes auf Diphthche-

baefllen na intanannten Ergebnissen. Die Wirkung

diffusen Lichtes bindert nicht die Entvickelung der

Diphtherieculturen, weder bei 33~35*> noch bei ge-

wöhnlicher Temperatur. Das Sonnenlicht hemmt die

Entwiekelang und sterilidrt in wenigen Tagen die

Nährflüssigkeit.

1. Diffuses Licht hat eine bacterientödtende Wir-

kung gleich Null in Bezug auf Bacillen in neutralisirter

NihrböuflloB, eine grosse jedoch bei soleben in destil-

lirten Wasser. In letttarem Fall wirken destillirtcs

Wasser nnd Licht zusammen und die Zerstöning der

Bacillen ist das Resultat dieser vereinigten Wirkung;

eUie Bouilloncultar war noch entwieklangsflbig, nach-

dem sie vom 7. Juli 9 llir 30 Morgens bis zum 9. Juli

"4 Uhr Abends dem Sonnenlicht ausgesetzt war. Su-'-

pensionen in physiologiacber (0,7 proc.) Kochsalzlösung

waren in weniger als 8 Stunden steriUsirt, irtbrend

8«
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eine ähuliche Lösung in diffusem Liebt nach der gleichen

Zeit nicht steriliärk vw.
2. Diffuses LidU V'dt-i trockeiii\ in dünner Lage

ausgebreitete Dipbtheriecultureo in weniger aU zwei

Tagen (24 Stunden Beleaehtoni^.

3. Direetes Sonnenlieht virltt irie sentreutea Lieht«

aber rascluT,

1. Die dipbtlieriebactericntödtende Wirkung des

Liebtes hängt fast aussehliesslidi von den am atSrk-

Steo gebnichcnen Stralüen ilcs Spectrutns ab.

5. Die ticbwäoLcr gebrocbcncn Strahlen haben eine

Wirkung gleicb Null oder fast NulK

6. Das Liebt ist also dank seiner bacterientödten-

den Wirkung, velehe troekene oder feuchte Diphttsrie-

bai ilb'ii in weniger als zwei Tagen zerstört, von pre-

pbylactuicbem Nutzen gegen die Dipbtberie.

7. In den dem Liebt atngesetsten dipbtberitiseben

Psendo-Hembranen dringt ersteres erst dann bis zu

den Bacillen, wenn es seine Intensität ganz oder thril-

treiae ciogcbüsät bat, und die Bacillen bcbaltcn lange

ihre Lebenslildgkeit und Yirulens.

8. Das Licht kann bei der Desinfection Tcrseiichtcr

Räume hcrangezogea werden, jedoch nur als Uiliis-

mitteL

Wenn aun von ctor sehr langen Lebensdauer der

Diphlhf-riebacillen spricht, so handelt es sich wohl

meistens um solche, welche der zerstörenden Einwirkung

des Liebtes entsogen wurden, irie in jenem Fall, wo

durch einen Halspinscl, der 4 Jahre lang in Papier ein-

ffewickelt in einer ."^chuhlade gelegen war, und vorh-^r

beim Auspinselo des Halses eines dipbtberiekraukcn

Kindes gedient hatte, naeh Yerlanf dieses Zeitraumes

der Vater jenes Kindes mit Diphtherie inficirt wurde;

dann sind es wieder Kleidunt:ssti!fki\ welche lanpe im

dunkeln Schrank aufbewahrt wurden, Infectionsstoffe,

welebe mit der Seeretion Dipbtheriekranker in die dnn«

kein Fus$bodcnritzen gelangt sind und getrocknet als

Staub in die Luftwege gerathen.

Man sollte deshalb nidit vcrsäuuieu, die ron Dipb-

tbeiiekranken gebrauchten Gegenst&nde lingere Zeit

dem Lichte aussetzen, wenn es auch nicht genügt, das-

selbe als all'^iniges Desinfectionsmittel anzuwenden.

V all in (75). Durcb Ministcrialdecrot wurde vom

1. Deeember 1898 nn die Anseigepfiicht bei ansteekenden

Krankheiten für die französischen Acrzle obligatorisch.

Die Liste der zur Dedaration veipflichtenden Krank-

heiten umfasst nach Art. I:

«1. Typbus:

2. Flecktypbus:

8. Variola und Varioloid;

4. Scbarlacbtieber;

5. Dipbtiierie und Croup;

6. La suette miliaire;

7. Cholera und oboleraartige ErkraokuDgen;

8. Fest;

9. Gelbes Fieber;

10. Dysenterie;

11. die Puerperalinfectionen, vorausgesetzt, dass die

Gebeimbaltung der SeliwangerBehaft nieht yvt'

langt worden w«r;

13. Augenentzüodung Neugeborener.

Art II: Die BebIMeik, an wcldie di« Aaseigen

zu riclili'!! *ind. sind der Unterpräfcct und der Maire."

Die Auzei|,'c ^'•--.ebiebt auf je 2 Postkarten, welche an

die inständigen BdioTden TOraos addrssrirt sind.

Die Karten tragen auf der ersten Seite der, allen

anzeigepflichtii^cn Aerzttn, II' baramen und Sanitäts-

beomteu gratis zur Ausbäudigtuig kommenden Blöcke,

das nummerirte Venddiniss der dnsebligigen Kxaok-

hcitcn. Der Arzt ersetzt den Namen der Knokbeit

auf der Postkarte durch die betreffend'- Nummer, auch

der Name des Arztes braucht nicht zu figurireu, son-

dern kann durch mne, der BebSrd« bekannt gegebenen,

NummiCr CTBCtst werden. Auszufüllen sind Datum,

Wohnung und Name des Patienten. Eiu kleiner Raum

M für den eveutl. Vorschlag geeigneter Maassnabmen

reserrirt. Die BelBrdeirunf gesdiiebt Tormssiehtlich

portofrei.

Hi i Kmpfang der Anzeige haben sich der Maire

und Uuterpräfect an ihre Spccialinstructionen zu halten.

Der Kairo hat tot allem darauf xn achten, dass mit

dem Kranken nur die zur Pflege ndthigen Personen in

Berührung kommen. Ist der Patient mittellos, so liegt

es im Interesse der Gemeinde, kosteofirei Desinfectioos-

mitM SU TWäbrelchcii. BdBUttanwknaknag ttflsscB

die Pfleger und .\n gel »'ingen darüber belehrt werden,

dass die Vaccinatmn resp. Bcvaccination der einzig

wirksame Schutz gegen Anstedrang ist, und müssen

die siur Im^img nStbigen Schritte bei dem Arzt ge-

tbnn werden. Thierische Lymphe liefert sofiHTt und un-

entgeltlich die Academie de m^dicine.

Der Maire erfBUt damit nur die ihm dnreb Art 97

des Gesetzes vom 5. April 1884 auferlegte Pflicbt,

.die nothwendig.<4ten Maassnabmen zur Verilütnng von

Epidemien zu treffen.*

Hat sieh irgendwo ein Infeetionsberd gebildet, so

hat der Unterpriifeet sofort den Arzt für Epidemien

und der Präfect da.s Ministerium des Innern zu benach-

richtigen, sowie die zur Verhütung der Verschleppung

angewandten Maassnabmen aonrfOhren.

Es handelt sich also hier keineswegs um ehieanSse

Maassregeln, welche den Arzt mit der Bewahrung seines

Amtsgeheimnisses in Couflict bringen könnten, um Kin-

griffe in die persSnKebe Frdbeit etc. etc. Das Gesetz

besweckt ebensowohl den Schutz der Krauken wie den

ihrer Umgebung und erreicht durch die Bestimmung

der Doppelanzeigc, welche eine sofortige Controle er-

möglieht, eine prompte und gewisBenbafte AusAbrung.

Ld. Arnaud (2) verbreitet sich über die beider

Wallfahrt nach Mekka und Medina gebräuchlichen

Ceremonien und die grossen Missstände, welche zu bef-

tigen und weitMagedehntm Gboleraepidemien fOhren.

Vor allem ist in dr-r lUilie der Festtage der Opfertag

von Müna eiu kritischer. In dem vom Ararat be-

benschten Ouadi-Münatbale drängt sich neben Tage

lang die grosse Menge der Gliubigen vom reichen

Stamlnilcr Kaufmann abwürts bis /um zerlumpten Hindu,

darunter Tänzer, Sohlangenbäodiger, Almeen niederster

Ordnung (Almi oder Alma, gemiettiete Singerinnco,

welche auch in die Harems Zutritt haben und den
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Praaen neue Lieder lehren), Mustker und Singer, luf

eiiicni cngeij, von keinem Luftzug bestrichenen Raum,
schutzlos den glühenden Sonnenstrahlen preisgegeben,

und hier finden die Opferschlachtuugen statt, welche

rieh 1898 wat 190,000 Hammel erstceekten, bei einem

Zulauf von 300,000 Pilgern. Ein muselmännisches Mit-

>,Micd dos höheren Gcsundbcitsrathes von Constantinopel,

doä als äpecialcommissar zur Wahrung der hygienischen

Mausnahmeo nadi dem Wdlfaliitsorte gMchiekt wurde,

kann zwar in Folge der der Localität anhnTi' iidcn

Hindernisse seiner schwierigen Aufgahe 1:ut/. all>n

Eifers nicht nachkommen, hat aber die Beruhigung,

doe Pilgeiftlirt mehr in seinem bimmlimhen Qutbaben

und irdische 12,000 Fr.mc'^ Reisediäten saldiren zu

können. Nach vollbrachtem Opfer entschädigen sich

die Pilger für die Entbehrungen der weiten Kei^e und

dar vorangegangenen Faaiett doreh Eioene jeglieibeT

.\rt. Es ist U'icht pin/uscben, dass sr.niil bei einer

ausbrechenden Cboieruepidemie die denkbar günstigsten

YoibedinguQgeu zu rapidem Umriehgreifen und durob

die nach allen EUmmelaricbtungen auseinander gebenden

Pilgerkarawanen rcsp. St-hiffe zur Vt rsrhieppnng nach

ansaeo gegeben sind. Die Zahl der lüdl au Cholera

SU Qmnde gcgaugeueu Pilger beträgt naeh otteiellen

Daten, welche aber jedenfalls weit hinter der Wirklich-

keit zurückbleiben, 20 00<), Währ.'iirl der HaupttVicr-

iage herrschte der Samum und die Temperatur schwankte

zffimSbm 88 nnd 44 Centigraden in Qjeddab. Anam^
dem findet die Krankheit eine leichte Beute an einer

Menge alters.schwacher, physiologisch gänzlich herunter-

gekommener ürciso, deren hi3chstcr Wunsch dario be-

steht, im heiligen Lande lu sterben und bestattet ni

werden. — Europa sucht sich gegen die Einschleppung

der Cholera von dem Standpunkt aus zu vertheidigen,

dass die iCraukhcii nicht im Wallfahrtägebiete cnde-

miieh ad, sondern dorttun alljihrlieb von Indien ans

verschleppt werde, richtf^t also das Ilaupfaufrenmerk

auf die Institution von Quarantänen am Rothen Heere

zum Schutz gegen die indisohe Invamon. Zu diesem

Zweek« wurde anf der 150 Mdlea N. 0. von dn
Landenge von Babel Mandcb gelef^nnen Insel Gamara

eift Lasaretb gebaut, das seit 1881 functionirti weichet

aber wnureicfaeind an Riumliehkeiten und von sehr

mangelhafter Einriohtang ist: Latrinen, welche die Lnft

weit und breit verpesten und nicht richtig functioniren,

keinerlei Cautineu, wodurch die Pilger genöthigt sind,

in Aden an kochen, durch ihre Feuer die Gebäude

au gefährden, und unglücklicher Weise kein i.solirbarer

Raum für ansteckende Krankheiten. Die Bescliaffenhcit

des Trinkwassers ist ebenfalb eine sehr miuderwerthige,

dabei genügt das Vorhandene in den seltensten Fällen

für die grusse Zahl der in Quarantäne hier nnt-rge-

brachten Pilger. Die Anstalt war denn auch nielinnals

selbst Infectiousherd, und ihre Unzulänglichkeit und

sehleehte Wirksamkdt wird am besten dnreb folgende

Zahlen beleuchtet. Vor ihrer Installation trat die

Krankheit im Hcdjaz 1865, 186G, 1S72 und IST? auf.

nachher 1881, 1882, 1883, 1890, mi und 1S93.

In der Stadt TüsU kamen, wie Wolffberg (78)

resflmirt, im letiten Drittel des Juli 1898 vereinadte

BubrfiUle in der CtrObevSIkerung vor; ungefähr gleich-

adtig erkrankte auch der erste Dragoner. In der Dra-

•gonercaseme entwickelte sich im letzten Drittel des

Juli eine Ruhrepidemie; sie gab die Veranlassung

SU sahhddxen Krankbdtsberden in der Stadt Die

Epidemie in der Civilbcvölkerung entwidtdte ddi in

der zweiten Hälfte des August. Anfangs war vorzug-

lich die nähere Umgebung der Cascme, später auch

die angrenzenden Strassen beiUlen. Im Ganzen er-

krankten aus der Civilbevölkerung der Stadt 0,74 pCt.

;

t s starben 12,2 pCt. der Erkrankten. Ein Einfluss des

Trink- und Uebrauchwassers auf die Verbreitung der

Krankheit war in grösserem Umfuge nieht anzuneimien.

Das Ueitungswasser ist an der Verbreitung der Ruhr

nicht betheiligt gewesen. Die Möglichkeit, dass ge-

legentlich das Wasser aus einem von oben spccifisch

Temnreinigten Brunnen die Ruhr veibrdtet habe, liegt

vor. Mehrfache Erfahrungen bewiesen, dass die Krank-

heit durch den menschlichen Verkehr, vielleicht auch

durch Gesundbleibende und dweb melv oder minder

unmittelbare Ansteckung Terbreitet werden Itann. Die

Ansteckungsfähiffk' if erschien weit erheblicher als etwa

die des Unterleibstyphus. Diu Verscbleppbarkeit und

Ansteclnuigsfähigkdt wurde besonders auch durch die

Beobachtungen in den ländlichen Bezirken erwiesen.

Doch kam es nur in einem Durfe zu erheblicherer epi-

demischer Ausbreitung der Krankheit. Bodeneinflussc

haben diese Epidemie anseheinend nicht hervorgerufen,

da sie sich wesentlich durch Ansteckung verbreitet hat.

Ob Boden- und klimatisehe Einflüsse die Disposition be*

fordert haben, muss dahiugestellt bleiben.

Die Maassnabmen zur Yeibfitung der epidemiaehen

Ruhr werden festere Gestdt erst gewinnen können,

wenn die Ursuehen der Krankheit, insbesondere die

Natur und die Eigenschaften des Ruhi^tcs, besser be-

kannt aein werden. Jedodi kann man schon jetrt als

in Zukunft erforderlich bezeichnen

:

1. Unbedingte Anzeigepflicht in jedem Falle von

Ruhr.

8. TbünHcbste Absonderung der Ruhrkranken. Zu-

ziehung des Medieinalbeamtcn auch zu den sogenannten

sporadischen Fällen. Schaffung von Seuche-Kranken-

hlmsem iSr das Land und für die Stadt

8. Zdtige Vorbereitung und Sicherung des Desin-

feciionsdienstes. Sodaon als Tbeile einer entfomteron

Prophylaxe:

4. Versorgung der Ortschaften mit gutem Waaser

und unschädliche Behandlung der Abortstoffe.

5. Energische Inangriffnahme eines umfassenden

Planes, um der ärmeren Bevölkerung von Land und

Stadt gesunde Wohnungen su schaffen.

Finkelnburg (90) benutst bei seiner Unter-

suchung über die .\usbrdtnng und Frequenz der Krebs-

erkraakuogea im preusaisdien Staate eis umfassendes,

statistisches Ha«eiia].

Das Uebergewidit städUscber Sterblichkeit an

Krebserkrankungen zeigt sieh am stärksten in den Pro-

vinzen Westpreussen und üohenzoUem, dereti Stadtge-

mdnden mehr als drdmd sovid Todesftlle aufweisen

wie die Landgemdnden. In den TiOTiazen Os^^uasen,

88*
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Pommern, Scbleaien und Schleswig ist die stSdtisebe

Slerblichkeit .m Krebs doppelt so crnss. Das geringste

üebergewicht städtischerseils findet sich in Branden-

burg, Hessen-Nassau und Westfalen. Wenngleich die

TermutiniDg berechtigt ist, dass schon vermdge der ge-

nauerrn ärztlichen Rooharhtiing und Diagnose uiit<r

städtischen Verbältnissen die Hegisthrung vollzähliger

aDsfalltti nird, so diifto doch der «ofiallig höbe und

mit gleicher Gesetsmässigheit in allen Begterungsbe-

7,irkfn aiisnnhrnslns Ticderkehrendo l'ntcr'^chio'l nfiii^^or

VerhältDisszahleii für das Bestehen eines virklicheu

Ge^satzes Ton Stadt und Land besfl|^h der Krebs-

stei blirlikcit sprechen.

Ferner ergiebt sich für den Gesammtmnfrvng des

proussiscben Staates wie für seine einzelnen Provinzen

und Besirke eine deutliche Hebrsterblicbkeit des weib-

lichen Geschlechts an Knbs. die freilich nicht so be-

deutend ist wie in Kngland und insbesondere in Lon-

don; sie zeigt sich am überwiegendsten in den Pro-

vinzen Schleswig'Holstmn, Sachsen und Hessen-Nassau

und ist am wenigstens ausgesprochen in Posen, Ost-

preussen und der Rheinprovinz. und eben durch dicsp

Hebrsterblicbkeit dos weiblichen Xheiies der

st&dtiseben BoTSlkernng an Caroinom ist in erster

Lini<< dir- Mt'lirstfirMichkcit in den Stadtgeneinden des

preussischcn Staates bedingt.

Der Umstand, dass die Steigerung der Carcinom-

Sterblichkeit von Land so Stadt tOct tteid« Gescbleebter

und zwar vorwiourfnd für das weibliche stattfindtt,

scheint nach Verf. zu beweisen, dass die Ursache der

grosseren städtischen Sterblichkeit weniger bestimmten

Beruft- und Beschifßgongsfaetoren, als vieln^ dm
allgemeinen, dl*- Frauen mitb.'treffenden schädigenden

Einflüssen des .Städtelebcns zuzuschreiben ist, unter an-

derem der geschwiehten Constitution, der nerrösen

Reisbarkeit, den> häufitjeren Genuss irritirender Stoffe,

dem Alcohi'l, «It ja erfalirunpsojf'mäss bei der Aetio-

logie des Zungen- und Oe-sophaguscarcinoms eine wich-

tige Rolle spielt — (Eine MÜgUdikeit fQr die Gewin-

nung weiterer, bpstimmtcr aetiologischer Momente wird

erst dann vorliand -n sein, wenn die statisfischen Kr-

hebungen in genauerer und eingehenderer Weise slatt-

' finden werden, vor Allem unter BerOokstebtigung der

Betbeiligung der verschiedenen Organe an der Kr» bs-

erkrankung je nach OertUcbkeit, Geschlecht und Le-

bensgewobnhciten.) —
Für die Prophylaxis bei IHpbtheritis geschieht nach

.Solbrig (r,n) in Deutschland, bezw. Preussen seitens

der .Sanitätspolizoi bei der bisherigen Handhabung zu

wenig; es fehlt an einheitlichen Gesetzen zur Regelung

der erforderliehen Maassnahmen und bei dem seitrauben-

dwilnst.inzenweg wird deshalb ein schnelles und wirk-

sames Kingreifen ersobwort oder verhindert 'Fr'hrnn Ic,

Das üffentl. Sanitätswtsen in der Stadt New Vork, be-

richtet über das Voigehen des Anstes bei entstandener

Diphtherie in NewToifc, Ref. in diesem Iliude.) Es ist

daher anzustreben eine einheitliche, für das ganze

Deutsche Ileich gültige Regelung der zu treffenden

Maassnahmen und eine Erweitening der Befugnisse der

Medicinalbeanten, selbständige Yeicordnvogen su treffen.

Die Maassnahmen inr Veriiindcning der Ausbrai-

tung der Diphtherie sind:

a) Pflicht der An7ei<Tc. die in jedem Fall von Diph-
theritis, sofort nacli Erkennung, seitens der Aerzte.

FaTniliiMiviirstiiti'lc, S'-hnlvorstande, Gast- urid

CJuartierwirthe zu erfolgen hat, bei Vermeidung
einer empfindlicheu Strafe;

b) Isolirungbesw.ETaeuationdBrKxankeninKranken-
bäuser;

c) Regelung des Schulbesuchs, Vrrbo; des Schul-
}>esuchs für diphtheritiskranke kinder und ge-

sunde Kinder aus Hausständen bez. HiuserDt tn

denen Diphthehtis herraeht;

d) Derinfeetion;

e) Vorsichtsmaas-sregeln bei Beerdigung, Ueberfüh-

rung der Leichen in Leichenballen, Verbot des

Ausstellens der Leichen, der Aasammhingen des

Gefolges in den Sterbewohnangen, des Trageos
der Leiehen, des Folgens der Kinder, des Trans-

ports auf Eisenb.ihncn.

Der Eisenbahnverkehr, der Verkehr mittelst öfTeut-

lieher Fuhrwerke und der Hausirhandel sind geeignet

die Diphtheritis su verbreiten und deshalb von der
Sanitatipolisei n flberwaehen.

Bei der leichten T'ebt-rtnjjbarkfit der Diphtheritis

durch Milch ist der Verkauf der Milch (ebenso Butler

ui d i\ ;is< ) aus Gehöften, in denen die Eraiücbeit herrseht,

zu verbieten.

Die Uebertragbarkeit der Diphtheritis durch Thiere

auf Menschen ist bisher nicht erwiesen, doch nicht ganz
ausgeschlossen.

AN VorbcugrungsMiri.\-,srej:.^in in weiteren Sinne,

zur Verbesserung allgemeiner hygienischer Zustände sind

anzusehen

:

a) Anstellung von Armen- und Gemeindeänten, auch
auf dem Tande,

b) Errii'btiing von Krankenhäusern auf dem Lande.

c) Einfuhrung von Krankenpflegerinnen auf dem
Lande,

d) Verbesserung hinsichtlich des Schulwesens (Schul-

arzte),

e) Einrichtung besw. Terbesaemng Ton Krippen und
Kindergarten.

Damit die propbylactischcn Maa.ssregeln der Sanitäts-

polizei erfolgreich durchgeführt werden können, bedarf

es der AnsMVitnng und Hebung der Volksgesundheits-

pflegc durch Belehrunp schon während der Schulausbil-

dung und eifriger fortgesetzter Belehrung des Volkes

dtträ Wort und Sdnift.

Korösi's (41) Arbeit ist eine Kritik der Abhand-

lung Flügge's über Diphtherie (Ztschr. f. Hyg. Bd. 17),

in welcher letzerer zu dem Resultat gelangt war, dass

die Frequens der Dipbflieiie durdh W«hlhab«di«{t hcn^
gesetzt, durch Armuth erhöht wird. K. hebt nun dem

gegenüber hervor, dass die Wohlhabenheit die Kraft

aller Todesursachen verringem, die Armuth hingegen

beiordem muss. Der Naehwds der mit einem gewissen

Umstand verknüpften grösseren Frequenz ist noch kein

Beweis dafür, daas eben in diesem Umstände die wir-

kende üisadie zu snehen sei. Um die Oansaleifclärung

zu einem richtigen Resultat zu führen, darf man sieh

auch nicht mit der absoluten Häufi^rfceit begnügen, son-

dern man muss diese Frequenz mit der allgemetoeu

Norm Tergleicben, also von der Beobaehtung der abso-

luten Steigening auf jene der relativen fibeigehen. Wie

aliträglich die .Ausscrachtiassung solcher relatitcn

Steigerungen unser Urtbeil beeinflussen kann, zeigt K.

an mehreren Beispielen. Wenn t. B. di« BerSlkeraag

einer Provhn im Laufe ebies Jahrhunderts am MpCL
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zugenommeu hat, so mag der Localpatriotismus, der

blow die Steigwuog diea«- «iaen BeTölkeniDgiseitrve vor

Aagem hui, mit der Entvickelung der heimischeti Vttl^

hältiiisse sehr zu/rieden sein. Stellt man ab» r <iai>eben

die Thatsache, dass im ganzen Laude die ZuiKUuue in

100 Jahren 100 pCt betragea li*be» so vird nuui eio-

sebeo, dass jt'me blos 50proo. Steigenng «geDilieh eio

Zurückbleiben bedeute.

Man nehme nun an, doss Diphtherie bei Armen

um SOOpCi. bittfiger auftrete als bei Beiehen. Wer
sich nur ;in die Frequenzziffer hält, wird hier verleitet

sein, zu sagen, da.ss diese Krankheit eine Folge der

Armotb sei. Erfährt mau aber, dass die Amuth alle

abrigeo bankbeiten anf MOpCt gestejgert habe, so

wird man folgern müssen, dass eine Steigerung von nur

200 pCt. die Existenz bindernder, nicht aber n>rderDder

Faotm» bovdse. DuaH soll die Bereehtigung der ein*

faebeo, ans der abeolitten Freqaeu gesehdpften An>

schauung nicht abgesprochen werden , es soll nur

gezeigt werden, dasa die Berücksichtigung der rela-

tiTon Freqnens aneb von Wichtigkeit ist, da diese die

Aufmerksamkeit auf Causatitätcu lenkt, welche sonst

unbemerkt bleiben. Auf (irund von 2Sj;ihriRen Be-

obachtungen constatirt K., da&s die Uesammtsterblicb-

keit in Bndi^Mst per Quinquennium nnd 10000 Be-

wohner 20 p M. in der wohlhabendsten Classe und

36 p. M. in d(^r ärmsten betrug. Er theilt die Hevölke-

rung in 5 nach der Wohlhabeuhuit absteigend geordnete

Gruppen ein. An infeetiosen Krankheiten starben per

Quinquennium und 10000 Bewohner in der

Gruppe I. 118,9

, U. 215,0 (S. Vaximnm)
, ni. 195,0

„ *IV. 843,5 (1. Maximum)
, y. 800.0.

FQr IMphtberie, Sebittaeh und Masttm ergeben sidi

per Quinquennium und 10000 Bewohner folgende Zahlen;

an allen

Tedesursadien Diphtber. Sebailaeb Vastm.

Gruppe I. 1942,1 lä5.6 75,G B5,7

^ n. 29863 147.2 1U.3 62.5

, m. 8889,5 179,4 100,8 57,8

, ly. 8748,e 213.1 127.1 54.1

, V. 8466,8 193,4 79..'i 89.4.

Die Betardirung, welche die Ausbreitung, von

Diphtherie und Sebarlaeh bei der irmsten BevSlkemngs-

klasse aufweisen, ist eine riuffi!lic<^ nnd wiederholt sich

nun schon durch zwei Jahrzehute. Dies kann also kein

Zufall mehr sein, sondern iMweiBt, dass liier — sei es

bei den armen, sei es bei den wohlhabenden Klassen

— unbekannte Factoren Tiiiiwirk'-ii. i'Kin Ver;.'Iei'-h mit

der Sterblichkeit im ersten Lebensjahr nach den 5 Be-

vSlkemngBgnippcn geordnet, kSnnte die Frage entschei-

den, ob CS sich hierbei um eine Auslese insofern

bandelt, als in der ärmsten IJi vülivtruiigskla'-s(; die

schwächlichen Kinder im ersten Lebensjahr hiuwegster-

b«i und nur die irfderstandefShigen eibalten bleiben,

während bei den Reichen die schwächlichen Kinder

durch rationelle Ernährung etc. am Leben bleiben,

aber dann in grösserer Zahl der Diphtherie und dem

Sebarlaeb eiUegen. Bef«)

Nachdem K. bewiesen bat, dass Diphtherie und

Seharhuih nicht spedell durch Armuth befördet werden,

sondern da.ss die Ausbreitung dieser Krankheiten durch

unbekannte Nebenursachi'ii, entweder bei den Armen

gehindert oder bei den Reichen gefördert wird, erbringt

er noch den Naehwds, dass bei dem von Flfigge er>

brachten Material die FrequenzzifFern in den acht Wohl-

habenheit.sgruppcn nur ganz unlicdcut^-iul versclii''ieii

sind und da&s die Diphtherietruqueuz in der uimsteu

Klasse sogar um 8 pCt. geringer ist als in der wohl-

habendsten. Doch giebt K. zu, da.ss der Zusammenhang

swischen Armuth und Diphtherie noch immer weiterer

üntcrsttchuogen wertb ist

Die Hospitalisation der mit Kopfeesem (teigoe) Be-

hafteten in Paris giebt Feulard ;18) Anlass, sich über

die einschlägigen Projecfu und deren event. Verbesse-

rung auszusprechen, in drei Spitälern, dem von Ht. Louis,

Trousseau und Enfhnts malades, werden sur Zeit die an

Kopfgrind leidenden Kinder behandelt. Im Hupital des

enfants malades sind 50 Betten für Knaben, f>0 für

Mädchen, in Trousseau 34 für Knaben, 36 fiir Mädchen,

in St Louis SO fOr Knaben nnd 80 fOr Midchen, im
Ganzen 210 Betten. Die Zahl genügt nicht annähernd

und eine Menge Kinder, von denen 2U0 vorgemerkt

sind, warten auf einen fireiwerdenden Platz, ticwöhulicb

dürfen sie lang genug warten, denn das Besem «rfnrdert

eine mehrmonatliche Bi-h.ni'üiing:. ja es bleiben manche

Kinder Jahre lang in den Spitälern. In den beiden

eniigenannten Anstalten, wo die anderen Kranken die

ganse Arbeitszeit und -Kraft der angestellten Acrzte in

Anspruch nehmen, bleibt für die teigncux wenig Zeit

übrig; sie bleiben so ziemlich der Pflegerin überlassen,

deren Cempetens bei allem PIUehtgefBhl tu wfinsehen

lässt. Der Aufenthalt der Patienten verlängert sich in

Folge dessen ins Ungemessene und es wird last nie ein

Platz Irci. Die vorgemerkten Kinder werden der ,ex-

temen Behandlung* flberwieaen, die aber ebenfalls fimt

ausschliesslich in den Händen der Wärter liegt, nicht

unter ärztlicher Controle steht und von hei len Seiten

ganz oberflächlich betrieben wird, denn den Eltern fehlt

es an der Zeit, die Kinder allw5dientlieb sur Sprech-

stunde zu bringen. Im Spitul St. Louis stehen die 40

internen Ikzemkranken ebenso wie die zahlreichen ex-

temen in sorgfältiger Sntlioher Behandlung. Für letz-

tere esistirt seit 1886 eine mit dem Spital verbundene

f-dinle. Denn die aus den anderen Schulen ausgewie-

senen Kinder bummeln in den Strassen benun, ver-

lernen das Wenige, was sie wissen, und bilden wie
Quelle der Ansteckung für die anderen. Die Schule

von St. Loiiis. welche die Kinder als Ilalbpensionire

aufnimmt und wo ihnen neben dem Unterricht die arst-

licbe Behandlung sn Theil wird, ist also eine segens-

reiche Einrichtung, doch genügt srie mit ihren ISO Plätzen

ebenfalls nicht annähernd dem obwaltenden Bedürfniss.

Die Situation lässt sich kurz zusammenfassen: n^'os^*

n6gende Zahl von Betten, um die Kinder anfaunebmen,

welche zu Ilause nicht verpflegt werden können (Waisen,

besoriders Multerwaiseu. deren Vater in .\rbeit ist, Kin-

der mit zahlreichen Geschwistern, welche der Ansteckung

ausgesetzt sind, Armuth), ungenügende äussere int-
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liebe Bebaudluiig, uugeuügcnde Erziehungs- und Lern-

gelegeoheit.* Um diesen UebelatSoden absohelfen, soll

das Spital St. I.nuis um eine neue Altthrilnüg für Pa-

tienten mit Kopfeczem (teigne) vcrgrü&sert werden, welciie

280 Interne und 818 Externe nnfiidiinen kuin, und die

lieiden anderen Spitäler, welche entgegen ihrer eigent>

liehen Bestimmung Kr7(>mkranke aufgenommen haben,

von dicäcn Patienten gänzlich zu entlaaten hat.

Im Ganzen würden damit nur 70 resp. 40 Betten

für Eczemkranke gewonnen, d. h. 210 jetzt zur Ver-

fiigun}: siih- ii und ICO Sduilplätze bei einer Ausgabe

von 1 600 000 i-'rcs. Ea konnten nach einem so nam-

haften Geldopfer etwas fiber 200 Rinder mehr verpflegt

werden wie bisher. Damit wird dem vorhandenen Be-

dürfniss nirlst annähernd abgeholfen. Verf. schläpl des-

halb, wenn auch oLuc Aussiebt auf Erfolg, vor, statt

enorme Summen auf einen Hospitalneabau zu ver-

wenden, der die Frage nicht zu ISsen im Stande ist,

die 2:ur Verführung stehenden Summen für die externe

Behandlung heranzuziehen.

Nadi den Untersoehuogen von Dr. Sabouraud
im Spital St. Louis, welche eine Umgestaltung unserer

.Ansichten üb'T triehopliy tischen Grind bedeiiten, steht

zu boilen, dass die Behandlung dieser bis jetzt so härt-

n&ekigen Krankheit bedeutend verfcünt werden kann.

Jedenfalls ist festgestellt, dass man letztere um so eher

bewältigt, je früher die Beh.itidhmg einsetzt. Den l'a-

Uenteu ein Auwartsehaflsbillet ausstellen und sie dann

auf unbestimmte Zeit hinauasebieben, hdsst das Uebel

einrosten lassen, die Dauer der späteren Behandlung zu

verlängern und ihre Kosten zu vergrössem. Man reser-

vire die internen Plätze für verwaiste Kinder und

schwere FUle, hebe die 70 in Troosaeaa jimmerlidi

untergebrachten Betten auf und vermehre um soviel die

von Saint Louis. Sie könnten ia der jetzigen Schul-

baracke Aufnahme finden. Man verihaile rie aber so,

dass mehr für Knaben, welche wdt sdiwerer so

Hause zu hnben sind als Madrhen, reservirt bleiben.

Die mit Verwendung vorbaudcuer Baulicbkeiteu neu zu

«rriehteode Schule werde nur mit 860 Plätzen bean-

tragt, denn sie kann nur Kinder aufnehmen, welche

nicht zu entfernt wohnen, und um S.'iG Plätze au.szu-

nützeu, müsste ein Omnibusdieust errichtet werden, der

die Kinder holt und nir&ekbringt. Im Spital der

Eiifaiits malades behuse man die 100 Betten für Eczem-

kranke. welche sogar noch vermehrt werden können,

wenn der Moseruparillon fertiggestellt sein wird, und

errichte in der Nähe des Spitals, da Idder kein dam
1: i .irer Platz im Spital selbst voihanden ist, eine

.ihnhchc Schule, wie die von St. Louis, mit ebenfalls

250 Stellen. An zwei anderen Punkten der Stadt er-

richte man in Ansehluss an Sebulgebinde oder wohl-

tbätigc Anstalten zwei weitere .Schulen mit je 100

Stellen und organisire in allen ausreichenden ärztlichen

Dienst; damit ist die Behandlung von 700 Patienten

gesichert Das Spital St Loob Unat» naeh wie vor

das Behandlung^'-' ntriuii sein. Der Schule dieser An-

stalt werde ein Laboratorium beigegeben, wo die micro-

scopiscben und andern Dntexsuebimgen, die Gultoren,

'*ic Versuche mit neuen Mitteln und ein Lehreu» fBr

die Aente der Anstalt statlsulinden haben. Die andern

Sohnlen weiden nur mit einem Ißeroseop sur diagnosti»

sehen Untersuchung ausgestattet, /um Zweck wissen-

sehaftlioher Untersuchung werden die betr. Kinder nach

St. Louis geschickt. Schule und Krankenabtbeilung von

St. Louis, sowie die von den Enfimts malades sind

direet dem Chef der Abtheilnng 7ii unterstellen, welchem

Assistenzärzte zugetbeilt werden müssen, welche die

unnüttelbare Anfrieht fiber die Baihandlung zu fuhren

haben, während sich der Torstand das Laboratoriums

nur mit der technischen Seite der Sache befasst. Die

Assistenten werden für 8 oder 4 Jahre unter solchen

Bewerbern gewShlt, weldie schon einen Speeialcurs im
St. Louis durchgemacht haben. Die Behandlung der

kleiticn Disjiensärschulen werde den Schulinspeetions-

ärzten übertragen, welche ebenfalls für 3—4 Jahre

ernannt werden. Alle Schnliai^eetiwisSnte solltmi

gehalten werden, ihren Curs in St. Louis durchzumachen.

Vorkommenden Falles haben sie nach gestellter Dia-

gnose das eczemkranke Kind sofort an die anfällige

Stell« SU vorweisen, die Certiiieate der HeUuag, wdelie

zum Wiedereintritt in die allgemeine Schule berechtigen,

dürfen nur vom Abtheilunj:se!ief und nach Controlle der

microscopiscbca Untersuchung ausgestellt werden. Das

ganz ungenügende Personal derWirterund Wirterinnen

ist derart zu vermehren, dass es den Ansprüchen der

vier Bchandlungsstelien entsprechen kann. Dann liexse

sich eine ücberaidit über die Verbreitung der Krank-

heit in Paris, welche derzeit ganz unmSglidi ist, ge-

winnen und damit die -Aussicht, ihrer Herr zu werden,

wie OS der Stadt Lyon z. B. jetzt sdion gelungen ist.

b) Tubereulos«.

1) Baum^^arten, P., Der Tuberkelbacillus und
die Tuberculin- Literatur des Jahres 1S91. Braun-
sebweig. 1893. gr. 8. 988 Ss. — 8) Bec, Fpidemies
de tubcreulose dans Ics agglom^rations rurales. Rev.

d'hyg. p. lOöO. —3) Bollinger, 0., Ueber die Iden-

tität der Perlsucht der Rinder mit der menschh'chen

Tuberculose. Münch, med. Wochenschr. Ho. 5. — 4}

Derselb«, Ueber die Infectiositit des Blutes tnber-

culöser Rinder. Ebcndas. 1893. No. .^0, - 5; Der-
selbe, Ma.assregeln gegen die Weiterverbreitunt: dir

Tuberculosf. Kbendas. N'n. 7 (Beilage). — Buti-r-
sack, Zur Auffindung von einzelnen Tuberkelbacillen

in ^nitumpräparaten. Arbeit, aus dem Kais. Gesund-
heitsamt. Bd. 9. H. 1. S. 121 u. 122. — 7) Cadeac,
Transmission de la morve et de la tuberculose par \t$

voies digestives. Lymi mi'-<l. 'JI'. avr. jj. ')S1. S)

Clifford, Bealc, The disscminatim 'f Tuberculous

discasc by mcans of infectcd dust. l ai r. t. Febr. 24.

p. 470. — 9) Du cor, Transmission de la tubexeulose

dans un logement prccedemment ocrupi par un tnber*

cuieux. Joum. des connai.s8. m£'d. Ih. juin. 1893.

p. 188. 10) Gibcrt, Berlioz, Fleury et Roui,
de Lyon, Declaration obligatoire de la tuberculose. Bull,

de l'acad. de m^ 27. Fev. p. 186. — 11) Galli-
Talerio, Bruno, E la Tnbereolfna nn mezzo daraeeo-
maridarsi per In dineno-i della Tubcrcolosi latente ndle
bcstie Bovine da adibirsi alla Produzione del Latte e

del Vaccine? Giornale della Reale Soc. ital. d'lgiene.

Bd. XVI. — 12) Haupt, A., Die möglichen und er-

laubten Grenzen einer Prophylaxe dw Tuberculose.

(S.-A.) gr. 8. Berlin. — 13) Leyden, E., Cebcr die

Versorgung tuberculöser Krankon seitens grosser Städte.

Berl. klin. Wochenschr. No. 89. — 14) Derselbe,
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Dasselbe. Vortrag. Berlin, gr. 8. 16 Ss. — i:)}

Mayet, M. v.« Die Tuberculose und deren heutige Bc-

handlang in Sanatorien und Asrlen, dargestellt in ihrer

mcdicinisohen und socialen B^^d^ utung. Ht^ft 2 n. 8.

Wien. 1893. gr. S. S. 165-236. — 16) Middon-
<i r]), H. W., Tuberkelbacillen bestaan niet. Verdore

bijdragen tot de dwaaUett von Prof. Dr. Koch io zake
de ooraaalr der tuberenlose en tot de ouwaarde van
dicns goncesiniddel. Groningen. 1893. 8. 68 pp. —
17) Nuvolctti, (j., l'seudo-tubcrculosi microbica noi

vitelli lattanti. Türino. 8. 16 pp. — 18) Uldlield,

J., Tuberculosis; or, Flesh Eating a cause of eousuiup-

tion. Witb an Appendix relating to the objections raised

at the Sanit.iry Congress, 1892, hy Sir ('harle-t Camen>n
aud .Sir Thomas Huffer. London. Vegctarian Sopiclv.

lSt>3. 12. 62 pp. i;»} I'arkes, L. C, The i'r'e-

Tcntion of Consumjttinn amongsl The I'oor. San. Kec.

p. 896. — 20) Petit, L. H,, Congr.s pour r.tudc de

la tuberculose chcz rbomme et chcz les animaux.

8. Session. 1898. Paris. 8. Arec 1 pl. et fig. - 21)

I'utri, ViTNUi'hc über die Vrilarituti;,'- a:i-.iti'kt'nder

KrankijfitiTi rJurch den Ei^i iib.ihnvcrkrhr und die da-

gegen zu crgrpifendon Maassnahmen. Arbeiten aus dem
Kiüs. Gesundheitsamt. Bd. 9. H. l. S. 111—120. —
SS) Reibmayr, Alb., Die Ehe TobereulSser und ihre

Folgen. Wien. gr. 8. VIII. 31.5 f^s. Mit 4 farbigen

Karten. — 23) Rohe, (icorge. The e\tini'ti"ii of tu!»cr-

culosis.. Med. and surg. Reporter. April, p. .591. —
S4) Bosen blatt, Die Lungeakrankbciten in der Schweiz.

Denteehe ViorteljabRnehr. f. 9ffentl. Gesundheitspflege.

XXVI. S. 2. — 25) Roster, A., Con.<iigli igienici sulla

tuberculosi. Fireii/.e. 1893. 8. 228 pp. — 26)

Seh um, Otto, Vcrsu'-h'' mit Kocbiin. München. 1S;»;{.

Ux.-8. 19 Ss. — 27) Smith, C. S., The Prcvention

of ConsunptiOD. San. Rep. p. 586. — 27a) Sonder-
eggger, Tubereul'i>'- und ifeilstätlen für Brustkranke

in der ."^ehwci/.. Vi r>uch zur Bespreehnng einer socialen

Fraj^e: im .Auftrage <ler schweizerischen gemeinniitzigi'n

Gesellschaft. St. Gallen. 8. 41 Ss. Mit einer K.arte.

— 88) Squire, (J. E., The hygienic Prcvention of

Consumption. London. 1893. 2Ö8 pp. — 29) Squire,
J. E., The hy^'teiiic prcvention of consumption. 8.

London. - .3fijVallin, E . Cc qu'on fait des craehats

tuberculeux dans les höpitaux de phthisiques en .\ngie-

terrc. Rev. d'hyg. XVL p. 51. — 81) Vi qu erat,

Daa Heilverfahren der Tubeioulosc, gegründet auf bac-

tcriologisch-experimentelle Studien, «enf 8. 80 Ss.

— 321 Wassermann, A., Beiträge zur Li-hp- von d'>r

Tuberculose im frühesten Kindesaltcr. '/eitschr. f. llvg.

Bd. 17. S. 848. — 88) Waston, Irving A., Tuber-

ealosia: itspreratenee, oommunicability, and prevention.

8. 28 pp.

In seinem (iutochtcu über die Kaaasregeln gegcu

dieWeHenrerixreitong der Tuberenlose kommt Bollinger

(6) zu folgenden Schlusssat/en

:

Die (Reinlichkeit der Kranken an sich und die

Bdnbaltnog ihrerUmgebung sind die l&Hqt^uakte einer

erfolgreiebeD Prophylaxis der Tuberculose.

I. Echan d 1 u n )J- d e s Answurf.s.

Unter den Gelassen, die zur Aufnahme und Samm«
Inni; des Sputum!) bestimmt sind, verdienen immer
solche den Vorzug, die einfach constniirt und Icielit zu

reinigen sind. Solehe mit abnehmbarem, in der Mitte

durclibolirtem Dickel verdienen den Vorzug. Eine

Füllung der Spuckschalen mit Desinfectionsmitteln ist

nfdit erfiRdniudi; Bedeckung des Bodens mit Wasser
behufs Vermeidvng des Eintrocknens des Inhalts oder

im Falle 8er Vernichtung durch Verbrennen Füllung

mit befeuebteter HolsvoUe oder Sigspähnen dürfte ge-

nügen.
FOr den letrtBrm FaU (Verbrannen der Sputa)

empfehlen sich auehSpnekaehalen ansgepreistem Papier,

die mit Holzvolle geffiUt sammt Inhalt verbrannt
«erden können.

Die Spuckgefisse sind täglich, ohne dass eine Des-
infcetion vorherzugehen braucht, in Gruben, Aborte,

Canäle zu entleeren und gründlich — durch kochendes
Wasser — zu reinigen.

Wo die Verhältniste es gestatten (grossere Feueronfi-
anlagen), emplleblt sieh als ein&ehste und ^ehentte
Art der Beseitigung die thermische Vernichtung.

Je sorgfältiger und gründlicher die .Sammlung und
Beseitigung der Sputa gehandhabt urird, umsowenigcr
sonstige Desinfection erscheint erforderlich.

Durch fredmekte, leieht lassllche Belehrungen und
Vorschrift'Mi ist d;is Publicum. nament!ii-h in Mfrenlliehen

Anstalten und Loealca, über die Gelahrt-n des Aus-
q;Hickens auf den Boden aufraklSren.

n. Deainfeetion der Loealititen und der
Gebranehsgegenstinde:

Wüsche, Betten. Kleidung.sstücke etc.

a) Localitätcn. Riiumc, die mit Tubcrculöseu
belegt sind, sind wSbrend de« Krankenaufiinthaltea

fleissig SU ventUiren und zu sonnen.

Je reinlieher dieselben g> halten «erden, umso-
wenigcr nachträgliche D' sinfection fnach Abi^ang der

P.iticntcn durch Tod oder SMUstigen Wechsel) bedürfen

diesHben.

Die für Aufnahme der Phthisiker in öffentlichen

Anstalten bestimmten Räume sind derart einsuriehten,

dass die gründliche Reinigung der Fussböden und Wände
leicht ermöglicht ist; hiezu dienen gut schliesscndc

Böden (Parquct, Riemenböden mit H rs erneuertem
Oolaustricb) oder Linoleumbelcg mit Ausschluss von
Teppichen ; die Wände solcher lUume sind zweckmässig
in einer gewissen Ilöhc mit Oel- oder Bmailanslrieh zu
versehen, um leicht abgewaschen zu werden.

Derartige Räume sind nai'h jedem I'ati' rjtenw echsel

oder Sterhefall gründlich zu reinigen und zu dcsinlicireu,

ferner zeitweise nnbenfltzt zu lassen, gründlieh zu

liiften und zu sonnen. Zwangsdesinfcction mit ebliga-

toriseher Anieigepüicht bei Tuberculose • Todesrällen
erscheint atizustreben. vorläufig aber kaum durchführbar,
höchstens in einzelnen ("urorten.

In Schulen ist für mögliehito Reinhaltung der

Localitäten und möglichst staubfreie Reinigung derselben
Sorge XU tragen.

b' i'ir i;,. ti >; t än d e. Die Leib- und Bettwäsche der

Plithisik- r ist möglichst separat zu behandeln, aufzu-

bewahren und zu rcinigi I».

Die Reinigung und Desiofectioo der verschiedenen

Oebrauehfgegenstinde der Phthiaiker richtet sieb nach
den äusseren ond loealen VeiliSltoissen, !;owie naeh
Art utid BesehalTenheit der Objecto: durch Kochen,
Dampfdesiufection. Behandlung mit Cliemicalien, Sonncn-

lüftung sucht man das vorgesteckte Ziel zu erreichen.

Für Desinfeetionszwccke empfiehlt sich die An-
schaffung von Dampfdesinfectionsspparaten und ist dwen
Benutzung möglichst zu erleichtem.

Sind solche Apparate nicht zu beschatTen , so

empliehlt sich die Anwendung der Siedhitze besonders

in Waschkcsseln.

Werthlose und «eni^ verthrolle Gegenstände,

die mit tubercnl5sen Patienten in BerOhrung waren,

sind zu V'^riiicl'.t<'n.

Kleider von tubereubistn Menschen sollten, bevor

sie gründlich gereinigt und desinfieirt sind, nicht benutxt,

«oder verkauft noch verschenkt werden.

Die Errichtung von Sanatorien für unbemittelte und
wenig beraittelte Phthisiker ist nicht bl. ^s in thera-

peutis' lier Beziehurig wünsclienswertli , .s"[id' rn auch

prophylaktisch wiehtij,', indem sie den Phthisiker für

die Umgebung — als Infectionsquelle — unschädlich

maeben.
Der G«nuss ungekoebter Milch ist lu Tcrmeiden
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und soll dieselbe nnter kein«D Unitkodea ao Kinder
Terabreiobt werden.

Aus den statistisclif n Untersuchungen Rosen-

blatts (24) über die Lungeukraukheiteu iu der Schweiz

gsbt deatlidi bemr, daw in der Zettperiede Ton 1876

bis 1880 die allgemeine Sterblichkeit nicht nur in der

(lesammtschwciz, sondern auch in allen fiinf Bezirks-

gruppen gesunken i»t, und zwar im Ganzen um 12 pCt,

am wenigsten in der Gruppe der Bearke von vorwiegend

agrieolem Giaraeter und am meisten in der stldtiseben

Gruppe.

Die Schwindsucbtssterblichkeit bat ebenfalls abge»

nommen, im Gänsen um 10 pOt, aber niebt in dem
Ifaaase, wie die allgemeine Sterblichkeit. Die geringste

Verbesserung in dieser BeziebuDg bat in den städtischen

Bezirken staUgcfunden (nur um 7 pCt.) und zwar um
ao geringer, je iadustrieller ihr Gbaiaotor ist, -wlhiend

die ngricolsten Bezirke in der Storbliehkät an Phthise

die grüsste Abnahme zeigen.

Am adbllendsten ist jedoch der bedmiiende RQek-

gang der SterbMcbkeit an acuten Kranlcheiten der

Athmungsorgane. w< !( her im (i.ui/.< ti 2.S pCl. ausmacht.

In den läudlicben und städtischen I3ezirken, welche die

li5ehste industrielle Entwieklung darbieten, ist diese

Abnahme am geringsten, während sie am grössten er-

scheint in den Bezirken mit Stärkerer Vertretung der

agriculun Üevülkeruag.

Die Genannten (10) verlangen, daas die Tnberenlose

in die Liste derjenigen Krankheiten aufgenommen werde,

deren Anmeldung für die Aerzto obligatorisch wird.

Das i'ublicum, das sich au den Gedanken der Uebcr-

tragbariceit der Tuberenloae gewöhnt hat, mfisste ssbr

überrascht sein, sie nicht auf der T.iste zu finden. In

den seltensten Fällen würde die Anzeige bei der Familie

verletsen; dort komme es auf den Taot des Arstea an,

seine Piiebten g^an die PandUe nnt denen gegen die

Gesellschaft in Einklang zu briiig'^n.

Cadeac (7j liess 15 Kaninchen reich mit Tuberkel-

bacülen venetstes Futter fressen. Alle wurden rasdi

tnberculös mit Ausnahme von zweien, welche 4 Tage

nach dem Versuch an Stptir.Hmic 7.11 Grunde gingen.

In einer zweiten Vcrsucbssehe wurde ilafer mit Rotz-

Secreten Obergossen, und 12 Kanineben lange damit

ernährt, ohne dass es gelang, eines der Thiflirs auf diese

Wci^e 7,u inficiren.

Die Auijgabe der grösseren Städte, führte Leyden
ans (1^, gdit dabin, so mit es errsicbbar ist: Die

Verbreitung und Uebertragung der Tubereulose zu be-

schränken und für die zweckmässige Behandlung der ihr

anheimfallenden Lungenkranken zu sorgen. Beide Auf-

gaben erfordern üat Speeialbebandlung und fBr einen

Theil der Kranken die Errichtung von Specialheilstätteo.

An diese scbliesst sich noch die Behandlung in den

allgemeinen Hospitälern und die poliklinische Be-

handlung.

Die Errichtung von besonderen Volksheilstätten für

Tub. ist Ptlicht der grösseren Städte. Hierdurch allein

können sie den Aufgaben der hygienischen und thera-

peutischen Fflnorge gareeht wwden. Der YeriHreitung

der Tuberenlose kann in wiAsamer Weis» nur dafdnreh

entgegen geinten «erden, dass man «ine mB^iebst

grosse Zahl der Kranken aus dem Kreise der Familie

entfernt, wodurch die Ansteckimgagefahr für die Um-
gebung erheblich verringert wird. Die Unsebädlicb-

maebung des Auswnrft, welebe die wirksamste sanitSre

Maassri'L'fl M. l.;;iiiti diT T';it. nur in den Specialaa-

staltea erlernen; wenn er aber daran gewöhnt ist und

sie als sweekndssig anerluunit bat, irird er sie aueh

dann fortsetzen, wenn er in die Fanülie zurückgekehrt

ist; schliesslich werden die Gesunden zu ihrem eigenen

Schutze für die richtige Durchführung Sorge tragen.

Die therapeutische Fürsorge für unbemittelte

Lnngenloranke gipfelt also in dar Brriehtung von Volks-

heilstätten. Die Durchführbarkeit bis zu einem gewissen

Grade ist durch das bisher Geleistete genügend darge-

than, dennooh muss nun sagen, gerade die grosseren

Städte stehen noeh anzQoik. In Dentseliland gehfibrt

die Palme un-ifreitig der Stadt Frankfurt au M., daran

scbliesst sich Bremen mit der in Behbeig eröffneten

Anstalt, andi Baitta hol in HaUhow «ntiprsehmds Bin«

richtungen getraffni; in ^en und Sachsen sbid gleiehe

Unternehmungen geplant. Aus angeführten Berichten

geht zur Genüge her^'or, dass die Kosten sich nicht

hSber als S—9,80 Mark pro Kopf und Tag stellen.

Um die Volks]. ü^i.itten wirklieb heilsam an maeben,

müssen die schwerltranken Tuberculosen ausgeschlossen

sein und nur solche au^enommen werden, welche be-

stimmte Aossidit anf Heiinng oder eriiebBdie Beosening

geben. Die Curdaucr müsste auf 2—3 Monate ba-

schränkt, jedoch die evcut. Wiederholung nicht ausge-

schlossen sein. Die Möglichkeit, die Kranken arbeilen

au laason, um su den Oorkostea beisutrageo oder sidh

selbst ctwa.s zu erwerben, sollte nach dem Beispiele

englischer Krankenhäuser ins Auge gefasst werden.

Die Anlage solcher Heilanstalten soll eine möglichst

gesunde sein, doch ist HAeolage und Waldluft nieht

immer unentbehrlich. Am meisten ist Staub und

scharfer Wind zu fürchten. Die Nähe der Stadt hat

für Verpflegung und Beaufsichtigung viele Vortheile,

gewihrt den Kranken überdies die MiSgliehkeit mit ihren

Familien zu verkehren. Daher sollte die Anlage der

Heilstätten ganz in der Nähe der Städte oder innerhalb

der Stadt salbst, keuMSvegs augesdilossen sab;

adowcseits ebensowenig, dass die Städte ihre Heil-

Stitten an entferntere Puncte verlegen, welche günstigere

hfi^ische und öcouomische Verhältnisse darbieten,

s. B. an die Seeküsten, welebe naoh Finklenhurg die

günstigsten Bedingungen für die Tub. bieten.

Neben diesen Specialbeilstättcn werden immer nooh

für die Versorgung der Lungenkranken die allgemeinen

Krankenhinser benutrt werden müssen und es irike

wünscbenswerth, in letzteren besondere Abtheilungen

für die Schwindsüchtige n einzurichten. Die Ansteckungs-

gefahr darf nicht unterschätzt werden; man soll es

vermeiden, nidittuberculfise unter tnbereultae Kranke

zu legen.

Der poliklinischen Behandlung wird immer noch

ein grosser Theil der Tubcrculose zufallen, da die

Hoqntalbdiandlang dodi nur einen Theil der unbe-

mittdtea Lungenkranken fusen kau.
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Die Erfidmmgen von BmUd seigen, dass bisher

nur die Scbwi rkratikt'ii in die Hotpitäler gehen. Die

Behandlung iu den Wohnungen geschieht von Seiten

der Stadt durch die Armeoänte, während die Arbeiter

ihre Kusoninte haben. Ins Atige wa fasseo wäre noch

die Frage, ob nieht eine specialistisch poliklinische Be-

liaijdlunf^ einzuführen und den unhemitloltcn Brust-

lirauken auzubieteo sei. Solche liliunchluugeu bestehen

in England vnd haben aieh einea groaien Vertranena

7,u erfreuen. Sie würden sich am besten mit dcu

iSpecialheibtätttn verbinden lassen und würde auch

dieses für die Zweckmässigkeit, solche HeUstättcu inner-

halb der Stadt ansnlegeo, ins Gewicht bllen.

Valliu (30). In den englischen Spitälern für

Lungenkranke wird int Allgt-nieimMi der Auswurf der

l'atienten mit der gebührenden Vorsicht entfernt uud

vemiditet. Nitgenda fehlen die mit CarbollSsung halb-

gefSltten Spucknäpfe auf den Nachttischen, Itii ht zu

T'^inigendt' .^pin kkü^t'-ii in dm (Jängen und die in den

kraukeuzimmeru angeächlageueu lu.structionen zur Be-

lefanuig IQr fleaunde und Kranke. Doch bestdten noeh

mancherlei Uebclstäade, wie z. B. das Reinigen der

Kussböden durch Kehren, Staubwischen mit trockenen

Lappen. Nicht überall werden die Patienten von der

Anatalt aus iagheh ndt reinen TaaehentQehem oder

noch besser mit Papiertüchem verschen, welch' letztere

nach dem Gebrauohe verbrannt werden. In vielen Spi-

tälern, die ohne Waschanstalt sind, lassen die Pattenten

ihre Wäsche von den Verwandten abholen und waschen,

wesshaib nicht leicht ein Druck in Bezug auf häufigen

Wechsel ausgeübt werden kann. Wird der Spucknapf

noeh 80 gewissenhaft in Anwendung gabradit, so wischen

doch die Patienten darauf den Mond am Taschentuch

ab und lassen dieses dann UMiisiens unter das Kopf-

kissen wandern.

Nur im City of London hoqrital for diseases of

the ehest finden sich an den Betten Drahtkörbchen an-

gebracht, welche das Tascheritiicli ;uifzii!iohiiien habtni.

Die Schwerkranken, welche den Spuck napl nicht mehr

bonntMo können, eriialten kldae L^wandÜppdien,
welche dann verbrannt werden. — Im Allgemeinen fügen

sich die Kranken (rrrn den sanitären Anordnungen und

uehmuu willig die ihnen gewordene Belehrung au. Die

Aufkllnmg über Ihren Zustand hat kebie naehtheiligen

Folgen, um so weniger, als selten jemand nicht SChon

vorher darüber im Klaren war. Auch zur Beiehrang

der Bevölkerung geschieht manches Nachahmenswerthe

hl Btagland. Li LaneaaMre beaehränkt man sidi nicht

auf einen blossen Rath: die Sanitätsbehörden lassen

lustructioneu zur Vertheilung gelangen, welche im

Zimmer aufgehängt werden aoUnn «nd deren § 8 lautet:

Man Buus die Lungen gegen Gafahren scbütsen,

Walehe aus fenchtt ii und überfüllten Wohnräumen und

auB stauberseugenden Beschäftigungen entstehen. Habt

Dur Kodi Aber «twaa an beklagen, waa der Gesundheit

naebiheiUg aein ktante, wie ÜMMbte Winde, schlechte

Dächer, Canalgenich, defccte Röhren, oder über Aus-

gussröhren, welche in den Boden und nicht mehr heraus-

Biflnden, ao benadiricbtigt den Aiat and die SanittU-

inqpeetiMk 9 IQU Straet Oldbun.

c) Blattern und Impfung.

1) Antony, 6., Beeherehe aur la valeur relative

des difTt'rentes prcparations vaccinalos. Areb. de med.

niii. Di-c. 1893. p. 4G5. — 2) Blass, C. Di-' Im-

pfung und ihre Technik. 12. L'-ipzig. .*} 15 a i t < i

-

sack, Ueber ein Gebilde welches sich in Trocken-

Präparaten von Vaccine- und Variolalympbe sichtbar

machen lässt Arb. d. K. Gesdbtsamtc. Band 9. S.

96. Hierzu Tafel V—VI. — 4) DaH'.Xqua, Enrico,

Brefotri'tiö c vacciuazione. Giornalc dclla Soc ii.il.

d'lgiene. Bd. 16. — 5) Factory iusiicctors llliiKiis.

Small pox in the tencmciit house sweal schaps of Chi-

cago. Spriogfield. Iii. Jul. 1. — 6) Kenoedi', An
object lesMn for antivaeeinatora. Boll, of the .Toum.

St. bi'ard nf hrnlth. Febr. — 7) I coni (Ittario,

Sugli stiidii est giiiti iiitomo al fattori del attivit.i spcci-

fica et patügena del vaccino. Riv. d'ig. 1S90. p.

325. — 6) Martin, A. J., La prMthylaxie admioistra-

tire de 1a variole k Paris en 1898—1894. Gaz. de
medi.' N'o. 37. p. 445. — 9) Pristley, Small pox

quaraiitinc and isolation at Leicester in 1892- lSi»3.

Brit. med. 12 mai. p. 1047. — 10) Rafinesquc et

Raymond, La vaccination par grattage. Bull, de
therap. p. 179. — 11) Renajr Jnhil, Ün traitement

de la variole consistant a soustraire les malades a

l'action des rayons chimiques du spectre solaire. .Sem.

nu'd. 18 oct. 1893. La varinic et rohscuritc. Bull,

de la soc. nu-d. des h^p. 8 di'c. lSit3. p. 831. —
12) .'^ormani, Giuseppe, icngratia e diagrammi dclla

sililide in Italia. Giornalc della Reale Soc. ital. d'lgiene.

Bd. 16. — 13) Vogt, Adf., Das Impfen bei Pocken-
Ausbrüchen, gr. 8. Berlin.

d) A bdominaltyphu.^.

1) Alessi, (Hu-s., Sui gas putridi, conie cause pre-

disponenti all' infe/.iotic tifoide. .Ann. dell' Ist. d'Ig.

3)eiim. di Roma. T. IV. p. 39. — 2) Borges, Uans,
eher die Durehlissigheit der Trpbusniere für den Ba-

cillus typhi abdominalis. Dissertation. Würzburi;. 8,

32 Ss. — 3) Bourgeois. Ch., Etiologie i-t pnt'iir/.nie

de la fievre tj-phoide. Pari.s. 8. — 4) Brouardcl,
P., Etiologie de la äevre ^phoide au Havre. Bullet.

dePAead. XXXI. p. 875. — 5) Bucquor, Sur l'ori-

fAnt de Tcpidtmie de (l'-vrc typhoide des vilics de

Pari.s et de Sens, en fcvricr 18;t4. Ibid. 3. Srr. X.XXI.

p. 4^)0, -- 6) Egno, Kau de In Ni va < 'tnmc cause de

ia fievre typhoide ä St. Pctersbourg. Wratsch. No. 17.

— 7) Gorini, Costantino, Sopra ud nuovo criterio

diagnostico del Bacillo del Tifo. Giomale dclla Reale

.Soc. ital. d'lgiene. Bd. XVI. — 8) Konwood, H. R.

u. A., Origin and spread of enteric ft vn (typhus).

Brit. med. 18. Aue. p. 854. — 9) Kicncr, Lcs va-

riations du nivean de la couche d'eau suuterraine daiis

Icurs rapports avec la fievre Qrpboide. Bull. mOteor.

du dcp. de IWrault. 1898. — 10) Loewy, Leopold,

Die Typhuseiadi iiii'' in Fünfkirchen, verursarht durch

Infection der Wasserleitung. Klinische Zeit- und Streit-

fragen. VU. Bd. 9. H. Wien. 1898. gr. 8. 31 Ss.

— 11) Mattel, Eugenio di, L'acqua potabile della

Beitana e il raovimento del tifo in Catania dal 1887

al 1892. Gioni. df-lla Iloalp j^n,-. ital. d"|r:;.'n.- R-l. XVL
— 12) Derselbf, Das Trinkwasser di'r Hritana und

der Tvphus in Catania 1887 bis 1892. Arch. f. Hyg.

Bd. XX. S. 78. — 18) Müller, Leo, Beitrag zur

Unterscheidung zwischen Typhusbaeillns und Bacterium

coli commune. Karlsruhe, gr. 8. 2,1 Ss. Mit einer

Lichtdrucktafel. — 14) .'^chaefer. Die Typhusepidemie

des Jahres 1891 im Kreise Nicderbarnim. l')frl. klin.

Wochenschr. No. 12. — 15) Schild, Formalin zur

Diagnose des Typbasbacillus. Ctrbl. f. Bact. Bd. XIV.

No. 22. — H'' Derselbe, Eine Typhusepidemie mit

nachweisbarer Luutehungsursache und die Diagnose des

TjTlMixiMeiUua mitteilt FennaKn. Zeitaebr. f. Hyg.
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Bd. 16. S. 878. — 17) Schulte, Epi.lcn.i-.chc Er-
kntnkttogen an acutem Ezantbem mit typhösem Cba-
racter fn der (ramiaon Coml. Berlin. 1898. 8. 80 Sa.— IS) Scdgwiclc. W. T.. On n-rrnt epidcmics of ty-

phoid fcvL-r in Ifie Cities nf Lowi-H and L.iwrcnce due
ti- iiifci'tod w.ittTstiiiplif-.s. 24 th. anii. Ilep. Massach.
Febr. 1S;>2. — 10) .'^pirig, \V., Beiträge zur Bacterio-

logie der Typhuscomplicationen. Basel. 8. 48 Ss.— 80) Vallin. E., LVpidrmip de fievre h-phoidc h

Paria et l'cau de la Vanne. Rev. d'hyg. XVI. p. 2S-t.— 81) Weeney, Edniond, Deiiionstratioii of tlic fyph. id

baciMus in suspected watcr by Parietti's method. Brit.

med. journ. 5. Mai. p. 961. — 22) Welply, J. J.,

Creameries aod infectious diseases. Laooet Apr. 21.

p. 992.

Brouardcl (4) versucht vergeblich, (iihert's

sprechende Ziffern durch anders zusammengestellte

Daten su entkrtften und das Vorkommen des Typhus

in Harn durch die TrinkwaMertlieorie la eAlären.

Seine schliesslichen Vorschlag«;:

1. um die ijueUcn von .Saint Laureut eine l'rotectionä-

Zone zu aehaibn, welehe gegen jed^ Yemnreinignng

schützt;

VI. das Canalgesetz zu vervollständigen;

Vil. das Evacuations-system der Fäcalicn zu vcrbcüscrn;

die Yersitsgmben abxuselialiitn;

Vlll. i-iiie teichlicherf 'Wabscrfrciiuen/.. da die jetzige

uogeaügead ist (99 1 p«r Kopf und Tag) berzu-

Mtan etoL

linden den Beifall aller Hygieniker.

Sehild (16) hat bei einer Typhus^ridemie in

Scehauscn bei Magdeburg drei Brunnenwasserproben

untersucht und in Brunnen 1 u. II angeblich Typhus-

baoillen naehgewiesen. Seh. grSndet diesen sdiwer-

wicgenden Schluss auf das Wachsthumsvcrbaltcn auf

Kartoffeln, in Milch und auf das Ausbleiben von ';.!>-

bildung in sterilisirtem Fleiscbirasser. Da.ss mau auf

Qrand dieser Untersoebmigen die Identifioirang der

TyphusbacUlen nicht mit Be.?timmtheit, sondern höch-

stens mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durchführen

kann, ireiaa jeder Baetoriologe. Von einem sicheren,

unsweifelltaften Naobweis der Typbosbaeillen im Wasser

kann also auch in dirsem Fall nicht die R< dp sein.

Die betreffenden Brunnen sollen durch einen tbeilveise

olliBn, theilweise veideekt dnreh das StiLdtoben lauflen-

dcn Graben infidrt worden sein. Der Einflnss des

sinkenden (Jrundwassers auf die Entstehunj? von Typhus-

epidemieo soll darauf zurückzufiUiren sein, dass dadurch

«in Abflnss von Senkgniben, vndiebten Canilen und

so treiter nach Brunnen und somit eine Infeetion der-

selben mit Typhusdcjcctioncn ermöglicht wird. Die

Typhusepidemie in Seebausen fiel nun in der Xbat mit

einem sehr niedrigen Grandvasserstand nisanunen.

(Der Grundwasserstand ist bekanntlich nur insofern von

Bedeutung, als er ein rrtheil über den Feuchtigkeitj»-

grad des Bodens geblattet. Ut schon der angeblich

dnrdi SdL «rbraehte Naehvcis der TjrplinsbneiUeii in

den Wasserproben unsicher, so ist seine Erklärung des

Einflusses sinkenden Grundw.isser für jeden, der von

Pettenkofer's Grundwasäerthcorio wirklich kennt,

äeberlieh nnsatrefEwd. Bei)

"VviUMü constetirfee Seb., dais ^rphaabnoilleB in

NUurbouiUoa die mit 1 : 18 000 pMmalin venetst vurde.

ilire Entwickelungsfähigkeit verlieren, während Bact«-

lium coli noch in Furmalinbouilloa 1 : 400ü gute Ent-

Wickelung zeigt. Stammt die zu prüfende Reincultur

mit D^ectionen Tjpbaflkmaker, so ist ein iriedetboltes

Klarbleib' ii einer F«>rmnlinbouillon von 1 : 7000 rnt-

scbeidend für Typbus, cioe Trübung dagegen für

Baeterinm eoK. Stammt die Onltnr ans dem Waaaer,

so ist zwar das Klarbleiben nicht für Typhus entschei-

dend, weil vielleicht andere ähnliche Wasserbaelerien

ebenf.-ills nicht darin gedeihen, wohl aber Lst eine

THibung entsöbeidend gegen Typhus.

Welply (22) besdiuldigt eine Molkerei der Ver-

breitung und Verschleppung des Typhus. Die Krank-

heit zeigte sieb in rerscbiedeneo Farms, die alle ihre

Hileb au besagter Molkerei schickten und von dort die

sogenannte „abgeblasene" mm Hnnsbaltungsgebraocb

/iinlekempfingen. Die Bewohner benntztcn die ver-

schiedensten, thcils durch Wasserscheiden getrennten

Trinkwauerbezugsquellcn, so daas eine Ventnetton^ dvrdi

das Wasser als ausgeschlossen betrachtet werden moss.

In den 180 Fnrnis innerhalb des ärztlichen Uezirkes des

Verfassers, welche nicht mit besagter Molkerei im Ge-

sebSAsTenrerhebr standen, kamen nnr 2 FSOe Tor:

die Betreflenden hatten aber in den ioficirten Häusern

Nahning zu sieh genommen, wurden .iKo indirect von

dem allgemeinen Ilerd aus ioficirt, während von den

84 Fumi, die ihn mich ans der Holkerei bezogen,

12 von der Epidemie befallen wurden. Diese wurde

von eiitem di'r letzteren atis auch auf d.is Haus eine*

Tagelöhners übertragen, welches ringsum von Farms

umgeben war, welehe keine Vflch ton dar Molkerei be-

zogen und intact blieben. Bei Mitberecbnung der im

städtischen Bezirk vorgekommenen Typhusfällc ergab

sich, da.ss von sämmtlichen 61 Fällen 52 die Krankheit

direet doieb obige Molkerei nnd die flbrigen indirect

aus den Farms, welche secundär inficirt wurden, bo-

zogen. Zu den drei Ursachen, welche gewöhnlich als

Verbreiter des Typhus durch Milchinfection angeführt

weiden, nimUdi: 1. die direet in die Mildi gelangten

Typbiisstfihle, 2. Milehfälschung vermittelst Wasser, das

den Microben enthält, 8. Benutzung ebensolchen Wassers

beim Spülen der Milehgefitose, fügt Verf. die Tierte, das

Melken durch eine Person, deren Hände durch Typhus-

dejectionen beschmutzt waren, und bemerkt zu Tunkt 4;

„Die Schlussfolgerung, zu welcher ich nach sorgfältiger

PrOfbng aller Verhältnisse und üms^de gelangte,

war die, dass das Contagium durch die Hände der mel-

kenden Personen in die Milch verbracht wurde. Der

erste Patient litt seit 12 Monaten Tor der Typbus-

erkranknng an Par^Iegie and bedncfto deshalb besoa>

dcrs sorgsamer Pflege, die ihm auch von seiner Schwester,

einer der Stalldinien auf der Farm, eifrig gewidm-

1

wurde. Alles begünstigte also die direet« lutcctiou voui

Patienten snr Uleb, und aof versehiedenen Farais, die

ich .später besuchen musste, zeigte sich, dass die aut

<lt r Milchkanuü'T tu trautcn Personen .sowohl zurKraaken-

pllege wie 2uui Melken herangezogen wurden. Diese

Art dar Uebertragnng der Infsetioa ist bei Soharlach

hSnflg beqcoeben werden, bei l^phos fud i^ sie noch

uiyiii^Cü Ly Google
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nicht enriUini Selbst weon die Hände die Miicb nicht

beriUtreQ würd«n, bestände eine, mos such fnioge,

Coritaminatii nsgefahr. Nun lassen si 'h alier vitale Kühe

nicht melkcD, wenn nicht die iland und die Zitzen

ftueht getailtMi Verden, bei manchen KOhen ist es gua
unmöglich, die kleinste Quantität Milch mit troekener

Hand zu melken. Die im-i^t'-n .'^tallilirneii netzen des-

wegen ihre Finger und die Zitzen mit der ersten Milch

die kommt and wiedeibolen dioaTerfefaren von Zeit su

Zeit. Mit einer vollkommen reinen Hand geschieht

nicht m« lir, als hiabsichtigt war. di« uiisaubtTC Hand

aber vird buchstäblich in die Müch hineiuguwaschen,

und man fama ebenso gut solche Hileb vie Wasser

zum Getränk empfehlen, in wi Irl^i n man sich die Hände

gewaschen hat." — Verf. sieht in ih u ß-nissen Mitikcrcien,

welche die Milch von eijicr bedeutcudeu Anzahl von

Oeeonomen besieben, eine grosse Gefabr für die öffent»

liehe Gesundheit und verlangt für jede diTartip- An-

stalt die Anstellung eines „Sanitütspoli^rüten". welcher

eine gewissenhafte Inspection bei sämmtlichen Liefe*

ranten und in der MoUnni «tmoftben bitte. Hand in

Hand damit hätte die obligatorisehe Anmeldung der

Krankbeit xu geben.

Die übOT die Typhu^epidemie im Kreise Nieder<-

bamim von Schäfer (14) gelieferte Statistik umfasste

3S Fälle. I>tT l"m>tand, da'i.s unter den Krkrankten

eine Person war, welche mit einem suspccten Brunnen

in gar keine BerObrung gekommen ist, beireist «mirider^

le^lich, das.s der Brunnen nicht dl'' Ursache für die

Epidemie abgegeben haben kann. Die Thatsache da-

gegen, dass 2 Arbeiler gemeinschaftlich Drainvasser

getnmkeo haben und nabesn gleichseitig erkrankt sind,

reebttotigt die Annahme, der Genuss des Drainwassers

sei die Ursache der pemein.schaftlichen Erkrankung ge-

wesen. Der absolute Mangel jeglicher Vorbcugungs-

maassregel gegen die Uebertragung der Krankheit Yon

Seiten dieser Erkraiikt-^n auf ihm Oenos.sen lässt »'s

nicht auffallend erscheinen, dass nunmehr nach ein-

ander eine ganze Reihe von T^-phuserkrankungen auf-

trat Das statistische Besinnt ergiebt, dass von f1

Typhu.sf;illen 10 in einem directcn. 10 in einem in-

directen ursädiUeben Zusammenbange mit den Riesel-

feldern stehen, also 79 pCL der Oesammtepidemie mf
letztere zurüeksolQbreo sind. Verf. weist darauf bin,

dass bei dem negativen B-'fmi'l --i Ihst nicht der

Schluss gezogen werden darf, dass in den lUcscIwässem

keine Tjrphusbaeillen TOibanden sind, worauf Tirdiow

sieb st&tzte. Es können Typhusbacillen darin ent-

halten sein, nur entziehen sie sieh vorläulij: bei der

Mangelhaftigkeit der bisher bekannten Untcn>uchungs-

mefliodeD dem Nadiweise. Es ist die GeObrlichkeit

der Bieselfeldenrbcit und des Drainvasseigeaasses be-

sonders zu beriicksiehtigen.

Valliu (20). Unter der Fahäer Bevölkerung und

dar OanlsoD, vslehe lebrtere uagafEhr SS000 Vaim
staik ist, brach im Februar 1894 eine Typhasepidende

aus, welche durch ihr brüskes Auftre ten mehr den

Character einer Vergiftung als den einer sich langsam

Terberdteiiden, gewiOuiliohen Epidemie trigL Da die

Krankheit gleieb heftig unter Civtt und Hilitilr auftrat.

so genügt die Anfäbruog der aus den Militärspitälern

erhaltenen Daten. Bis zum 18. Februar waren im

Ganzen 2 Mann we^"Mi Typhus in Militrirspitalver-

püegung, am 15. Februar 13, am 20. 50, am 25. 117.

Die seitliche Disposition konnte nicht gut xur Erfclintng

herangezogen werden, da die Krankheit sieb auf die

Einwohner der Stadt und die (iamisoti intra muros

beschränkte. Von letzterer wurden wieder nur solche

Mannschaften befallen, welche in mit Tannewasser ge*

:>iuisi.'ii Casernen untergebracht waren. Paris wird

dureh dr'ierlei Leitungen mit Was^.'r versorgt: der

Vanncleitung, deren Reservoir im Süden bei Mont

sooris gelegen, das ganze linke Seinenfer und den

mittleren Theil der Stadt bis in die N.ihe der aussen

Boulevard-s .speist. Die Dhuys mit dem He.servoir im

Menilmontant versorgt den Nordwesten, und die von

Nordosten kommende An« den Nordosten, sodass ihr

• i' biet über deiu di r Vaiine eine Art Kappe bildet.

Das äeiae-, Marne- und Oure^wasser ist jetzt aus-

sehliesslteh fibr die Strassenreinigung und industrielle

Zwecke reserrirt. Die ClassUeinisg nach ihrem Ent-

stehungsort der Todesfälle und der thcils zum Zweck

der Desinfeetion, theils durch die Application der Ver-

fügung vom 1. Deeember 1898 snr Anzeige gekommenen

Erkrankungen zeigt ebenfalls im Gebiet des Vanne-

wa-^scrs einen weit höheren Procentsatz als in denen

der Avrc und Dhurs. In der Caseme von Saint Denis,

welche die wenigst günstigen, sanitlren Bedingungen

aufzuweisen hat, lieferte ein Regiment von 1000 Manu

bis zum 1. März einen einzigen 'ryptuiskranken. Die

Ca-serne wird durch artesische Brunnen versorgt, welche

onQgliebes Wasser geben. Yinoennes wird dareh die

Marne gespeist, welche schlammiges Wasser Ahrt, das

stark mit Microben belastet ist (4{iO(XK) per coro in

der zweiten Hälfte des Januar;) aber jede Caserne ist

mit Cbambertaaddltem aasgestattet, welche dreimal

wöchentlich gereinigt werden ; in Versailles, Courbevaie,

St. Gennain, Rambouillet ist das Wasser mittelmässig,

überall aber werden die Filter gut im Stande gehalten

und der Gesuadheitasustand ist sehr snfriedenstellend.

In Paris aber, das seit mehreren Jahren mit Qucll-

wasser versorgt ist, wendet man keine Filter melur au,

veil das Wasser gewShnlicb vortnUlieh ist. Nur da>

durch liest sich die fast absolute Immunität der Garnison

extra muros erklären, welche einen fast ebenso Starken

üffectivbcstand hat wie die intra muros.

Die beiden Casernen in Paris, welche bis dato

noeb heben Typbosfell aofimwetsen haben, sind n*
gleich die einzigen, welche kein Vannewasser haben:

die Caserne dea Tourelles und die Ca.scme de la nou-

velle France, letztere eine der mittelmössigsteo von

Paris. Das eine Bataillon Infanterie, welches sie be-

herbergt, blieb intact, während d.is andere in Chateau

d'Eau, welches Vannewasser hat. eines der ersten war,

das befallen made. Derartige Beispiele von detacbirten

and unbezübrt gebliebenen Truppentheilen Hessen meh
in .Menge anführen. Die Untersuchungen der vom

Couseü d'hfgicne abgeschickten Commission im Quellen-

gelnet und Thal der Tanne sind noch nicht vollendet

Doch wild die a priori gefasste Annahme, dass das
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Vanneiruser die Urueho der Epidemie wi, nidit venig

durch die Thatsache bestiirkt, dass in iSen», wo seit

30 Jahren der Typbus unlnkatmf war, am 15. Februar

2b Typhuüerkrankuugcii vurkauau, davon 5 mit tödt-

lichem Ausgang. Seit 1883 aber wird die Vanneleitnog

biM Sens von einer Abzweigung viTla.s»<(>n, welche It-tz-

tcrc Stadt versorgt. — Wolireiid mau mit der Fassung

der Vaunequcllen beschäftigt war, zeigte es sich, dass

sicli auf dem Vanneofer, unabhängig von den eigent-

lichen Qnellin. seichte, schlecht lipprcii/tc Wasser-

flächen befanden, welche denselben Ursprung zu haben

sohienen, wie die geaammelten Quellen. Die Ingeoieore

hielten diese Grundwasser Iceineswegs für aus der Naeb-

barschaft inficirt, sondern wie alles Quellwasser für

meteorische Niederschläge, welche nachdem sie von den

waldigen Plateaus ans ziomlidier Bntüennog her die

kreidigen Terrains durebaogen« nun im Thal ihr Nireau

suchten. Um die Wassermenge zu ver«:rr>ssern wurden

sie mit in die Leitung bezogen, indem man ihnen au-

fingKch unter dem eigentlirben Aquiduet einen Weg
schuf, in welchem sie sich drainiren und der Leitung

folgen kontiten. Bei den Hebemaschinen aber werden

beide Wa&ier zusammeDgcnomiueu und in der llaupt-

Idtong gemeinsam weiteigefSbrt. Vielfiteh besebuldigte

man schon firüber diese Drain.s unreines Wasser to

führen und die ganze Leitung; zu verunreinigen. Es

ist möglich, dass diese Grundwasser als Kcgenwasscr

die Felder der Naehbarsehaft gewascften, ihren DOnger

ausgelaugt haben, und .sich entweder wegen der ge-

ringen Mächtigkeit der filtrirenden Bodensrhicbt, oder

weil die Kreide Spalten aufweist, welche ein rasches

Dttiehlaufbn gestatten, sich nicht genügend xu reinigen

vermochten, Gewiss ist, dass nach langen, nnlinltenden

Regengüssen das Vannewasser oft trüb und weisslich

ist. Die Untersuchungen Ton Prof. Miquel zeigen

ebenfalls in solchen Zeiten eine bedeutende Zunahme

der Bacterien (W per Cubikcentinuter in der ersten

Januarbälfte lbU4 und 3200 in der zweiten). Sogleich

naeh Ausbruch der Epidemie wurde das yannewasser

auf den Bacillus Fbettli untersucht; Prof. Vaillard

konnte ihn ie<!iicli in keiner seiner am 26. und 27.

Februar geschüpfteu I'roben isoliren, vielleicht in Folge

des Reiehthums desWassen an andern Baeterien, deren

WacLsthum die Gelatine zu fi"üh verflüssigt. Das ne-

gative Resultat beweist insofern nichts, ahs man sich

bei den micioscopischen Untersuchungen auf viel zu

kleine Quantitäten besehränken muss. Man untenneht

swei Tropfen und trinkt zwei Liter Wa.<iscr. Kmt wenn

e.<i gelingt, dem Bacillus Hberih allein zu pevtaltm sich

in einem Lit«r Wasser zu vermehren, indem niuu alle

andern Keime, welehe smne Entwiekeinng hemmen
können, zerstört, wird die bacteriologische Untersuchung

zur preventivcn Diagnostik einer Typhusepidemie prac-

tisch verwertbet werden können.

Mattei (11) weist in teiittr ansfairliehen Arbeit

nach, da.ss die geringe Abnahme der Typhusmorbidität

und -Mortalität, welche in Catania seit dem Jahre 1887

eingetreten war, nicht der neuen Wasser^'ersorgung

dieser Stadt dueh di« Rettaaa snsasdueiben ist, viel*

mfhr sei dieser laoitin Etfblg auf die Aasaoiraogs-
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maassregeln versehiedenster Art; wie Erbauung dne»

neuen Schlacht- und Yidlhofes, verbesserte Lebens-

niiH> lp''li.'ei. .Niederlegung uni;e>\inder Quartiere et'-

zurucitzufuhren. Mattei kommt aho zu ciutia

tOr die Trinkwassertheoretiker nnangendmen Besaltat

Keineswegs verkennt er aber die Vortheile, die einer

Stadt aus einer Versorgung mit chemisch und bactc-

riologisch reinem Trinkwasser erwachsen und preist

Catania glücklich, dass es dureh die grosse FMigebig-

keit eines erlauchten und reichen I'atri<'iers, des Mar-

chese di Casalotto, die neue Quellwasserleitung aus der

Beitana eiludtMi hat

Der Tn>hus leigt in Catania fibxigens das gleiche

Verhalten wie seinerzeit in München, d. h. die Typhus-

frequenz nimmt zu mit a1inehm>-nder Grundwasserh"'he.

und nimmt ab mit steigendem Grundwasser. Durch

eine Reihe von Diagrammen und Tabellen Teransdtau-

licht Mattei dieses Verhatten; Mattei steht ganz

auf dem Standpunkte v. Pettenkofer's. Kr sieht

deshalb auch den Hauptgrund für die hohe Typhus-

mortalit&t in Catania darin, dass der Boden in Folge

der vielen Versitzgrub'-n iTatania besitzt kein

anderes System der Facalieiientlernung) mit Unmasse

organischen Unraths imprägnii t ist, und er hofft, dass

mit Beseitigung dieser Versitzgruben der Typbus gans

ans Catania Torsehwinden werde.

e) Syphilis und Prostitution.

1) Barthclemy, La defense contre la »yphilis.

Annal. dcrmat et syphiL V. No. 879. — 2) Drou,
Acbillc, Sur un point de t^lementation de la pro^iti-

tution autoriste. Ibidem. — 8) Eitzina, Z, La Pro-

stitution ä la foire de Nijni-Novgorod et sa reglemen-

tation, Gaz. hebdom. de med. et de chir. p. 421. —
4) .ladassoh ti , Bericht über eine zum Studium der

Prostitution und der Prophylaxe der venerischen Krank-
heiten unternommene Reise. Deutsehe Vierteljahrsschr.

f. öfTentl. (Jesdhtspfl. .XXVI. 2. — .5^ .les^ier. Die

Aufgaben der üffentlichen Ge.sundheitsplb j^'c bei der

Verhütung der venerischen Krankheiten. Fraukf. a. M.

1893. gr. 8. 23 Ss. — 6) Schmülder, Die gewerbs-

mässige Unzucht und die zwangsweise Eintragung in

die Dirnenliste. Vortrag, nebst anschliessenden Ver-

handlungen. Berlin. 1893. gr. 8. 40 Ss. — 7) Sor-
mani. G.. Seduta publica sulla protllassi della sifilide.

Gioroale della Beale Soc itaL d'lgicue. Bd. XVI.

Die verschiedenen Gesichtspunkt'-, welche für die

Entscheidung der Frage der Bordelliruog vorbanden

sind, sondert Jadassoh n (4) in einer ausführlichen

Arbeit naeh den beiden, auf diesem ganzen Gebiet

maassgcbendcTi Kielifimgen, nämlich der social-mora-

lischen und der hygienischen. Dabei hält er sich an

die gemeinsame Ueberzeugung fast aller Fachleute, die

ja nicht neu ist. Bezüglich der Prophylaxe der vciie-

rischen Krankheiten in den verschiedenen Landern fund

Verf. in Brüssel und Lille die Abtheiluugen für die

Prostitairten in den allgemeinen Krankenhiusera. Sie

sind dort, wie fast überall, in den schlechtesten Räu-

men untergebracht. In der An der Hehandlunk,' und

der Verpflegung finden sich keine wesentlichen Lnter-

scfaiede gegmiftber den dentsehen YeibältniBsen. Da-

gegen ist in Kopenhagen in ausierordwitiieh gAnstiger
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Weiae fQr die Hoapitalbehradlmif der Prostitaüien and

der venerisch Kranken gesorgt. Dort ist i. J. 1886 das

Vestrc-Hospitnl eröffnet worden, das ausschliesslich für

die Behaudlimg der üflentlicbeQ und gebeimeu l'ruäü-

tudTten bestimint ist In der gamoi ISnrielituog dee»

selben ist eine vollständige Zvreitheilung durchgeführt,

deren Tresentlicbster Zweck ist, die geheimen Prosti-

tuirten, welche durch die Polizei iiach den Bestimmungen

des Gesetses von 1874 übenrieeen verden, TOllstindfg Ton

d^r I5f'riihrung mit dtr i'fTciitÜchi'n Prostitution zu

trennen. Wie schädlich eine solche Berührung für die

noch mdit elgentlidi Prostitabten ist, bründit sieht

besonders benrorgeboben zu verden. Im Vestre-Spital

ist Möglichkeit t'iiios Vorkehrs zwischen den Pa-

tientinnen beider Abtbeilungen ausgeschlossen. Verf.

hebt ireitorbin herror, in -wie liberaler Weise Dsnemsrk

die venerisch Kranken durch Kassenstatuten etc. unent-

geltlich behandelt und will bei uns fnlirendi' Punkte

berückMchtigt wiesen: Jeder venerisch Kranke muss,

falls er sieb dexa bereit eritlirt, in ein Hospital, und

zwar am besten in eine Specialabthfllung aufgenommen

weHen, wenn er nach dem Unheil des Arztes nicht die

Gewähr bietet, dass er sich vor Weiterverbreitung seiner

Krankheit in geeigneter Wene bQtet Diese Aufiiabme

nui-s nicht bloss bei Stadtarmen, bei armen Stadt-

frcnnleii. sondern auch bei allen solchen kostenlr.s pe-

schehcu, bei denen es nicht notorisch ist, dass sie Be-

bandlongs- and Yerpfiegoagskosten ebne jede Mühe
tragen künnen. Die Kassen- und Armenärzte müssen

das Recht erhalten, jeden ihrer Kranken, der ihnen nicht

die oben erwähnte Gewähr zu bieten seheint, aar Auf-

nähme in ein He^tal sa nringea. Die Kassen- and

Armenärzte müssen das Recht haben, jeden venerischen

Kranken, der auf öffentliche Kosten behandelt wird, so

lange zur Bebaodlang sa tvingen, resp. im Spital zu-

rüeksnbalten, bis er nicht mehr infeotiös ist, bei Lue-

tischen so lange, bis augenblicklich nachweisbare in-

fcclioso Sy mptome nicht mehr vorhanden sind. Speciell

hei Syphilis muss den Aerzten das Recht susteben, die

Patienten in bestimmten Zwischcnräunien zur Unter-

saehong aul Recidive zu bestellen und event. die Vor-

stellung derselben zu erzwingen.

In keinem der vom Verf. bereisten Länder wird

olfieieU etwas fOr die immer wieder empfohlene Pepu-

larisirung der Kenntnisse von dem Wesen und den Ge-

fahren der venerischen Krankheiten geleistet. Das Stre-

ben aber gebt flbenül dahin, auch in dieser Richtung

aafUiiend sa wirken, ünd wer franiSsiaebe and bel-

gische Vcrhältni.sse kennen lernt, wird zugeben, dass

dort in den böheien und besonders auch in den nie-

deren Schiebten der BerSlkerong die Bildung gerade

auf diesem Gebiete eine grössere ist als bei uns. Ob
die von Fournier vorgeschl.Tgenei) Instniotions^lunilen

in der Armee, denen man gewiss solche von Arbeitern,

Krankenkassenmitgliedem ete. binzafDgen könnte, ehae

wirkliche Bedeutung wurden erlangen können, umss

dahingestellt bleiben. Ks ist aber zweifellos, (la.s^ bei

dem ganz auffallenden Mangel an klaren Vorstellungen

über das Wesen and die Qefdiren der Tsnerisdien

Krankheiten jeder einselne Arzt die Verpfliohtang
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hat, wo er immer kann, «ufltlSrend nnd belehrend au

wirken.

f) Cholera.

1) Arneald, I., Los nouveaux bacilles coorbes

des eaux. Rev. dTiyg. XVL p. 222. — 2) Boncer,
B<->!rumil. Die Cholera im Podebrader Bezirk. Eine

rpifi' inir.logische .'^tu<ito. Münehen und Leipzig. — 3)

Bonioni-Uffreduzzi und Dr. Abba, Uebcr eine

TOm Menschen isolirte Varietiit der Cholerabacterien und

Ober die bacteriologische Cboleradiagnose. Ryg. Rund-
schau. S.481. — €) Cantaeuzene, Jenn, RBcherebes

sur le mode de dcstruction du vibrion chol£rique dans

Torganisme; contribution ä l'etude du problime de

l'immunite. Paris. 8. 192 pp. 4 coL d. pl. — 5)

Carlscn, 1., Die asiatische Cholera. Kopenhagen. 8.

— 6) Carta, Angelo. .Sopra i casi di Gbolera TCri-

ficatisi nel comune di Pall;ire ncll 'Estate. 1898. GiOT-

nale della Keale Soc. ital. d'lgiene. Bd. XVI. — 7)

Chantemesse, LVpidemie cholerique de Lisbonne.

Semaine m6d. 15. Juli. — 8) Clarke, Jobo H., Cho-
lera, diarrhoea and dysenterjr: bomceopathic prevention

and eure. London. 18;>3. er. 8. VIII. 80 pp.
—

9) Clemow, l'rauk. The cholera epi'knüo of 1892 in

the Ru.ssian Minpire; with iiotes upon treatmcnt and

methods of dcsinfection in cholera, and a short account

of the Conference held in St. Petersburgh in December
1592. London. 1893. 8. 185 pp. — 10) Conf4renee

sanitaire internationale de Dresde. Protocoles et proc^s-

vcrbaux de la Conference sanitaire internationale 'le

Dresde. 11. mars 1.'). avril 1893. Dresde. K^93.

Fol. 342 pp. — 11) Dunbar, Venacbe zum Nach-

weis von Choleravibrionen in Flosswasser. Arbeit aus
dem K. Gesundheitsamt. Bd. 9. S. 879. — 12) Eris-
mann. F., Cholera. Epidemiologija i i)nifilaktika s ob-

scbestvenno-sanitamoi tochki zivenja. .Moskoa. 1893.

8. 205 pp. — 1^ Erlass vom 19. August 1893, betr.

Maassnahmen gcigen die Choleragefiahr. Königsberg.

1898. 8. 81 Sa. — U) Felix, J., Dare de
scama asupra epidemiei de cholera din anul 1893, pre-

siuta d. lui ministni de interne. Bucuresci. 1893.

gr. 8. 84 pp. — 15) Fraenkel, Carl, Bemerkungen

sur Cbolerafrage. Hyg. Rdsch. S. 577. — 16) Der-
selbe, Das Veibalten der srgentiniiehen Regierung in

der Cholerafrage. Ebendas. S. 817. — 17) Gnffky,
Georg. Die Cholera im Deutschen Reiche im Herbst

1892 uninViiiter iS'.e.) 9:;. I. Die Cholera in Hamburg.

X. Bd. 1. üeft der Arbeiten aus dem Kais. Gesund-

bdtsamte Berlin. 164 Ss. Mit 12 Tafeln und Abbild,

im Text. — 18) Galliard, L., Le cholera. Paris.

1593. 16. 194 pp. — 19) Gläser, .T. A., Kri-

tische Bemerkungen zu Herrn Hitbirt Koch's Aufsatz:

Die Cholera in Dcut^schland wahreml des Winters

1892/93. Zeitschrift für Hygiene. Bd. XV. Heft 1.

Hambuig. 1893. gr. 8. 4(1 Ss. — 20) Gorianski,
Aetion du suc d'ainelle carmeberge (vaccinium oxycoccus)

sur Ic bacillc virgule. Wratsch. No. 6. p. 170. Ref.

in Rev. d'byg- P- '<00- T. XVL — 21) Gümpel.
C. G-, Uebcr die natOrliche Immunität gegen Cholera.

Verhütung dieser, sowie ähnlicher Krankheiten durch

einfbcbe physiologische Vitte). HOnehen. gr. 8. IV,

71 Ss. — 22) Haffkine, W. M., K H. Hankin and
Ch. n. Owen, Technique of Haffkine's anti cholera

inoculations. Labore. 8. 13 pp. - 23) Hegt, .lohn

N., Jets Over den vibrio Koch. Utrecht. 8. 80 pp.— 24) Hei big, C. Die CboleralorBehung während
der letzten Epidemie. Frankfurt a. M. gr. 8. 37 Ss.

— 25) Janssen, A., II colcra: sua ori^;ine profilassi

ed i mezzi piii adatti per combatterlo. Fircnze. 1893.

16. 56 pp. — 26) Inghilleri, F. und F. Ro-
lande, ContHbuto alle studio della tossicita dello

spirillo colerigeno (Massaua-Ghinda). Roma. — 27)

Kamm, M., Wissenschaftliche Kritik der gegen die

Verbreitang der Cholera im Jahre 1891 in Preussen
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getroffenen sanitätspolizeilichen Maassregeln und der
«gen letztere erhobenea Einwendungen. Aerztlicber

Practiker. 5. 6. 7. 8. — 28) Karlinski, .Tustyn.

Unter der gelben Flagge. Erinneningen und Kindrüeke
von meiner Kei.se nach Arabien und Kleinasien. Hyg.
Rundschau. S. 1. — 29) Klein, E., Beobachtungen
über die Cholera in England. — 80) Derselbe, Zur
Kenntniss derGeisseUSrbung des Choleravibilo. Oeninlbl.
fiir Bart. Bd. XIV. N-. 19. — 81) Klempfrer. C,
Untersuchun^'en über Infection und Immunifiit Ijci der

asiati.schen Cholera. Berlin, gr. 8. III, 133 Ss. Mit

2 färb. Taf. — 82) Kluexenko, Basii und Ludwig
Kamen, Die Cholera in der Bukowina im Jsbre 1898.
Zeitschrift für üvi: Bd. IS. S. 4S-i. — 33) Koch,
On thc : 1 iiui Y-" ''' l'iagnosis of Cholera, Water
Filtration ,itiii tl;r Cholera in German v during the
Winter of 1892,1)8. Edinburgh. 8. 160 pp. >-

84) Krebs, W., Wasserversorgung und Bodenretebeit
im Verhältniss ihres Einflusses auf die Hamburgisehe
Choleraepidemie 1892. Ges.-lng. 1803. S. 031. 35)

Huhne, Loui^, Cholera, Brechdundifalle und almliehe

Krankheiten, deren Entstehung, arzneilose H< handlung
und Heilung. Leipzig. 16. 82 Ss. — '6C>) Lauen»
stein, Carl, Aus den Cholerabaracken des Seemanns-
krankenbauscs. Hamburg, gr. 8. 14 Ss. Mit 1 Abb.
und 8 eingedruekten Cunen. — 37) Lit jiöur rrohauffer

Ics cholcritiues. Gaz. med. hebd. Ru<s. nu nd. '2. —
88) Maassen, A., Zur bacterioloj^ischcn Diagnose der

Rsiatiscben Cholera. Ein neues Aoreicherun^verfalicen
fibr Spirillen und Vibrionen. Arb. a. d. Kais. Gesund*
beitsamt. Bd. 9. H. 1. f=. 122-126. ^ 30) Derselbe,
Beitrilge zur Diflerenzirung einiger dem Vibrio der a.sia-

tiscben Cholera verwandten Vibrionen und kurse An-
gaben öber eiweissfreie NätarbSdea von allgemeiner An>
wendbarkeit. Ebendas. Bd. 9. S. 401. — 40) Maorae,
R.. Prevcntive inoculation for rholera in India. Brit.

med. 22. sept. p. 658. — 41; M'Vail, John, Cholera

precautions in Scotland. Edinburgfa med. joura. p. 595.
— 42) Mazanei, Die Cholera. Prag. 1898. — 48)
Montefuseo, A., Asionedelle basse temperature sulta

virub :i7a dcjrli spirilli del colera. Giomale die Med.
pulilita. — 44: Mordtniann, Die Cholera in der Türkei

und Cons!anti:iopel im Jahre 1893. Hyg. Itundseliau.

S. 289. — 45) de Neit, D., Bcechouvingeu aaugaende
de oorzaken van de Asiatische Cholera en bare ver>

spreiding. Neenendaal. 1893. 8. 88 i^s. — 4G) Raf-
findin Ahmad, Thc Mecca pilgrims. Brit. med. No.
174.'!. p. 1133. ~ 47) l^osanoff. t •|H.|,:r,i, ninladie

miasmatique. Bnus. Medicina. No. 6, 8, 11, 12. 48)

Sehftssler, Hugo, Hin practisches Mittel zur Ver*

hfltung der Cholera-Epidemieen. Cöpnik. gr. 8. 16 Ss.— 49) Simpson, The Haffkine's anticholeraic vacci-

nation. Tln^ ind. med. gaz. Juni. - Ml .'^toin, l'pi-

demie chok'ri<iue de Bogapol, Gouvernement de Podolsk
en 1898. Gaz. med. hebd. Russ. m. rid. No. 18, 14, 15,

16. — 51) Stricker, S., ätodiea nur Cbolen^age.
Ans dem Institute fSr experimentelle Patbologie in

Wien. Wien. 1808. gr. S III 42 Ss. Mit einer Tafel.

— 52) Sturm. C, Der alleii- sichere Schutz vor Cho-
lera. Vortrag. Berlin. 1893. gr. 8. 24 Ss. — 53)
Taylor, Blair Some iaits to be known and pre-

eautions te be taken during a eholera epidemie. New
York. 1803. 4. — 54) Thorne -Thorne. Cholera
Prospekts and Prevention. Sanit. Ree. 189.3. p. 54. — ü5)
Vought, W., A chapter on eholera for lay readers,

History, Symptoms, prevention and treatment of tbe
disease. Philadelphia and London. 1893. 8.Ym—107 pp.— 56) Wall, A. J.. Robert Koeh's Commabacillus ist

nicht Ursache der Cholera. Urtheil eines ostindischen
Arztes über die Ursarben ^AeUologic) der ('hnlera.

I cbcrsctzt mit Bewilligung des Vcrfa-ssers und mit
einem Vorworte versehen von J. A. Gläser, Hamburg.
8. 32 Ss. " 57) Derselbe, Asiatic Cholera, Its Us-
tory, pathology and modern treatment London. 1898.
8. SOI pp. — 58) Wolffberg, Die Gbolen io Tflsit

i OBBBTEAOBARH TmKBKBAHKHMTBBr.

1893. Centraiblatt fibr allgemein« Gemindbeitqiflege.

XnL Jahrgang.

Arnould (]) wirft die Frage auf, ob nicht d»

verschiedenen bis jetzt entdeckten Arten von Komma-

baeiUen, der Koeh'sehe, der BadDus Berolinenris, 4tt

von St. Cloud, von Hericourt, Ivanoff, der Bacillus aqua-

tilis etc. nur Varietäten einer einzigen Species oder

einer kleinen Zahl von Species sind, deren jede wan-

delbar genug ist, um mehrere Variettten sa bfldea.

Könnte nachgewiesen werden, dass t ' Mensehen

virulent wirk^^nde Vibrionen nach dem Verlassen der

Intestinalvegu saprophytisch im Wasser leben können,

weleben Tbeil audi immer sie Ton ihrer Virulens darin

behalten, so wäre das ^Cholerageheimniss" bald genug

zu ergründen. Können diese in unseren Flüssen ein-

heimisch gewordenen Vibrionen in einem gegebenen Zeii-

ponkte ihre ursprQngKehe Viraleos wieder erlaoges, so

genügt dies, um das epidemisclie Wiederauftreten der

Cholera in Europa zu erklaren, ohne dass die Aetiolo»

gen Wunder an Phantasie leisten, und aller Augen

sidi naeh den Orient wenden und die Strasse von

Paris nach Mekka kritisch abgehen. Wir haben eine

Menge von Kommabacillen unter der Hand, von denen

einige nur eine kleine biole^sdhe Strecke ra pasriren

haben, um eholeraaneugend in werden. Freilich wissen

wir nicht, welche Kraft sie veranlasst, diese Strecke tu

passiren; aber die Natur ist reich an Verfahren. Es

kommt der WiaaeBsehaft der Zukunft m, ihr dieses

Geheimni5s zu entreissen.

Klein (29) bat bei .30 Choleraf-illen, welche Ende

August bis Ende Octobcr 1893 in England vorkamen,

die Cbolerabaeinen gesQchtet, wihrend bei 85 sor

gleichen Zeit untersuchten Fällen das Culturverfahren

negativ war und in diesen Fallen bestanden, falls

Keisvasserstübie vorhanden waren, die Flocken in den-

selben nieht aus Epithel, sondern ans Leueoqrteo.

Die culturellen Eigen.schaften der Choleniibrioneu

waren bei einzelnen dieser Fälle sehr verschieden und

in einem Fall wurde sogar keine Verflässiguug der Ge-

latine in der Stidieultnr beobaebtet, irtbrend die

Cholerarothrcaction erhalten wurde.

(ioriaoski (20). Während der letzten Cholera-

epidemie in Si Petersburg wandte der YaL auf seiner

Abtheilnng den Saft von Vaccinium oxycoccus an. um

den Durst und das Erbrechen der Patienten zu stillen.

Der Saft, den man durch Auspressen der Preisselbeereo

erhält, ist wegen seines grossen Säuregehaltes und seiner

^Ümingsverhindemden Eigenschaften merkwürdig. Er

hilt sich wochenlang der Luft ausgczetzt unverändert

Die Ottitur der der Luft ausgesetzten Flüssigkeit gab

troti dem yoriiandensein enohiedener VierriMu u. a.

des Kommabacillus, negative Resultate.

Um das Verhalten des Saftes gegen den Komma-

bacillus fesUustellen , untersuchte der Verfiisscr Rein-

oultoren in Nihrbouillon , denen er PniisdbeanaJt in

gleicher Menge zuführte. Kr constatirt«, dass die bac-

terientödtende Kraft dieses Saftes gegenüber dem Koeh-

seben Bacillus stärker ist aL> Kalkwasscr, Carbolkalk-

waaser, Tbeer und selbst 5 proe. Oarbolainre^ Der

Saft kann ohne irgend weleben Naebthail gereicht «er-
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den. Sdne 'WMniog anf die CAolenidtifectieBen ist

noch nicht präcisirt, es liess sich nur festatellen, dass

er auf die an'lern widerstandsfähigeren Microbeti, welehe

sieb iu Cholerastübieo vorfindeo, keinen Einlluss bat,

die Ko«b*Mbeii Badllen aber tüdtet — Vom eliniseben

Standpunkt ans kann er al« ungemein durststillend

empfohlen w«?rden. Die Kranken, welche alUs übrige

(trotzdem es mit Eis gereicht wurde) erbrachen, konnten

diesen Saft bei sieb behalten.

Nadl einer ncgaliveti baeteriol. Untersuchung des

Brunnenwassers hei der Cholera in Tilsit 1S93 glaubte

Wolffberg (5ö), es sei das Gholeragift vom Wa^ser-

weirk ans nraehleppt vorden. Entbtlt das Hemel-

wasaer Gholeiabacillen. so musste ja die Schlamm- und

oberste Sandschicht der Filter besonders reich an Cho-

Icrabacillen sein. In Stettin wurden tbatsäcblich die

Cbolerabaoillen anf den Filtern der Waaserteitong naeb-

geviesen, nachdem zuvor ein bei der Filtrirung be-

schäftigter Arbeiter an Cholera erkrankt war. Eine

grössere Probe den unreinen Vilteraandes in Tilsit, so-

UM Erde, welche durah das sbHiessende Beinigungs-

wasser durchtränkt war, wurde von Esmarch in Kö-

nigsberg ebenfalls mit negativem Resultat untersucht

Oleidnrohl hiolt man Sdnitimassregeln fOr erforderlieh,

Betrefi des Betriebes und der Beaufsichtigung der

WasserwtTkc mit centraler Sandfiltration harrt noch

manche Frage der Beantwortung. Die Geschwindigkeit

der Filtration, auf welche nach R. Koeh's Brftdirungen

so bober Werth xu legen ist, wurde jedenfalls am
besten durch eine continuirlich-selbstregistrirende Vor-

richtung gemessen. Eine solche fehlt bislang «in Tilsit;

hier konnte bei dem TerfailtnissmSsrig kleinen Ver^

brauch von Lcitungswiisser die Filtrirung stets mit ge-

ringf^r (ieschwindi^keit bewirkt werden, di'^ in den

letzten Monaten zwischen G7 und 87 mm iu der Stunde

sehwankte. Aueb ergab die baeteriolog. Prüfung meist

günstige Zahlen (weniger als 100 Keime im ccm des

Filtrats). So lange es indessen nicht gelingt, das

Wasser völlig keimfrei dem Reiuwasserbehälter oder

dem B5hrennetie der Stadt su fibexantworten, bleibt

die Sor^e bestehen, dass vereinzelte Krankheitserr'-gcr

durch das Wasser dennoch verbreitet werden. — Im

Uebrigeo ist die Umwandlung der tieferen Sehadit-

bruQoea in Böhrenbrunnen (neben der Schliessung der

allzu flachen Brunnen) in lllstt eine der dcingliehsten

Aufgaben.

Die Untersuchungen kluczeuku'ü und Kftmen's

(8S) aeiehnen sieh dureb grosse Objeetivität und Zutot«

lässi^keit aus. Die Bucowina hat sich, obgleich heftige

Choleraausbriiche an der Grenze vorkamen, als Cholera-

immun erwiesen. Die Verfasser hatten aber doch Ge-

legenheit eine grSssere Ansahl aporadiseber Fille au

untersuchen und sie gelangten dabei au folgenden

Uesultaten

:

1. Die lueioscopiscbe, aus den D^jeetis herge-

stellten Pcl^parate sind in vielen FUlen so beschaffen,

dass man schon aus ihnen allein auf das Vorhandensein

der asiatischen Cholera mit Sicherheit schliessen kann.

Bei der BeorttieiluBg des nierosoiqnsdien Bildes sind

jedoch nur die (ypisehen Formen an berüeksiebtigen.

da in den Dejectpräparaten andere Terikaltnisse j<a-

liegen als in Beinoulturpräparatea und daher atypisobe

Wuchsformen, wie si,^ gewiss auch in den cholerischen

Excrementeu zahlreich vorbanden sein dürften, diese

aber bei dem Umstände, dass in der Regel formihnliehe

Darmbactericn mit vorhanden sind, nicht mit Bo-

stininitheit zu den Cholerabacillen wie in Reinculturen

zugezahlt werden können. Wenn wir also nicht umhin

können, den Batii su ertheilen, stets nur die typiseben

Formen zu berüeksichtigen und nicht in angenehmer

Selbstt;i»sehutiK' die hiervon abweichenden Fonnen als

abnorme Wucbsformen zu erklären, müssen wir iiuderer-

seits betonen, dass die eboleriseben D^eete dnen für

den Erfahrenen leichter zu erkennenden eigenthümlichen

Character besitzen, welcher denselben durch das mehr

oder weniger reichliche Durchwobensein mit den weichen

Konunaformen an%eprtgt wird. Immerida wird aber

auch der Eifahrene mit der microscopischen Diagrioae

vorsichtig sein, selbst dann, wenn er die persönliche

Deberseugung vom Vorhandensein der asiatischen Cholera

hegen sollte.

2. Die Vorculftir in 1 procentiger Peptonkoch-

saUlösung ist ein ausgezeichnetes Auskuoftsmittel, um
den Choleravibrionen das für die Plattenaussaat so vor-

theilhaftc Ueherwiegen über die Darmbacterien zu ver^

scliaffen. Dieses Ueherwiegen kann sich, bis zum Vor-

baoden.scin fast in Reincultur steigern, ist aber von

der Dauer des Aufenihaltea des PeptonrSbrdiens im

Brutofen bei 87" C. insofern abhängig, als bei längerem

als fi stündigem Verweilen dasflbst, die sonstigen iiuf-

gekeimten Darmbacterien miiuuter Uberhand bekommen

und die Choleravibrionen eine relative yermindemng

erfahren. Es empfiehlt sich daher, schon nach 6 Stunden

die PeptotiV^reiiltur niicrnscopisch zu untersuchen und

die Plutlaasäuat zu bewerkstelligen, was iibcrdics auch

den Yortiietl ein«r wesentlichen AbkOnung der Unter«

suchungsdauer mit sich bringt.

8. Die Prüfung der ludoloreacUon hat uns in

keinem Falle im Stiche gelassen, sofern wir nur Bein«

eultnren in Pqttonwasser hienu verwendet haben. Die

Reaction trat nicht auf in einfm frührr erwähnten Fall,

wo als Nähnubstract eine Bouillon älteren Datums ba-

nntat wurde. Da daa lur Bereitung derselben ver*

wendete Peptonpriparat dasselbe war, wie das, aus

welchem die Peptonlösung bereitet wurde, muss der

negative AuaCall der Ileaction auf eine • im Laufe der

Zeit stattgefundene ehemiaehe VerSnderung desselben

in der Bouillon xurückgefObrt werden.

Auch der positive Ausfall der Reaction in den

Peptonvorculturen ist incoustant und dürfte dieser Um-

stand in der Qegwwart antagoniatisefaer Baeterien

seinen Grund haben, welche entweder die Nitritbildung

durch die Cholerabaeillcn vi reiteln, oder die durch die

letzteren gebildeten Nitrite wieder iu Nitrate überführen

oder andnweitig sersetsen.

4. Die Agaiplatten sind von uns in einem Falle,

wo' es sich um den Versuch handelte, damit in kurzer

Zeit eine hinreichende Menge Impfmaterial zu gewinnen,

in Anwendung gezogen worden; doch konnten trotxdem,

dass nur wenig Material (Peptonvereultor) sor Aussaat

uiyiii^cQ by Google
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verwendet wurde und uhlreiehe isolirte Coloolen ge*

wachsen waren, keine Cholcrarein ulturnn vorgefunden

worden , da die Colonien theih Misobculturcn , theils

Heinculturen anderer Microorganismen entbieltea. Da
speeiell in diesem Fall« die Clio1«niba«neo im

Peptonhiutehen im Yerbältnias ni den anderen

Fallen am wenigsten reichlich zur Etitwickelunf;

gekommen waren und andere Bacterieu überwogen,

läset sieh daratis sebliessen, dass die Agaiplatten nur

das angestrebte Ziel erreichen lassen, wo die Cholera-

bacillcn in der Peptonlösunp: sich ia beaooders reiob-

lichem Maasse entwickelt hatten.

5. Die Gelatineplatten sind hingegen in Ftolge des

characteristi^c'neii Aussehens der Choleracolonicn und

der sicheren Isolirung der Kommabnrillen für einen

strteten Nachweis derselben unentbehritch.

6. Das Tbieiexperiment ist swar ein wfinscbena-

werthcs. aber kein unerlässliebss IfOmSnt dSF baeterio-

logiscben Choleradiageustik.

7. Die höbe diagnostisdie and (tiologiscbe Be-

deutung der Cholerabacillen wird dnrefa diese ünter-

suebungen aufs Neue bestätigt.

g) Ljssa.

1) Boenninghaas, TTcbfr Flundswuth vom Siatid-

puiikte 'l'T S.iiiitiitspolizei. I.' ipzig. 1803. 2) *m. IJ.

Schmidt, .lulius. An acute epizootic and cpidemic
outbreak of hydrophnbia at Madeira. Lancct. 19. Mai.

p. 1244.— Ö)'Tornery, Miobel de, Essai sur Thistoire

de la rage aTant le XIX. sl^cle. Paris. 1893. 8.

2()6 pp. — 4) Wilke, Hesnltate der l'astcur's>--hLn

Schutzimpfung in russischen Instituten. Uygieoische
Rundscbau. IV. No. 20. — 5) Wladimireff, La
rage k St. Petersbourg et les aesuni ouitre sa pirapa-

gation. See. msse de sant. pnbl. 88. mars.

Zur Vornahme der Uuodswutbimpfungeu sind gegen-

wärtig in Rassland 7 Impiinstitate TOtbondea, Peters-

burg, Moskau, Warschau, Odessa, Ctuurkow, Samara,

Tiflis, welche sämmtlich unter der Leitung wissenschaft-

lich vorzüglich geschulter, zuverlässiger Aerzte stehen.

Die meisten Bissrerletsungen worden naeh den statisti-

schen Angaben, die Wilke (4) dem ministeriellen

.lahresberirht: „über das Mcdicitial wesen in Russland

für das Jahr 1891*" entnimmt, durch Hunde, demnächst

durch Xatsen nnd WSlfe Ternrsaeht, während llensehen-

biss nur einmal innerhalb der zwei Jahre zur Behand-

lung gelangt ist. Die Infection der Hun>le nnd Katzen

sowie der übrigen Hausthiere dürfte wohl in erster

Linie durdi die in den uageheareo russisebeo Forsten

hansenden, in die Dörfer einbrechenden Raubthierc be-

dingt sein. Doch ist auch bei dem Manijel genügender

Sperrrorschriften und sonstiger strenger prophylactischer

llaassregeln cur Uebertragnng der ToUwutii anter den

Hausthieren unter einander hinreieheDd« Gelegenheit

vorbanden.

Was die Erfolge der Sebutsimpfungen anlangt, so

läast eine Tabelle, in weläMr die Vllle mit tSdtUebem

Ausfrang zusammcngestelH sind, fiM'Ti.-n, dass die durch

tulle Wolfe gesetzten Bisswuuden bei weitem die ua-

günstigste Prognose geben. Denn während von den Ton
Hunden gebissmien und aar Behandlang gekommenen

Ifenseben nur 0,78 pCt starben, giogrn tou den durck

Wölfe gebissenen und in Behandlung getretenen 9,5 pCt
zu Gninde. Die Gcsammtzahl der ti'dtlich verlaufener

Fälle behiuft sich auf 1,25 pCt. aller während der Jabrr-

1890 and 1891 Bdiaadelteo.

Verf. bezeichnet den Erfolg der Schutzimpfiiag als

einen ausserordentlich günstigen, besonders wenn man

bedenkt, dass die bisherige Therapie der Lyssa voll-

ständig erfolglos und nur »nf eine Beikäni^og cinaelner

Symptome und Linderung der furofatbaren Qualen be-

schränkt war.

Der Schwerpunkt der Bekämpfung der Tollwuih

wird anerdings immer in rein propbflaetisehea Mnaas-

regeln, in Beschränkung der Zahl iler Hunde. Maulkorb

zwang und rechtzeitig und streng durchgeführter Hunde-

sperre zu suchen sein, zumal in Deutschland, wo ja bei

dem Fehlmi tmi WSItai der Hund ISut anssehlieaslieb

den TMifer der Infection bildet und wo an sich —

allerdingi «!• Folge der seit langem bestebendea

strengen sanititqioiliidUdien Maasaregeln — die Zahl

der Fälle von Tollwuth eine sehr geringe ist. Immer-

hin aber erscheint es wüuschcnswerth. dass auch bei

uns wenigstens ein derartiges Institut errichtet wird,

um bei den, trots aller allgemeiner hygieniseber Kaass-

nahmen, ab und zu inimer noch vorkommenden Fällen

von Tollwuth den betreffenden Kranken die Möglich-

keit zur Anwendung des Pasteur'scben Heilverfahrens

SU bieten.

Ooldsebmidt (S) enrähat eine auf Hadeitm im

Juni 1892 ausgebrochene TTundswuthrpidomie. Dif

Krankheit war bis dorthin auf Madeira gänzlich unbe-

kannt geblieben, trotzdem auf 180,000 Bnwiihner un-

gefihr 11 000 Hunde kamen. Anfang Juni hörte man
von der „neuen Hundekrankheit". Obgleich der Ver-

kehr auf der Insel durch schlechte Strassen und zahl-

reiehe tiefe Spalten nnd Abgrfinde sehr gehemmt ist,

Terbreitete sich die Krankheit sehr rasch, 300 Hunde

starben noeb im Juli im südlichen Theil der Insel und

über 1000 mussten als verdächtig getödtet werden. Im

Deeember 1899 erloseh die Epidemie: neun Kenseiben-

leben waren ihr zum Opfer gefallen« dne beträchtliche

Zahl, welche auf Grossbritatmien angewandt 5000 er-

geben würde. Die Krankheit soll durch einen Lissaboner

Hund, der am 1. Mai landete und am 98. JuU an Lyssa

zu Grunde ging, cingcschleppi wrr len sein. War dies

der Fall, so mü.sste der Speichel dieses Hundes schon

in einem sehr frühen Incubationsstadium inäcireude

Bigeasehaftea erlangt haben. Bekannt ist, dass bei

Hunden aus solchen Ländern, in welchen die Krankheit

schon lange einheimisch ist, die Incubationsperiode eine

viel längere ist, als bei Tbieren in bisher nichtinficirten

Gegenden, and die Prtdiqoiltion der aoMngn nkht-

immunisirten Madeirahunde, bei denen die Incubation?-

dauer S5—80 Tage betrug, mag sie für die Infection

empfänglicher gemacht haben. Die Heftigkeit dea Aas-

hfudu der Krankbdt aotar den Binwtdinem stand ganz

im Vcrhiiltniss zu der unter den Hunden.

Die ersten Opfer waren 2 Kinder, welche fai>t

gleiehseitig im Augoililarbea, naeh «in«r Ineabattons«

Periode von 98—80 Tagen. Die bdden Kinder starben
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fast 9 Monate naeb Ausbneb der Epideoiie, und viele

l'ersonen waren von ihnen gebiJMn worden; doeb kam
kciu früherer Todesfall zur Anzeige. Dies unterstützt

die Ansicht, dass das Virus durch viele Hunde zu

pandren batto, ebe es die oonoentrirte Infeetionskraft

erlangte, velcbe erforderiieb ist, um einen Menieben

zu tödten.

h) Milzbrand, Actiii'^ni ycus-' t-li-.

1) Do na lies, Carl, Die ArliiKiinv>o.>e 'ics MctiM'hen.

Disscrt. Halle a. S. M. 40 Ss. —'2; De la iriall.'inc.

Bull, de mdd. TÖter. No. 80. av., 80. mai 1898«
30. janv., 98. Um., 15., 80. man 1894. — 8) Drozds,
.los. V., Zwei Fälle von innerem Milzbrand bei Menschen.
Wien. klin. Wochenschr. .S. 7M. — 4^ Eppinger,
Hiins, Die Hademkrankheit, eine t>-pisc!ie Inhalations-

MilxbrandinfectioD beim Menschen, unter besonderer
Berüelniehtigang ihrer pathologischen Anatomie und
Pathogenesis anf Grund ^i^reniT Heohachtiingon darg«'-

stellt. .lena. gr. 8. Vl~l'.nt .Ss. Mit 1 Taf. — .'i)

• i< rlier. Le charbon dans un village du pays dp (iex.

Uev. med. Suisa« romande. 20. Avr. p. 221. — 6)
Haase, Robert, Die Itibbrandeilnrankung mit beson-
derer Berücksichtigung des Anthrax intestinalis. Diss.

AVürzburp. 26 Ss. -- 7) Jahresb- riclil über die Ver-

r- i'.u iK V Thierseuchen im dtutsrhen Reiche. Be-

arbeitet im Kais. Gesundheitsamt zu Berlin. 7. Jahrg.

1892. Berlin. 1898. Mit 6 Uebersichtskarten. — 8) Lerof
des Barres. Le charbon obser»-^ h Saint-Denis. Deuxieme
rapport präsente ä la commission d'hygiene et de sa-

lubrit'* de Sainl-Denis. ISI'IV — Der.selbe, Notes
Sur cinq c.as de pn^tiile maligne. Kcv. d'hyg. XVI.

p. 344. — 10) Müller. Kurt, Der Milzbrand der

Hatten. Berlin. 1893. gr. 8. 82 Ss. — 11) Patbo-
^<'nic de la morve (infection par les voies digestives).

Ree. de m.'d. vet.'r. No. 830. p. 2l'.'i. 12) Proust,
Fustulo maligne transmi.se par des peaux de chi vre

venant de Chine. Bullet, de Tac. de med. 9. janv.

S.

57. — 18) SavaitofX, Statistique de ia morve et
n ebarbon k St. P^tersboarg. Compt. rend. Soe. rosse

'iant. pnbl. 28. mars. — 14) .'•"i-t^rl. Die Mutidseurbe

des .Menschen und Maul- und Klauenseuche der Rinder.

Deutsche med. Wochenscbr. No. 18 u. 19. — 15) Ze-
linski, Nencki et Karpinski, Rapports entre i'in-

flammation de la eapsule de Tenon ebes l^omme et la

morve du chien. Rct. dlifg. XVL p. 1005 naeh
Gazeta lekarska. Juni.

Nach übereinstimmenden bacteri'^l' t.'ischen Befunden,

zu deuen noch eine ganze Reihe von Sectionen in Sie-

gel's (14) Privatpraxis kommt, kann kein Zweifel

'iariiber herrschen, da-ss sich in den inneren Organen

der im acuten Stadium der Aphthenseuche verstorbenen

.Menschen ein specifisches Bacterium von eigenthümlicher

Morphologie flndei Terf. bat nun aueb dureb Thier-

versuche den Character der von ihm gefundenen Bao-

terien als den Erre^'er der Maul- und Klauenseiiehe bei

Menschen und bei Tlüeren unzweifelhaft nachgewiesen.

Die Baetarien sind Ibolieb vie bei der Qiolera mit

•"^icberiiait our in deo eisten zehn Tagen der Erkran-

kung in so RTOiser Menge zu (Inden, dass man sie im

Ausstrichpruparat mit Bestimmtheit nachweisen kann.

Spiter sind sie nur dureb Anl«g«n von Culturen und
nach sechswöchcntlichem Bestehen der Krankheit über-

haupt nicht mehr nachweisbar. Nach Siegel haben

sämmtliche Forscher, welch« bis jetzt nach dem Erreger

Mi«4karieht der ««Maiaiea IMIcta. IM«. B4. I.

gesucht beben, den Febler begangen. Ihn in den Blis-

chen zu suchen. Obgleich unzweifelhaft derselbe bier

vorhanden i-t. so tritt er doch hier mit so vielen an-

deren schuelUachseuden Bacterien zusammen auf, dass

ein Isoliren des riehtigen Erregers nieht möglich ist

Drittens fehlen kleine Vcrsuchsthiere. Tauben sind

auch, wie ausdrücklieh betont wird, nur für grosse

Mengen einer licioculturaufschwemmuug empfänglich

und Rinder m Venuebsnreoken aufiniatellen, ist nieht

Jedermanns Sache. Schliesslieh tritt ein« derartige

Epidemie in grüsseretn Uutfange nur selten und dann

meisten theils auf dem Laude auf.

Wir haben es also in der Aphthenseuche mit einer

grossen menschlichen liifectionskrankhcit zu (hun, welebo

sowohl wegen der nahen Beziehung zu einer Thierseuohe,

als auch wegen der besonders in den chronischen For»

men auftretenden, sehr mannigftltigen CompUeationen

v ni Seiten fast sänimtliehcr Organe allgemeineres Inter-

esse beansprucht. Vorläufig scheint es. als ob diese

EpidemM lieh nur anf besonders günstige Ortschaften

besdirinkt hätte, dodi iat naeh Analogie anderer Seu«

chen d^r 'Jedanke nieht von der Hand zu weisen, dass

dieselbe Krankheit bei einer Wiederkehr auch über

grüsser« Gebiete sieh ausdehnen kSnnte und in di«

Classe der grossen Yolksseuoben gerechnet werden

müsste. Im Jahre 1893 scheint die .Seuche in Dentsi li-

laod beim Vieh so ziemlich erloschen zu sein. Ob nun

naeh dem AufbSren eines fortwährenden Importes

frischen Ansteckungsstofies von Seiten des Viehes bei

Menschen die F<ähigkeit der fortgesetzten l'ebertragung

ohne Auffri-schuDg erhalten bleibt, erweist sich jetzt als

interessantes Problem.

Leroy des Barres (8) berichtet fiber 5 neue

llilzbranderkranknngen, welche seit .'^eptcmber 1898 im

Spital von Saint Denis zur Behandlung kamen. Alle

Patienten waren mit der Verarbeitung ausländischer

Haare und Felle beschäftigt gewesen, die drd Frauen

bei einem Rosshaarfabrikanten und die bi lden Miinner

in einer Weissgerberei. Bei allen Patienten, welche,

nachdem das Oedem grändlieb cauterisirt wofden war,

der üblichen Behandlung mit Jod, Sauerstoffinbala»

tionen etc., unt^^rworfen wurden, /<•{;;!•• di<' iriierosc.pi-

sche Untersuchung die characteristischen Bacterien : die

mit dem Pustelserum geimpften Meerscbwdnoheu gingen

rasch an Milzbrand zu Gninde und wiesen meistens an

d'T Impfstelle subcutanes gelatinöses Oedem auf, dessen

Senim unzählige Bacterieu enthielt. Von den 5 Pa-

tienten genasen 4, «ine Frau, bei welcher schon vor

der Pustelentwickelung die Anzeichen einer allgemeinen

Infection vorhanden waren, starb, — Die in Folge dieser

Milzbrandialle veranstaltete Untersuchung ergab, dass

die sur firagKchen Zeit verarbeiteten PlSsrdehaaxe aas

Buenos-Ayres und die verdächtigen Felle aus Wcrkhn«»

Ouralsk in Russland stammten. Die Felle für die Weiss-

gerberei wiu-den von Cummissionärcn bezogen, welche

ihre Wkun auf den Messen von Leip^g, Jebit (ariatisebe«

Russland), Menglinsk, Pest und Nischni-Nowgorod h|>

sammenzukaufen pflegen. Bei der Untersuchung der

Felle fand sich in den russischen in grosser und in den
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deiit8cb«n in kleiner Annhl ein su der Familie der

Sarcoptidcn gehöriges, tnicroscopischos Lebewesen, wel-

ches norh näher zu beabarhten bleibt. Der Verf. Ihnilt

uicht die Ansicht von Proust, welcher gelegeniiich

Mbereo Vorkommens von Hilsbruid b«Mitngte, von

den auswiirtigPTi Staaten gewisse Ganik&n Ar die Uli«

genihrlirhkt it der poliefrrtrn Wnarcn zu verlangen, resp.

den Import zu untersagen. Abgesehen davon, dass die

DurehfÜininK fast nnmSgliob wire, steht die Zahl der

Opfnr in kiMnein Yrrhältniss zu d^^r so auspcdohnten

Industrie, und es steht anzunehmen, dass durch die

Verschärfung un;i gewi.ssenhafte Controle der Jetzt schon

in den betreffaindeD Fabriken eingeflUirten prophjrlacti*

achen Maassnahmcn eine weitere Y>^rrniiidcn\ng von Un-

lillen herbeizuführen ist. I^etztcre betrugen in St. Denis

66 Erkrankungen, von denen 56 mit Heilung, 10 mit dem

Tode «ndlgten, in SO Jahren auf 751 Arbeiter.

9. Gewerbehygiene.

1) AI brecht, U., Die Beiolialtuag der Luft in

Fabrikriamen. Centralbl. f. allgem. Gesundheitspflege.

XIII. — 2) Arousta mof f, Etat sanitaire des pOcheurs

d'Astrakau. .lourn. d'byg. publ. .Mai. - 3^ Rern-
heira, IL. Die (iLfahron '1er lJarbier.^tubcn. — 4)

Blaise, Le« barberies et coiffeurs au pnint de vue
de rhjrj^ine. Ado. d'hyg. XXXII. p. 229. - 5i Der-
selbe, Les entrepots de ehiffons en points de vue de

l'hygiene et de leur suppre-ssion dans les rentres urbains.

Ret. d"hv^'. .\V1. p. 47:1 — 6) Bremond, Felix,

Prfecis d'hygirne industrielle. Paris. 1893. 8. 380 pp.
mc flg. dans le texte. 7) Donat, J., Cachede
merourielle dans lesfabriques de lampes d'iucandescenee,

les moyens d*en prfiserver. Rev. d'hyg. p. 876. —
8) Felix, Dort dM heures de travail et travail de nuit.

Ibid. p. 874. — 9) (iolcbiewsk i, Die Steintrüger,

ihre Belastungsdeformitnten und Krankheiteu. Vieitel-

jahrsschr. 1 geriehtl. Med, i. — 10) Grandhomme,
Die Fabriken der Actien*Ges. Farbwerke, rorm. Heister.

Lucius und Brüning zu Höchst a. M. in sanitärer und
socialer Bc/.ii'hung. 3. Aufl. Frankfurt a. M. 1893.

gr. 4. 89 .Ss. mit 10 lith. Taf. 11 llallopeau,
Sur uu trarail des L. H. Petit relatif ä trois caa de
mort anbite en veloelpMe. Bull, de TAe. XXXIT. No. 87.
— 12) Ilandbiirh d. practischen Gewerbehygiene. 2, Lfg.

Berlin. — 13) Hanii h, Alois. .\us dem Sanitätsberieht

der Stadt Kcii licnbvrg. 1. Gewerbehygiene u. Gewcrbe-
kraukheiten. II. Schulhygiene. Prag. med. Wochenschr.
^. 85». — 14) König, f. vnd A. BSrner, Beschaffen-
heit der Luft in Baumwollspinnerf>ien. Arch. f. ITvg.

Bd. .\X. S. 295. — 15) Kühner, Der Staub als

Krankheitserreger, sowie dessen Btnieutung für die Ge-

sundheit. Für Medicinalbeamte, Aerzte, Verwaltungs-

uad GemeindebeMBte etc. Neuwied, gr. 8. III. 56 Ss.— 16) Lanoeresaz, H., De l'authracose puimonaire
che* les polisseurs de ehnrbons ^lectriijues. Bullet,

de V.\<\i<\. Xo. 4n. IS'.t.^). 17) LehmaMu. K.

B., Eiperimenielb' Studien über den Kintluss technisch

und hygienisch wichtiger Gase und Dämpfe auf den
Oifanismus. Tbeil VII. Schwefelkohlenstoff und Chlor-
schwefel. Arch. f. Hyg. Bd. XX. S. 26. — 17 a)

Livarho, .Arh., Des mesurcs ä prendre pour .supprimer

les odeurs <\>^ I'aris. Rcv. d'hyg. XVI. p. 502. —
18)MagitMt, i,a fabricatiiui des ailunicttes et les

accidents phosphorea. Rev. d'hyg. XVI. p. 497. —
1«) M are7 , Sur la bieyelette. Bull, de rAead. XXXH.
88. p. 278. 20) May, (Kcar. Die Schule und die

Gesundheit. Vortrag geh. am 21, April 1894 im padag.

Verein su Chemnitx. Chemnfts. gr. 8. 34 Ss. —
21) Milani, Lud . Sui lavoratori dei marmi di Carrara.

Giornale della Ui.;uo Suc ital. d'Igiene. Bd. IR. —
22) Müsso, Angelo, Die körpiTlii li'- ErzLohun^- d-r

Jugend. Uebers. v. Job. Glinzer. Hamburg, gr. 8.

154 Ss. — 88) Narbel, C, RecheNhes enr Tfelainge
naturcl dans les ecotes de NeufchateL Dissertation.

Bltu. gr. 8. 64 Ss. mit 18 färb. Taf. — 24) Nicden.
A., Der Nystagmus der Bergleute. Wiesbaden. 1893

jr. 8. X. 140 Ss. mit 3 Fig. u. 10 Taf. — 25) Perissi-,

Etüde mieroseopique des ponssiiores industrielles. Rer.

d'hyg. XVI. p. 897. — 26) Percy, Adams, A special

form of Ophthalmia to which hoppickers are lisble.

Brit. med. .1. 13 mai IS'.».", p. 1000. - 27) Power,
.I.W., Pulmonea. Lancet. Aug. 18. p. 381. — 28) Prak,
J"hannes, Bijdrage tot de kennis T.in de hygienische

beteekenis van kooloxyd. Disaert Groningen. &
— 29) Kcgnard, Da mal des montagnes. Sem. med.
3 mai. p. 210. — 30) Salomon, Louis. Kssai snr iin»

intoxication aigue et chronique obscrvoe chtz les pci;;n''uni

dechanvre. Paris. 1893. 8. 83 pp. 3pl. — 31) Schaefer,
H., Die Gewerbekrankheiten der Glasarbeiter. Deutsche
VierteUschr. f. 5ibntl. Oeiundbeitspflege. XXVI. 2.—
31a) Siegfried, M., Wie ist Radfahren gesund? gr. 8.

Wiesbaden. — 32) Sommerfeld, Beilnige zur hygie-

nischen Lage der Steinmetzen. Deutsche Vierteijschr.

für öffentl. Gesundheitspflege. XXVL — 33) Wiehe,
Albert. UeberOhtenerkrankungenbeiEüsenbahnbedienste-
ten. DiN.sertat. Güttingen. 1893. gr. 8. 21 Ss mi'

1 Tabelle. — 34) Viliarct, Ist d,a-s Radfahien

sundhc-it>scli;i'llioh':' Deutsche inilit.'ir.irzt!. Zcit^ehrift.

No. 12. XXm. Jg. — 35) Wälde, F.J., The Sanitatiou

of Piaoes whcre food Is stored and preparcd. San. Ree.

p. 60.5 36) Wilckinghnff. Die Fabrikarbeit, be-

leuchti-t vom sanitären Standpunkte, mit Bezug auf ihre

Arboiler und Kritik der bestehenden Ges*^-'? und Ver-

ordnungen. Deutsche VierteUsdur. für öffeutL Uesund-
beiteplege. Bd. XXVI.

Uui die Gewerbekrankheiten der Glasarbeiter zu

bekimpüen und die Oeeundbeit, soweit es der Betrieb

gestattet, zu schützen, stellt Schaefer (31) folgende

Forderungen bei der Anlage von Glashütten.

1. Die EinrichtuDg einer hinreichend grossen, ge-

räumigen Genengstnbe mit genflgender, iweekmissiger

Ventilation und Einführung drr pcschlossenen Mis<'b-

maschine von Dralle mit Elevalorvorrichtung behufs

Entleerung des Schmelzgutes in die Häfen.

S. EänfObruag und mögliehst ausgedehnte Beoutrang

des .A ppert'schen oder Ashiey'schen Apparates zum

Glasblasen einerseits behufs Vermeidung des Lungen-

empbysemt und seiner Folgen bei den Glasblisem.

andererseits behufr Verhütung der Uebertnguog an-

steckender Krankheiten (Syphilis, Tubereulose) : eventuell

ist Jeder Glasbläser mit einem eigenen Mundstücke su

versehen.

8. Einrichtung einer Kühlvorrichtung nach Art der

in der Glashütte des i^ldenburger AufsichtabesirkeS Sn-

gcweudetcn zur Kühlung der Glasbläser.

4. EtnflibniDg der in der Glaafabrik Ton Josef

Kavalier in Sazawa g< bra-H bleu Voiricihtaag sum Schutze

der Augen. Statt der daselbst verwendeten blauen

Tafel ist als zweckeDtsprecheuder und dem Auge an-

genehmer etee mittler» Nflanee von rattehgran Tonu-

liehen.

5. .Sirgfähige ärztliche Auswahl der sich anbieten-

den Schleiferlehrlinge. Anbringung des in der Fabnk
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TOD Beieb o. Comp, in Wien gebräuchlichen Ventilators,

welcher ra^eh den Glaaitnib «baaogt. Allmilifes

Eingehenlassen der WassenflUeifinfiUea und Enati

durch DampfschleifereieD.

6. EiDfBhnug des SandgebUbes voo TUghman bei

der MoiisselineTerzicrung zur Vermeidung der Bleirer*

i^iftuDg; Arbeiten der Hände in gesehloMenen Kisten

bei der £tnailber«itung.

7. ISnriehtang einer krifUgen Tentilalaon in den

m(>gUchst geschlossenen Kollcrmllblen nnd Misehnng der

Materialien in nassem Zustande.

8. Verbot der Arbeit unter 16 Jobren. Populäre

Belebmng der Arbiter über die Gefahren ihres Be-

triebes.

9. Einrichtung eines ffir alle Arbeiter benutibaren

Baderaames.

10. Ban (»snnder, sweeikentifirechender Aibeiter-

nohnungen.

11. Mitrirkung der Medieinalbcamteu bei der

Prüfung und Begutachiuug der Baupläne neu zu er-

riebtender Olashfitten« und Kabrümnlagen, aovie spiterer

baulicher Veränderungen: stete Ucbcrwachung des Be-

triebes und der Arbeiter von Seiten technisch vorge-

bildeter Fabrilcinspectoren und seitens der Mcdicmal-

beamten. FOlming einer MerUditiUs- «nd MortalttSti»

Statistik seitens der Hütten- und Fabrikärzte.

Power (27) erwähnt einer in J'eru unter den

Bergleuten häufig vorkommenden und von ihnen , Pulmo-

nea* genannten Erkrankung. Die tÜgUehen grossen

Temperatur.schvankungen in dieser ÜShenlagc (15fiOO

Fuss) von bis 38° Flthrenheit im Durchschnitt, das

Einathmen reisenden Slaabes in den StanpfinOblen and

Hooh&fen lassen „Fnlmonen* su den tlglioihen Eraohei*

nungen gchiircn. Die Patienten klagen über Schmerzen

unter dem Uerzen und zwischen den Schultern und

HOfleni Blutspeien und Luftmangd. Die Krankheit

bietet ein ähnliches Bild wie acute Pneumonie, doeb

sind kaum Fiebersyroptome vrlianfleu, ebensowenig

Tubularathmen. Verfasser fand bei der Section zweier

venini^ABkier Berglenie, velcbe voilier an «?ulmonea*

gelitten batlen, die Drüsen in dem hinteren Mediastinum

sehr vergrös.sert, cnb.ündet. gesrhwellt und gerade an

der Stelle eine compacte Masse bildend, welche aLs der

Siia des Sebmeneo beieiduMt «wden war. Einige

Tage in frischer Luft verbracht und Jod innerlich und

äusscrlich angewandt, heben bald alle beunruhigenden

Symptome, nicht aber die physischen Zeichen der

Krankheit.

W i 1 c k i n g h 0 f f (36) beleudltot die Fabrikarbeit

und die darauf bezüglichen Gesetze vom sanitären

Standpunkte. Er bemerkt, dass die Altergrensen wohl

•t«aa in knapp bemessen sind und «un anstatt des

14. das .Tahr als Grenze des Kindesalters und das

20. Lebensjahr als di^enige des Jünglingsalters be-

leiobnen kann. Die Sdiveis ist der einsige Staat,

veldier in wohl Torstandenem hygienischem und päda-

gogischem Interesse das vollendete 14. Lebensjahr als

Termin für den Beginn der Fabrikarbeit festgesetzt bat.

In England, wo durch viele Speeialbestimmiingen die

Obsbtbaobarb Tbibrkranbhbttbk. 591

Fabrikarbeit gesetzlich geregelt ist, dürfen Kinder unter

8 Jahren ttberiiaapt in keiner Fabrik beadiilligt wer»

den: von da ah rirhtet .sieh die Zulässigkeit , unter

gleichzeitig entsprechend festgesetzter Arbeitsdauer,

nach der Qualit&t der Arbeit, naeh den einzelnen In«

dnsfctiesweigeB. üebereinstinunend mit Deutschland hat

man auch in Oesterreich das vollendete 12. Leben.sjahr

als X rtnalarbeitsjahr angenommen. Unbedingt noth-

wtnuiig .st die im f 185 der Gewerbeordnung enthal-

tene Bestimmung, dass Kinder über IS Jahre in Fa-

briken nur dann beschäftigt wc'i'^ii iliirfcn. wenn sie

nicht mehr zum Besuche der Volk.s.schule verpflichtet

sind, weil andemfUls eine tratirige Entsitdiebung und

Verwilderung allmälig die Folge sein würde, und wenn

sie laut ärztlichen Attestes die mithigen Kriiflc be-

sitzen, um zu solchen Fabrikarbeiton bei durcbschnitt-

lieher ö—KstOndiger täglidier Arbeitszeit Terwendet

werden zu können, deren Ausführung ihrer Natur naeh

leicht, ungefährlich ist, und ihnen durch Fntwickelung

von Staub, Dämpfen, Gasen etc. keinen Schaden bringt.

Es müssten di^enigen Industrien nnd Gescbiftszweige

namentlich aufgeführt werden, bei denen von vorn-

herein Kinderarbeit ausgeschlossen ist, und von den

Fabrikiuspectorcu müsste strenge darauf geachtet wer-

den, dass eine solehe Verordnung aueb fiberall durch-

geführt wird. Jedenfalls hat im streitigen Ein/.'.lfalte

der staatlieh angestellte Fabrikinspei i.r /u bestimme»,

ob eine Industrie für Kinderarbeit als Kciahrlich zu er-

aditen sei Da anhaltende, doreh kdne Pausen un-

terbroehene Arbeit alle dit|}enigeD .^ehäden zur Folge

hat, welche durch Ueberreisong oder Ucberaustrengung

der Sinnesorgane, der Nerren und Hudceln fiberiianpt

in einer meistens ungesunden Luft mit der Zeit ent-

stehen, und dies in weit höherem Hradc von uoausge-

bildeten, widerstaodsunfähigercn Kindern mitschwächerem

naehfbeiligen Einflössen zugänglichem Knochenbau, un-

entwiokelter Musculatur und erhöhtem Bedürfniss nach

Bewegung in frischer Luft gilt, so wird tnan die sani-

täre Bedeutung des § 136 der Gewerbeordnung er-

messen können, naeh welehem den jugendlichen Ar-

beitern zwischen den Ariieitsstunden Vor- und Nach-

mittags eine Pause von einer halben Stunrie un-! Mit-

tags eine ganze Freistunde, und zwar jedesmal aueh

Bewegung in der freien Lnft gewihrt werden muss. In

England dürfen Kinder nicht länger als fi' '2 ."Stunden

an einem Tage in der Fabrik arbeiten, und soll die

Arbeit nicht vor 6 Uhr Morgens beginnen und nicht

ftber € Dhr Abends dauern; hienu tritt noch die

höchst zweck mi-ussige und narhahmungswerthc Bedin-

gung, dass au Samstagen die Arbeit um 2 Uhr Nach-

mittags einzustellen iai Zur genauen Einhaltung der

Zeit muss eine Normaluhr in der Fabrik so angebracht

sein, dass dieselbe allen Arbeitern sichtbar oder ihr

Schlag vernehmbar wird. Ucber die Nachtarbeit, d. h.

die Arbdt zwischen 8 Uhr Abends und 6 Uhr bezw. •

5 Uhr Morgens, herrscht wohl nur eine Ansicht, dass

n.-itnlieh Kinder von derselben unbedingt auszuschlicss'-n

sind, und besteht dieses Verbot der Nachtarbeit über-

haupt nidit allein fOr Binder, sondern aueh für Ar-
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beiterinnen (R«iehsgewerbeordng. § 187, Abs. I) in

allen Staaten, mit Ausnahme der Niederlaad«. Et

würde den Kindern in ihrer Entwickrhin;.' di r grösstc

Schaden für ihren Kürper durch eine venu auch nur

mebrenWocbeo aodsaemde Nachtarbeit zugerügt, und

ist dieselbe vom hypcnisrhcn Standpunkte für Kinder

bis zum voUendpten Hl. Jahre, sowie für Frauen unbe-

dingt zu verbieten, während dieselbe bei Ervacbsenen

in eioMlnen Pillen onter besonderen Terhkltnissen für

kurze /l it :;e>t.ittet werden kann. Leider ist in der

Gewerbeordnung keine Besfinimung über die Beaufsich-

tigung der in den Fabriken beschäftigten Kinder ent-

halten, obeohon dies zum Schutze derselben in leib-

lieber und morali^eber Beziehung vom sanitätspolizei-

licliem .'-Standpunkte wohl gerechtfertigt erschiene. Im

wesentlichen enthalten die Gesetze Bestimmungen über

das Alter, den Gerandheifszustuid, Schnlnnterricht und

die Arbeitszeit der Kinder, welche in Fabriken be-

schäftigt werden sollen, und wäre es im Interesse der

Kiuder nur zu wünschen, da.'>s die betreffenden Gesetze

äberall and ohne BSekaieht strenge gehandhabt wür-

den . was leider nicht stets ge<ichieht. Wie gross der

Kinfluss . jti. r zweckmässigen, geordneten Fabrikgesetz-

gebung isi, geht aus den Untersuchungen von Olden-
derff hervor, welcher statistisch nnehveiat, dan in

England der Gang der Sferbliehk-it in eini^in gewissen

ursächlichen Zusammenhange steht mit den daselbst

snm Schutze der Gesundheit der Kinder (und Frauen)

eflassenen Fahrikgesetzen. Die Kinderarbeit nrass TOm
rein hygieriisehen Standpunkte als ein Krebsschaden

unserer Zeit betrachtet, Icaun jedoch als ein nothwen-

diges Uebel nicht ganz unterdrflokt werden. Für die

weiblichen Arbeiter ist. wie Hirt leider mit nur zu

grosseiri Reelite bemerkt, so gut wie iiieJits rrethan und

mit dem Verbote, dass Frauen in Bergwerken unter

Tage besebiltigt werden, ist der Vorratii an den hierauf

besflgUeben Gesetzesvorschriften erschl pft. Zunächst

sollten auch, wie liei den Kindern, nur solche Miidelien

und Frauen zur Fabrikarbeit zugelassen werden, deren

kSiperliche QnaÜfication durch ein arztlieh beaehmnigtes

Gesundheitsattest nachgewiesen ist. Sodann giebt es

mehrere Gewerbebetrieln: bezw. einzelne Manipulationen,

in und zu denen junge Mädchen garnicht beschäftigt

oder zugezogen wmrden dürfen, weil sie anderenizlls an

ihrer liesundholt, specicll an ihren sexuellen l'^inctionen

Schaden nehmen würden. Diese Indusiriezweige oder

einzelnen Manipulationen suid nach Hin folgende:

«Herstellung von Broneefarbe, Sammettspeten und
Sinircelpapier, Fachen i'lintmaeherei). Schleifen (von

Glassachen), Abfegen der Bronce von den Steinen

(Litbogr.), Flacbsbecbeln, Rossbaarzupfen , Barcheu-

tnvsed, Vustnaen von Eisenbleeh, «idlieh Arbeiten in

der Flachsmühle und am Shoddijwolfe."

.\ndere IndusUiebetriebc rc.sp. einzelne Manipula-

tionen sollen jungen Mädchen behufs Beschäftigung

darin nur dann zugänglich gemacht werden, wenn die

gesetzlieh vorgeschriebenen Schutzmaassregcln (Yenti-

lationsaniagcn) vorhanden iin l gejtrüft sind.

Ist Schwangerschaft eingetreten, so bedarf die ar-

beitende Frau noch in höherem Grade eines gesets-

lichen Sehutses. Man hat Bedenken getragen, Ihr den-

selben zu gewähren, well man dnerseits unter anderen

der Industrie zu nahe zu treten fürchtete, wenn die

Arbeit der in L'mstäudeu belindlichen Frau eingeschränkt

würde, und andererseits auch nicht recht wuaste, wie

die Durchführung solcher Gesetze zu bewerkstelligen sei«

Die Sterbliehkeitsverhältnisse der Kindfr in in-

dustriellen Gegenden, wie sie statistisch oft genug dar-

gestellt rind und noeh stets rerBlfentlicht werden, die

Häufigkeit von Abortus und Frühgeburten legen ein

trauriges Zeu^'uiss für die direet si h-lflliehen Einflüsse

ab, denen die arbeitende, schwangere Frau durch regel-

mässige Aibeiten in manchen Indostriehetrieben anage-

setzt ist. In anderen Ländern, wie in Oesterreich und

der Schweiz, sind Schutzvorsehriflen für in Fabriken

arbeitende Fraueu in solchen Verhahiu&sen erlassen

und kSnnte man daher auch bd uns in Deutsehfand

mit solchen den Anfang machen. Freilich wird man.

unter der richtigen Annahme, dass die .\rbeiterin ihre

Gravidität so lange als mügUch zu verbergen und

falsche Angaben besQglieh der Daner derselben zv

machen sucht, erst in der zweiten Hälfte der Schwanger-

schaft, von der 20. Schwangerschaftswoche an. eine Be-

schränkung der Arbeit practiscb durchfüliren können.

Wenn aber die Arbeiterin die sw^ Hüfte der

SehwanperM-hafl überschritten hat nnd sieh ihr Zustai.d

nieht mehr verbergen lässt, dann muss sie, und das

kann auch gesetzlieh veilangt und durchgeführt werden,

von allen Beschäftigungen fernbleiben, welebe auf sie

selbst od«* die Fntoht einen aebldUdien Binflnas aus-

üben.

Dahin sind nach Hirt zu leehnen: »Die Her-

stellung von gifthaltigen, bunten Papieren, von Heta-

cbromatypien, von Scliweinfurter Grün, von künstlirbeii

Blumen, vcn Fbosphorziindhölzcben } femer das fabrik-

mässige Masehinennihen: das Spitaenkloppelo , Färben

und Bedrucken von ZeugstoflFen, Belegen von Spiegeln.

Einllicli überhaupt die Beschäftigung in allen Fabriken

und Werkstätten, wo sich im Zusammenhange mit dem

Betriebe giftige Gase (z. B. Kohlensäure, — KoUenoijrd,

— Schwefelwasserstoff, — SohwefelkohlenstoC^) ent-

wickeln können.

Da es von höchstem Wertlie ist, wenn das Kind

in den entea Woeben die Pflege der Mutter gemessen

kann, so muss es vom saoitätspolizeilichen Standpunkte

aus nur für zweckmässig erachtet werden, wenn in der

neu redigirtcn Ausgabe der Ueichsgewerbeordnung vom

1. Juni 1891 unter $ 187, Absata 5 dahin abgeändert

worden ist: „Wi'ichnerinnen dürfen wiihrend vier Wochen

nach ihrer Niederkunft überhaupt nicht und während

der folgenden zwei Wochen niur beschäftigt werden,

wenn das Zeugniss eines approb. Antes dies für zu-

lässig erklärt."

Mit der Durcbführung dieser sehr enipfehlenswer-

then Bestimmung werden die segensreichen Folgen sich

in Vennindcrutig der Kindersterblichkeit in Fabrik-

arbrnterkreiseti /eigen. Da.ss eine solche Ma.kSirveel

sehr ausführbar in der Praiis ist. beweisen die noch

weiter gehenden Bestimmungen in der Schweiz und in

Mfilhansen i. E.
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Iii >1<'iii Artikel 15 des* schweizorisohiMi Runfles-

gesetzes vuui 23. März 1S77 helst es: „Vor uud uucb

ihrer Niedwlniiifl dflrfen W5ebnerinnen im Ganzen

während acht Wochen nicht in der Fabrik beschäftigt

werden. Ihr Wiedereintritt in dieselbe ist an den Aus-

weis geknüpft, dass seit ihrer Niederkunft wenigstens

sechs Woehen ?erilosaen sind.* Uebwbsupt könnte

eine künftige ficsetzgcbung viel segensreiches schaffen,

wenn sie nach dem Vorbilde der Schweiz auf dem Uc-

bieta der Arbeiteiirauenfrage xu Werke gehen wollte.

Ueher die byglenisehe Lage der Stelnmetien dnd
von Sommerfeld (32) Erhebungen zusammengestelll,

die im Jahre 1891 an 20, im Jahre 1892 au 21 ätädten

aufgenommen wurden. An diesen Orlen sind vibrend

der genannten Zeit 158 Steinmolzen gestorben. Von

diesen sind 127 = 80,26 pf't, fli r I.u!if.'« ri>i'hwindsucht

erlegen, 2 an BrustfclleDtzündung gestorben, 2 au Lun-

genenttOndung, 8 rind reranglSckt und bei den übrigen

24 Tndten lautete die Todesursache (!ihirnrr>i-liütte-

ning, Gehirnschlag, Rückenmarksetitzüiuluiig, Wasser-

su ht, Typhus, Influenza. — In vielen iStädtcu sind

s&mmtliehe Todesfälle durch Lungenscbwindsuobt be*

dingt gewesen: in keiner Stadt unter SOpCt.

Das Durchschnittsalter von 156 Verstorbenen be-

trägt 37 J. 4 M., oder sogar nur 36 J. 6 M., wenn

man den Tbeil aossebliesat, der sich durch BegrOndnng

eines Geschäftes oder durch Anstellung als Polier den

Berufssehädlichkeiten entzogen hatte.

Dies sind Verhältnisse, welche nur in äusserst

venigen Benifiuuien wiedericehren und wohl nur bei

den Mühlsteinarbeitern, Diamantschleifern und bei ein-

zelnen Categorien der Glas- und Porcellanarbeiter in

ähnlicher Weise zur Beobachtung gelangen. Erschwe-

rend ist noch der Umstand, dass sieh die Steinbaner

aus einem verhältnissmässig kräftigen Menschenschinge

zusammensetzen. So haben auch von den besprochenen

156 Verstorbcoen 50 = 32 pCt. der Militärpflicht gc-

nflgt. Aber aueh diese SO Sieinmetsen, irelehe als gb-

sund in den Soldatenstan-l eintraten und t;esnnd im

Alter von durcbschnittlich 24—20 Jahren entlassen

worden waren, etreiditeii ein Durehsehoittaalter von nur

86Vt Jahren und erlagen zu 78pCt. dem Sehieksale

ibrct« Berufes, dw Lungenschwindsucht.

Als IJeweis, wie rasch der Radfahrer die in Mus-

culatur, Herz und Blut enthaltenen latenten Spann-

kräfte Terbraueht, reprodncirt Tillaret (t4) eine von

Kolb angegebene Curve; sie stellt die .Abnahme der

auf die Secunde berechneten maximalen mittleren Ge-

schwindigkeiten bei einem Stahlradrcnnen von 1—100 km
dar und leigt. daas aohon bei 40 km der Minimalwerth

erreicht ist Weiterhin cilirt Verf. einen Thcil der

odi gerfogsn Literatur über die dem Radfahrersport

als soldiem eigenthämlichen Krankheiten (Prostatitis,

Henaffectionen u. a. m.).

Wir wi.sscn aber z. B. noch nicht, inwieweit durch-

aus intacte Uerzen junger kräftiger, hereditär nicht

belasteter Mlaner der Sadfahrerarbeit sieh ohne dau*

eradoi Schaden anpassen können und so ist weder die

Frage: Ist das Radf.ihren srhHdlich? noch die andere:

Wie schadet <;s, falls es schädlich ist? vullkommvn ge-

klärt. In dieser Richtung müssen also sy.>teinat:sche

Beobachtungen gemacht werden, die besonders wichtig

sind, weil in der Armee die dienstliehe Besehaflteng

und Benutzung der FahrriUer befohlen ist. Verf. ent-

wirft ein bestimmtes Programm: Als Radfahr-T dürfen

nur muskelkräftige, gewandte Leute von Mittelgrösse

und mittlerem Gewicht ausgesucht werden; sie mOsaen

an Herz und Lungen vollkommen gesund und leistungs-

fähig, hereditär ohne Belastung uud normalsichtig sein.

Der Untersuchungsbefund wird für einen jeden Mann

auf besonderem Bogen festgelegt OMe Tabelle ist in

der Originalarbeit einzusehen.'! Dieselbe Untersuchung

wird {beim Ausscheiden des Mannes aus dem Dienst

besw. dem Radfahrercommaudo stattzuünden haben, der

Beftmd auf demselben Bogen Termerkt und die Tabelle

wird nebst Zusätzen über den AllgcmelniUStand des

Mannes, über die Beweglichkeit der Lungengrenzen, die

Grenzen der Hendämpfung Terrollstandigt. Zu diesen

allgemeinen Untersuchungen treten speciellere auf den

eigentlichen Radfahrerdienst bezügliche. Von 7eit zu

Zeit müssen die Radfahrer unmittelbar 'nach Beendi-

gung bald grösserer, bald kleinerer Fahrten untersueht

werden, wobei jedesmal Feststellungen gemacht werden

über Dauer der Uebung, zurückgelegte Strecke. Zahl

der Athemzüge und Puisschläge nach dem Absteigen

und eine Stunde naeh dem Absteigen. Auf diese Weise

^1 Li:'; l V. mit der Zeit ein Beobaehtungsmaterial zu

bekommen, wi lelies eine sichere Beurlheiluiig des Ein-

flusses des Hadlahrens auf die Gesundheit gestattet.

Blaise (5) verbreitet sidi ttber die Schädlichkeit

der Lumpenaiederlagen, deren Vorrath sieh nieht bloss

aus Lumpen der verdächtigsten Herkunft, sondern auch

aus Knochen und Häuten, die aus äcblacbthäusern uud

Abdeokereien stammen, ztnammeosetst BelSstigen letz-

tere Bestandtheile die Nachbarschaft mehr durch den

pestilenzialisohen Geruch, den sie entwickeln, so sind

doch vom hjrgienischen Standpunkt aus erstere mehr zu

fOndtten, da sie mit krankhaften Seereten, mit Auswurf,

Eiter, Fäcalien u. s. w. beschmutzt und ohne Desinfee-

tion weggeworfen worden sein können. Die .Tladern-

krankheit", das Flockfever der tiloucestershire-Fabrik-

arbeiter, sahlreiehe Spldemieen» die si^ am diehtesten

um Lumpendepots und die benachbarten Strassen grup-

piren, oder in Lumpen verarbeitenden Fabriketablisse-

ments zum Ausbruch kamen, beweisen die gemeingefähr-

liche Rolle, welehe die Lumpen spielen. Wir führen

unter andern an: Die 1891 in Saint-Mary-Croy unter

den Lumpensortirerinnon einer Papierfabrik au.sge-

brochene Blatternepidemie, eine solche in Maidstone,

8 analoge Blattem-Epidemieen in England von 1875

Iiis über welche Parson berichtet. D.as.s derartige

Epidemien nicht häufiger sind, bat vielleicht seinen

Grund darin, dass die LnmpeaballeD oft Jahre lang

beisammen bleiben, während weldm Zeit die Activität

des Virus zu (irunde geht oder sich abschwächt. Nur

in den Fabriken, in welchen das feiue Papier herge-

stellt wird, treten iibeirhaupt diese UafiUle ein, da bei

der groben Papierfüirikation mehr Stroh, Holzstoff,

spanisches Pfriemengras u. dgl. zur Verwendung kommt,

Pouchet berichtet 1885 über 4 Fälle von Blattern-
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austtckuug dutvli l.uiupeu. 1883 kamen iu

Nim TOD 186 BUtterotodesfillen 78 ia ixnmittellMUur

Nachbarscliaft eines I.iinipcnilepots vor. ebiMisn 4n von

139 Todesfiillcii an Masern und 29 von lUÜ an Diph-

therie. Nachdem die städtische Behörd« die Verlegung

der Lumpendepots in den Norden ausserhalb der Euen-

h.ihnlinii' \on>rilit' t hattp. kaiiu'ii v^n UX) Toi1<->fil!i-n

an Blattern '6\) auf die unmittelbare Nacbbai'scbaft der

neuen Magazine und nur 12 auf dit StnUMn, in

weloben frOher die Depots lagen. Für Maaem und

Diphtl'.cric fand ein lihnlirhes Vf^rhättni^^s st;itt. In

Frunkreicb ist die Kinführung von Lumpen nur über

gewisse Seehäfen gestattet, in velcben Apparate xur

Desinfectiou vorbanden sind. In England bele^^t ein

Artikel des l'ubl. Health Act von 187.') donji nijreii mit

Strafe, welcher ohne vorherige Desinfectiou Betten,

Wasche, Kleider oder Lampen, deren sich eine mit

einer ansteckenden Krankheit behaftete Person iK'dient- ,

verkauft oder weggiebt. Die erste Person, dureh deren

ÜHudc die Uegeostaade gegangen sind, verfallt der

Strafe, denn sie allein kann Aber deren Herkunft anter«

richtet sein. Die I>t ^i^.rl < ii(!n di r importirten Lumpen

ist eine unerliisslielie .Maa>sregel. ."^ie kommen in hy-

draulisch gcproüsten Ballen, die hart wie Holz sind,

meist aas dem Orient, wo die SfentUehe Hygiene glddi

Null ist, sind forehtbar sohmutiig und folglieh sehr

gefährlich.

In Russland desinficirt man nicht allein die au

Meer, sondern aoeh die zu Lande iraportirten Lumpen,

alte Kleider, Betten etc. Ihr Weitertransport hat in

hermetisch verschlossenen und mit einer Dcsinfeetioiiü-

lösung imprügnirten Kisten oder Ballen zu geschehen.

— Unter den von den Hygieaikem vorgeschlagenen

Jfaassregcln zur Unschädlichmachung der TiUmpcn sind

am wichtigsten: I. Die Desinfecti >n vor dem Einmaga-

ziniren in die Depots. Am wirk^amstcu dai'ftc sich die

Erhitsung im Trocken-Deainl^otionsappant auf 110 bis

ISO** erweisen, doch bleibt der Eifblg bei hydraulisch

geprcssten Ballen nachgewiesener Maassen ein negativer.

Das Oeffnen der Ballen wiirdc eine Preiserhöhung von

2,00 Fr. per Tonne Teranlassen. Dia obligatoriseh«

Desinfection ist eine ganz und gar illusorische Maass-

regel, wenn sie den Interessenten überlassen bleibt,

ihre Tomahme hätte durch einen öffentlichen Dienst

aa geschehen. Die s. B. jetst in Montpellier in alles

Häusern, in welchen i'iri Todesfall an contagiösen

Krankheiten, selbst Tuberculose vorkam, eingeführte

Desinfection, verringert swar loeal die Gefiahr der An«

stoekung; wieviel inficirte Gegenstände entgehen aber

der Desinfection bei tJencsungen, ohne die zu rechnen,

die von auswärts aus Ortschaften eingeführt werden,

wo kein diTentKoher hygienischer Dienst eingeriehtet

ist. II. Die Lumpenmagazine müssen j^. räamip,

trocken und eründlich ventilirt sein. IU. Verbrennung

von durch virulente Materie beschmutzten Lumpen,

«ertblosea Gegenständen oder solehen, bei velehen

eine griindliche Desinfection nicht durchführbar er-

seheiot (Oestcrr. Gesetz vom 28. .Juni 1870). IV. Vor-

schriften für die Arbeiter: a) Vaccination und Be-

iccination alle 6 Jahre, b) Aafklinuf der Aibeitar

über die Gefahren, welcher sie beim Binatbmea de«

Lampenstattbea ansgesehrt sind, e) Das Ao- und Ab-

legen einer bestimmten .\rbciskleidung, welche häufig

desinficirt werden muss. Häutiges Waschen des Ge-

sidites und der Hände mit zu diesem Zweck präparirter

Lösung. Tragen eines Respintors, der vihrend der

Arbeit nicht abgelegt werden darf, d) FInergische Ven

tilation dei> Sortirraunn s. V. Ikzeicbnung der Grenz-

städte, über welche Lutapen zu Land importirt werden

dürfen. Tl. Weitertransport wie oben in hermetiadwa
Verschluss. (Ther-rleinewand oder Papier). VIT. Inter-

nationaler Verband, welcher die Einrübrung von Lumpen
aus veraeaehten Gegenden and Lindem verbietet

VIII. Einwirkang auf die Fabrikanten, damit sie so viel

wif möglich, nur reine, hauptsächlich wei.sse Lumpen
annehmen. Letzterer YorscbUg dürfte am wenigsten

günstige Erfolge ni veneiohnen haben. Es ist eine

Cliiniiire, anzunehmen, dass die vernünftige Ueberredsng

in der llyfriene Sicp> feiern wird. IX. Die F!ntfemang

der Lumpeumag.iziue aus städtischen Agglomerationen,

wie sie in Rnssland sehen verwiiUieht ist. Letstere

Maassoahme ist bei dem Jetxt bestehenden Mangel an

einschlägigen Gesetzen in Frankreich fast undurchführ-

bar. So führt die Stadt Montpellier seit Jahren einen

hartnäckigen Kampf mit 8 Indnstrielleo, velehe nicht

gesonnen sind, die ihnen resp. ihren Yoigingem ge-

währte Autoriaation preiszugeben. Selbst jetst, nach-

dem ihnen die Terletzung der BedioguDgen, unter

velebm iliiiea diese Avtorisatien gewifart wude, mehr^

fach nachgewiesen wurde, .so das Aufstapeln von

frischen Knochen, und dito Kaninchenfellen, die Isiihcb-

tung nicht conoessioairter Lampenmagazine, sab sieh

der Präfect noch niobt für berechtigt an, die

Schliessung ihrer, die ganze Nacbbarsdhaft belästigenden

und gefährdenden Etablissements vornehmen zu lassen,

deeh wird der Stadt infolge der Aatorisationsfiber'

achreitongen der Industriellen, der Sieg schwerlich ent*

gahen. Montpellier befindet sich diesen Misständen

gegenüber also noch iu einer relativ günstigen Lage.

Wie sollen sieh aber Gemeintreaea belfsa, ia teiea die

betr. Interessenten sich entweder solcher Ceber>

schreitungen nicht schuldig machen, oder schlau penug

sind, sich nicht erwischen «i lassen? Die Lumpen-

magasiae konatea sieb ialblge ihrer Robriehraaff ia die

dritte Classe der ungesunden, unbequemen oder ge-

fährlichen Anstalten im Innern der Städte Frankreichs

einnisten, oftmals in den dicbtestbevölkerten Stadt*

tfaeflen. Ueber den Grad ihrer Geflüiriiobkeit besteht

beute kein Zweifel mehr. Es ist hohe Zeit, dass eine

neue Gesetzgebung diesen beschämenden Zuständen

ein Ende bereite.

Magitot (18). Unter dea Arbeitern der ZSad-

hölzchcnfabriken von Pantin, Aubenrilliers und Pont

du Flandre drohte kiir/.lich ein Streik auszubrechen,

nicht weil Lohnerhöhung oder Arbeitszeitverkürzung

angestrebt wurde, sondern weil sieh die Arbeiter nicht

länger die statutengeaiieae ärsUiche Untersuchung des

Mundes gefallen lassen wollten Diese üntcrsuchuDg

ist eine monatliche, einem Zahnarzt übertragen und

bat den Zweck gewissen Erkrankungen vonabevfen,
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welche die FabrikarbeiUir le mal cbimiquc ucuiicii, diu

Chirorgen aber (n^crose phosphor^ d«8 maehoins)

Phosphornekrösc der Kiefer. Als IHSS mehrere ernste

m;il t'ultlieli verlaulVtidtt Fiille di-'M-r >cbrcekliclieii

Kiankiieit, wlcbv die (ieMcbiäkiiuclicu iu mcbr oder

mindor vettern Urnfkage lentört« Aa&ehen erregtem

befasste sich die Academie de med. mit der Frage,

borte aber die damals vom Verfasser vorgebrachten

Vorschläge zur Abhilfe gar nicht an, sondern bescbloss

radieal Tocnigehen und beaatmgte das Verbot der Ver-

wendung weissen Phosphors in der Zündholzfahricatiou

bei der einschl. Behörde, ein frommer Wunsch, der seit

40 Jahren sich zu weiter oichts verkörpert bat, denn

•benaolaog seboo Tenpreehen die Minister Abhilfe. trifTt

das Parlament seine Entscheidunj^on und wird die Fa-

bricatiou unter den gleichen Ciefahren fortgesetzt,

wibrrad die Neerote sidi oacb wie vor ihre Opfer

unter den den Phoaphordömpfen exponirlen Arbeitern

holt. Die damals missaohteten V'-r-^i-hlüge des V>ji las-'-rs

bezogen sich auf die Organisation der Fabriken, die

Handhabung bei der Herstellung und die in Bezug auf

den Arbeiter zu tniTem]' i. V> rnichtsmaassregeln, welch'

letztere auf dem riiter>iichungs- und Auswahlsystem

basirtc und verlaugte: I. Eine Lutcrsuchuug des

Mundes beim Aosueben um Aufnahme, um zu bestimmen,

ob der Betreffende Uberhaupt auf?.u!i<:hnien sei. und

wenn ja, in wp|i;he .-Vblheihing, ob in die mit l'hos-

phordiinsteu geschwängerten Wcrkstütteii , wenn der

Zustand des Hundes den Aufenbatt darinnen för unge-

fährlich erachten, oder in eine andere Abtheilung, wenn

sieh eine Prädisposition erkennen Hess. 2. Eine

periodische monatliche oder 8 monatlich wiederkehrende

Dntemdrang sum gleieben Zweek, sonst nichts. Was
DUü aber die Arbeiter in dni. stitt vnn der früheren

Compagnie generale jetzt vom Staate geleiteten Fabriken

SO selir erbittert, dass sie mit Arbeitsniederlegung drohten,

ist sieht die einfache Untersuchung des Mundes, sondern

die Thatsach'' . d.iss si>'h dii'^-tbe unter der Ilnn'l d>'s

Zahnarztes zu einer Serie von angeblich nothweudigen,

ebinugiseben Operationen gestaltet bat; Oeffnung ron

AbaesBsen, Ausziehen Ton Zähnen und Zahnwurzeln etc.,

denen sieh der Arbeiter ob er will oder nicht, statutcn-

gemäsa zu unterziehen hat. Wäre diese Praxis irgend-

' vie TenQnlDg, so wire sie zu entsehuldigen. ' Nun

abor ist aio nicht bloss nicht im Stande, eine drohende

Necrose zu verhindern, sondern sie öffnet derselben

Thür und Thor, und zwar so, dass der heute gesunde

Arbeiter morgen der Necrose TOi&Uen sein kann. Man

wei«i.s, dass der Arbeiter, der längere Zeit in Zündholz-

fabriken verbracht hat, sieh iu einem Zustand lang-

samer und progressiver Vergiftung, rcsp. der Sättigung

befindet, den man mit dem Namen Pbosphorismus be-

zeichnet hat Kommt nichts ihr FuniMion<iglcichgcwicbt

zu stören, so können sie lange, selbst in der Fabrik,

quasi gesund fortleben, bei der geringsten Verletzung

aber, einem kleinen GesehwQr am Mund, einer noch so

leichten Operation erscheint die XccroSS mit ihrem

furchtbarem Gefolge. Bei solchen Leuten heisst es

„Qoli me taogere". Der Pbosphorismus ist das günstige

Terrain, auf «elcbem sich bei der geringsten Gelegmibeit

die Necrose ausbreitet, und er verleiht diesem Uebel

seinen eigentUeben Character des progressiven IJnmieh-

grtifetis und den Ernst der Erscheinungen. AehnÜches

zeigt >irh }.\ auch bei nianrh' ?! anderen Vergiftungen,

ferner bei Diabetikern und anderen Zustanden organi-

schen Verfüles. Die BetidTenden leben fort mitsammt

ihrem Gift, aber die geringsten Verletzungen können

sie umbringen. In letzter Zeit haben übelangebrachtc

Operationen üire Opfer gefordert, die Erbitterung der

Arbeiter ist bcgreillieb und es muss ihr ans mehr als

einem Grund Rechnung getragen werden. Die von der

Administration getroffenen Maassregeln sind Angriffe

auf die pexsSnlid« Vkwheit der Arbeiter, sie schaden

dazu mehr als sie nfitzen und sollten durch die eben

vorgeschlagenen ersetzt wi rd« -), mit dem Zusätze, dass

diejenigen Arbeiter, welche schon von Necrose befidlen

sind, oder von ihr bedroht ersdieinen, sofort ans der

Fabrik entfernt, und einer medieinischen und ehirur-

gisehen Hehandlung unterzogen werden müssen.

Alljährlich im Frül^jahr und Sommer entsteheu

hauptsächlich unter den Bewohnern des rechten Seino-

ufers in Paris l' bhafte Klagen über einen sich bemerk-

bar machenden dun hdringenden Gestank.

Livache (16a) versuchte die Ursache dieser Be-

liatignng an ergründen und Mittel zur Abbilfb in Vor-

schlag zu bringen. Von December 1893 an wurde ein

Verzeichniss über die Stunden im Tage geführt, an

welchen man au einem bestimmten Punkt der nie

Lafayetto und zwei anderer Strassen den Gemeb wahr-

nahm. Ks z. ifTte ^il h, dass dies nur bei Ost-. Nordost-,

Nord- und N irdwcstwind der Fall war, und es liessen

sich deutlich die Emanationen der zwischen Pantin und

Neuiilf gelegenen Fabriketablissements erkennen.

Unterhalb I'antin beschützen die Biittes Chaumout, die

Höben des Pere la Chaise und von M^oilmontant und

der Wald Ton Vineennes dte Stadt, «Ihrend unteriudb

Neuilly das Boulogner Walddhen einen Schirm bildet;

auch sind in jener Richtung weit weniger Fabriken

als in der obenangegebenen zu finden. Femer macht

sieb der Geruch voraebmlich frOh und Abends bemerk-

bar. Unter Tags condeasiren sieb die riechenden,

flüchtigen Producte schwerer, erheben .sich leichter in

die Atmosphäre, verdünnen sich oben in einem grossen

Lufttrolumen und sieben so abgesehwieht unter Bedin-

gungen über die Stadt hi:i, welche Niemand ernstlicb

belästigen können. .Vfjerjiis abi r, bei sinkender Tempe-

ratur und zunehmender Feuchtigkeit findet rasch Cou-

densation statt, die DQnate erheben rieh zu einer

'dichtern, niedrigt^ren Zone, und werden, besonders bei

nur mäs?iigcni Wind. t;aeh der St;idt getrieben, wo sie

die mit hohen Häusern uiurandeteu Strassen entlang

ziehen und sieb erst auf sehr grosse Entfernungen hin

fühlbar machen.

Die Etablissements, von welchen die Ursache dieser

Luftvereinigung ausgeben können, lassen sich in vier

Gruppen tbeilen: 1. Die ehemisdien Fabriken, 2. solche,

in denen Firnisse hergestellt und vegetabilische oder

mineralische Oele erhitzt werden, 8. Fabriken für

Seifen, Lichter, fette Sturen; odtrselehe, wofiberbaupt

Fett sertobmolzen irird, 4. Anstalten, in welchen Thier-
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cadaver verarbeitet werden, und solche, welche Nieder-

lagen TOD animalüdien Stoffen enthalten, feiner Dfinger-

und Phosphatfabriken. Von den 220 Anstalten, irelchc

solchergestalt in Betracht kommen Uninen, lassen s'wh

diejenigeu streichen, irelchc nur bei Tag arbeiten und

zwar 71 der zweiten Gruppe, ebAiso die ohemischen

Faibrikei), welche in ihrem ei|^etien Interesse mit s I r

Tervollkominncten Condensationsapparaten versrlun

sind. Von den 120 Fabriken der beiden letzten

(hoippen, kommen die mit sdir schwachem und nur

Tngeshe(ripl> in Wegfall, sodass sich im (lanzen die

Zahl der Paris in so hohem Grade belästigenden An-

stalten auf höchstens 60 belaufen dörfte. Was die-

jeoigea, die animalisolM Stoffe aabpeiehem oder rer-

arbcitrn und die Superphosphatfabrikeii anhelaogt, SO

schlügt der Verl vor, Arbeiten mit geschlossenen

Kesseln, ToUitüdifft CcmdeDsatioB der sich entwickeln-

den Dünste, Denaturation mittelst Fmiem ron nieht

eoiidensirten ri^sp. trotz '!fr f"i tir|t>nsati'"insi'iiirichfinig

eutweichcudeu Producten, Aufbewahrung der ätofife bis

tarn Zeitpunkt ihrer Yerarbeitung in geschlossenen

Behältern, welche in gut ventilirten Iläumlichkeiten

uiifcrzuliringoti sind, Aiininlten der Zcrsrt/uiig durch

Zusatz geeigneter Substanzen (siehe die von Miquel

Bullet, munte. v. 81. Sept. 1898 und 80. Min 1894

VorgeseblagerirMi !i<.>uii|;r'n ). Dioe Forderungen gegen-

über kann sich die praeti>che Industrie nicht leicht ah-

lehnend verhalten. Ks Hessen sieh übrigens iiu Umkreis

von Paris Dünger-, Superphosphat- und Knochen-

ichwärzefabriken genug anführen, welche so gut geleitet

sind, dass sie in keiner Weise belästigen.

Die Behörden haben nach Ansicht des Verfassers

das Bedit, halsstarrige Fabrikbesitzer zur Einführung

der nen auferlagten sanitSrMi Bedingungen anzuhalten,

nur mSge man keine e\res>;ven Maassn-geln ergreifen,

welche den Betiieb eines Industriezweiges zu seiir be-

lasten oder ganz uomoglicb machen. So eti^tiren in

der Nähe von Paris ebige Niederlagen im Freien, «ei-

che einen grossen Plat?: einnehmen und sich auf weite

Entfernungen bemerkbar machen, aber regelrecht auto-

risirt sind. Hier das Unterbringen der Vorrilthe in ge-

schlossenen Behältern, welche wieder in gut YentiUrten

Räumen zu stehen haben, zu verlangen, hiesse wirk-

lieh ezoessiv VOIgehen. Hnu müsste die Expropriation

Tomehmen oder eine gewisse Schadloshaltung bei der

Vornahme der nothwendigen A'erändcrungen gewähren.

Dem bösen Willen gegenüber steht der Behörde Geld-

strafe, Gefangniss im Wiederholungsfall und Schliessung^

der Anstalt zu, gewiss genügende HilAmittel um alles

als nothwendig Erachtete durchzuführen. Eine Sehwie-

I%keit könnte sich böelistens bei solchen Anstalten,

die sich mit Abortcntlccrung und Abdeckerei bcfaüseu,

ergeben, da sieh hier nidit ohne Weiteres ebe Schlies-

sung vornehmen lassen dürfte. Man erinnere sich, was

bei der Schliessung der Fabrik von Nanterre geschah.

Die Behörde musste ihre Zustimmung dazu geben, dass

die loduatrieilen 800 Cubikmeter Ibterie, die sie tig-

lieh vcrarbeitrb.n. in die Seine warfen. Eine hoch-

gesteigerte Infcctiou des Flusses «od da« Sterben der

Fische darin war die Folge. Ist es also mit der Schlies-

sung dieser Anstalten nichts, SO hat die Behörde an-

dere Mittel zur Hand, um ihren Willen zu erzwingen.

Lehmann (16) hat in zahlreichen Versuchen ai.

Thieren und Mensi-hen die .'!yinj)t'jniatokigic der Schwe-

lelkohlenstolTvcrgittung .<>tudirt und zum unter besonderer

Berfleksiehtigung der sohwMiboii und mittleren Dosen.

Die Frage der Giftigkeit voa SAweSBlkohlenstoffdämpfeo

hat für den Fabrikhvgienikcr grosses Interesse, da ja

der Schwefelkohlenstoff in der Technik als Lösung»-

und Extraetioosmittel für Fette, itberisebe Oele, Cnut*

sehuk und als Mittel zur Bekämpfung der Reblaus ei.-i

grosse Bedeutung hat. Delpcch hatte schon 1860 die

Verheerungen geschildert, die der Schwefelkohlenstoff

in den schlecht ventiUrteo, SItereo Gammifabriken «o-

riehtcte. Lehmann suchte nun in erster Linie zu

bestimmen, welche Sehwefelkobleustoffgebalte der Luft

ooeb obm Schaden ertragen werden und wie grom die

Schwe&lkohlenstoffconcentration in Riumen sein musa,

damit darin Anwesendi". z. B. .Arbeiter, erkranken Zu

diesem Zwecke hat Lehmann seine Versuche in Räumen

mit constant eriialtenem und genau bestimmtem Sehwe-

felkoblenstoffgchalt angestellt. Die Bestimmung des

.'^'chwen lkohl-'nstoffgehaltes in der Luft geschah theils

durch Wäguug der im Uespirationsapparat verdunsteten

Sehwefelkohlenstoffinengeo, theils dunb Absorption des

SchwefelkohlenstofTes in alcdioliseber Kalilauge und Ti-

trirung mit Jodlösung.

Katzen und Menschen reagiren sehr ähnlich quali-

tatiT und quantitatiT avf das Gift. Bezüglich der

Symptome ad folgendes erwähnt:

0,0—0,7 mg pro Liter. Kebd neoaenswertben Er-

scheinungen.
1— 1,2 mg pro Liter. Wird einige Stunden lang nur

mit etwas vorübergehendem Kopfweh und Be-

nonimenheit gut ertragen, bei Sstündiger Ein-

wirkting schon unangenehme, 24 Stunden dau-

ernde Nachwirkungen.
1,5—1,6 mg pro Liter können sebon nach ' 'j Stunde

Kopfweh, später va.somotorischc Störungen, Rtiz-

crscheinungeu u. dergl. verursachen. 4 stündiger

Aufenthalt genügt zu länger dauernden unan-

genehmen Nacbsjmptomen.
2,5 mg pro I,iter erzeugt rasch heftiges Kopfweh.

3,5 mg pro L.ter er/ouiren rascher und etwas schwerere

.Symptome — seli..n ;-iO Min. kann ZU einem

ScbwindelanfaU ausreichen. 1' :> bis 2 Stunden

genflgen zu beginocnden Sensibilitätsstöran^o.

6,4—7— 10 mg pro Liter machen ähnliche Symptome,
nur genügt "2 bis 1 Stunde, um ernstere Sjrm-

ptome aus^uliopii. auch die Naehwirfcnng ht
schwerer und länger dauernd.

Sapellier hat die Theorie aufgestellt, dass es sich

bei den in Fabriken etc. Torgekommenen Yergiftangen

mit Schwefelkohlcnste>ff um eine Verunreinigung des

Schwefelkohl-^nsfofTes mit Schwefelwasserstoff, also um

eine UjS-Vergiiiung handelt. Lehmann widerlegt diese

Theorie. Der unreinzt« Sehwdblkdhlenztitf wiritte nicht

giftiger bei Lehmann's VersuebOB, wie die f^MWaisdl

reinsten Präparate. L. fand auch den Schwefelwasser-

stoffgehall im technischen Schwefelkohlenstoff meist

fehlend oder minimal.

Einige Versuche Lchniann's zeigten auch, dass

durch ZusaU von Chlorschwefel zum Schwefelkohlea-

stoff (wie es in Gummifabriken dw Fall M) tu-

Digitized by Google



Emmerich, Gksuxdheitspfi.kök vsd übgrtraobarb Tuibrkrankheitrn. 697

mehrte Schädigung <!er 'i- suiulh'-it eintritt, di-r Zusatz

von Cbloncbwefel zu dem SohvcfcllioiileiistuiT ist also

h^gieniseb beUaglos.

Kim ig und Börner (14) haben die Luft in einer

BaumwoUeapüiuerei (in (ironnu) hinsielitlicb ihrus

Kohlensaure-, Waaser- uud Bacterieugehalte^i uakräucbt.

Der KohleDsiuregehalt, der ohne Ventilation 7,C bis

9.1 p("t. lietnig, lif.«s sich durch die in u^i nannti-r Fa-

brik eingeführt« Ventilation nur auf G.üpCt. cruicfLrigcu.

Der Gehalt der Spinnereiluft an Keimen war 5— 15facb

höher, wenn nicht TontiUri «nrde, ala wenn die Venti-

lation in Thätigkeit war. Da die Luft in Baumwoll-

spinnereien in der Kegel zu trocken ist, war in dem
betreffenden EtabUssement die eingeführte Luft mittelst

Brausen künstlich mit Wasserdaropf gesättigt worden:

trotzdem wurde nur eine relative Feiuhtigkeit von 87

bis 42 pCt. erreicht gegenüber einer relativen Feuchtig-

keit von 99 bis S9 pCi ohne Ventilation. Die Baum-
wolle nimmt niimlieh einen grossen Tbeil der lUge-

führten Feuchtigkeit in Beschlag.

König und Börner kommen zu dem ijcblus.s. das.s

eine LOftung der ^inniiome unter gldehzeitiger Zu-

führung von Feuchtigkeit sowohl für die Arbeiter, als

auch für den Spionvoigaog von Belang ist.

[Bodliug, 1., Uelier die Sultltfabrik von (tvsinge

in sanitärer BeziebuDg. Eira. XVIIl. 10. p. 801
bis BW.

Das Wasser in dem gleich unterhalb der Fabrik

befindüchen AMaufsfan.i!-" erhält durch die AblaSS-

lauge 12,0i) mg fremdartiger StotTe pro Liter Wasser

lugefOhrt. Davon sind freie oder an Caü gebundene

schweflige Säure = 0,18 mg, SOg = 0^06 mg, organisch

gebundene SO.. = mg, ''nO — 1.10 mg, organische

ätofl'e = Syii mg. Beim Entleeren des Inbalte.s der

Kocher, vas dreimal täglich gesehieht und ohngefäbr

eiiM Stunde dauert, steigt der Gehalt der Luft an SO«
hit SU ungefähr 0,04 p. M., und bei dem sodnnii vor

titih gebenden Zuguss von Sultitlauge, welcher lU Mi-

nuten dauert, schnellt der SOi- Gehalt in die H5he bis

zu ungefähr 0,1 p. H. Der Aufenthalt an den Kochern

ist sodann auch für gewohnte Personen nneririirlieh,

aber während der Entleerung spfiien diese keine Luge-

legenbdt, denn in der unmittelbaren Nähe der Koeher

ist ein grosser Fiiehcr, welcher die mit S O j vermisehtd

Jjuft sehr schnell aus.saugt, angebracht. In einen Tag

altem Schnee in der Nähe der Fabrik fand Smart nur

Spuren Ton SO«. Weder die Gewiehse noch die Fisehe

in der Dalalf haben irgend einen Schaden von der

Sulfitfabrik erUtten. A. Fr. Bklod (Stockholm).]

10. Ganeinnatzigtt Anstalten.

a") Schule.

1) Aemmcr, Fritz, Eine Sohulepidcmie von Tre-

mor hystericus (sog. t'lioreaepidemic;. Inaug.-Dissert.

Basel. 1898. gr. 8. 45 Ss. Mit 4 Tab. u. 2 Taf. —
2) Behnke, Gustav, Die Gasofenbeizung für Schulen.

No. 1 der ^Fortschritte auf dem Gebiete der Archi-

tectur", Ergänzungshefte zum Handbuch der Architeetur.

Darmstadt. Bd. 24 Ss. Mit 7 in den Text einge

druckten Abbildungen. — 3) Berzeviczy, Alb., Ueber

die körperliche Erziehung. Wiener allg. Ztg. 87. —
3a) Beyer, Henr3r 0., Poot ball and the phrsique
of its devotiLs front tln- point of view of ph\ sical

traiuing. .Xmer. jouro.»! ol piiys. .•icienc. ."-eptbr.

p. 30i">. — 4j Bobrilzki, K., Conlribution ,i letude
du developpement physique de nos ^tudiant» (russcs).

Joum. russos d'hvg. pobl. Aodt. — 5) Castei,
A., Hygiene de la voix parl^e et chantee. Paris.

— K) Celli, Angel", L'igieue dellc scuole: con-

feren/.e agl" ispettori >eolastiei. Firrnzo. 18'.>l{. 8.

160 pp. — 7) Cohn, Herrn., Wa.s kann die Schuie
gegen die Masturbation der Kinder tbun ? ReAnt, dorn

8. iotemat. hygienischen Congress zu Budapest erstattet.

Berlin, gr. 8. 40 Ss. — 8) Derselbe. Tafel zur

l'rilfnng der Seiihchärfe der Schulkinder, .Sold itcn, See-

leute und HaliiiKcamten. Nach Snellen's Prineip ent-

worfen. 4. Aull. Breslau, 1898. 4. Mit 1 Blatt

Text. gr. 4. — 10) Deahayes (de Ronen), De la

tcigne dans les ^les. Rev. d'hyg. XVT. p. 448. —
11) Dukes. Clement, Sehoolhytjiene and the di.ssemi-

nation of infectious diseases bv lioardingschools. Laneet

Oct. 18. p. 844. — 12) Edel, .Alexander, Die IM.er-

bürdung in den Schulen. Arch. f. Kinderheilk. XVII.
5. 6. — 18) Höpfner, Ludwig, üeber die geistige &<-

raüdung von Schulkindern, nei.iiai'litungen n.aeh sta-

tistischer Melliodo als Beitrag zur expenm'.nt>-llen Fsy-

ehologie. Di-,serlat. Uainbuig. lS'j;5. gr. S. 4Ü Ss.— 14)Jankow8ki, Boli«law, Beitrag zur Myopiefrage.
Diss. Basel. 1898. gr. 8. 57 Ss. — 15) Howard
u .lohn S. Billings, Hvgiene in universitv education.

Laneet. 18. Aug. p. 37*7. — IC) Koch, K., Die Ent-

wiekeluug des .lugendspiele.s in Deutschland. Bisherige

Erfolge und weitere Ziele. Vortrag. Hannover. 1898.

E.
8. 80 Ss. — 17) Laffon, Raoni, Hygiene otsalu-

it£ de recole, ou traite d'hygi'-ne scölaire. Paris.

1898. Ifi. 136 pp. — 18) Leersum. E. van, Lood-
recht-Schrift. Weckblad van het Ncderl. Tijdschr. voor

Geoeesk. 25. Aug. — 19)Legendre, Les dangers
que peuTont ofirr pour les enfants les ezereices de
sport. Sem. med. 15. aoilt. p. SfiS. — 20) Leuch
und Ruttel, Die Kindergarten und Kl'inkinderschulen

der Stadt Züri. !, Z irieli, ISliH > .'.2 .<s.

21) Local tiovernement Board, ifeuioranduiu, prepared
in the Medical Departement, on the circumstances undw
which the closing of the public elementarv- schools or

the exciusion therefrom of particular childem may be
rcquired in order to prevcnt the spread of disease.

London, fiovemment print. IS'JS. gr. 8. — 22) Lud-
wig und Hiilssner, Neue Schulhäuser. Eine Samm-
long ausgeführter Entwürfe öffentlicher Schulbauten, mit
Beraeksiehtigung der TeihSltniise auf dem Lande, in

kleinen und gros^n Städten, nebst übersichtlicher Zu-

sammenstellung der lirrslellungskosten. Stuttgart. IS<)3.

Fol. m. 11 Ss. Mit 25 Tafelu. — 23) Mangenot,
L*«nm«n individuel et le bulletin sanitaire des ccoliers.

Rer. d'hyg. XVI. p. 818. — S4) Derselbe, L'^le
et les maladies epid^miques. Congres de Budapest.
Ibid. No. 9. p. 872. — 25) Mosny, Eniest, De la

conduite ä tenir dans les ecoles en cas ae fievre tj'phoYde

ou de cholöra a propos du nouveau reglement modele
du 18. Aodt 1898. Ann. d'byg. XXXI. p. 97. —
^)Nnssbaum, H. Chr., Günstige Lage der Schul-

zimmer. fies. Ing. S. 253. — 27) Richter, Carl,

Grondregeln der schoolhygi''ne, vnor niiderwij/tMs. .selcol

opzicners en leden der schoolcornntissie. Amsterdam.
1898. 12. 55 pp. — 28) Rochard, Hygiene des
ecoles. Maladies scolaires. Epidt'mies dans les <cole.s.

L un. med. p. 206. 2r,fi. 337. — 2.Sa) S'cWir de med.

publ. et d'hyg. prof. Seance du 25. Avr. 1^04. Hcv.

d'hyg. XVI. p. 458. (Desbayes von Rouen macht
eine Mittheilung über Kopfgrind (teigne) in den Schulen.

H. Feulard vermisst darin Angaben Uber microscopische

Untersuchungen zur Diagnostik der Krankheitsart, Über
den Ursprung und die Verbreitung der Epidemie, die

Behandlung etc.) — 29) Seggcl, III. Bericht der vom
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äntfiehen B«nrksTermo Mflndien snr PrQfuog des Bin»
flu.sses der t^teil- und Scbligschrift (Sehiefscbrift^ go-

väblteu Comiiiission. Bericht iilier Messungsergebnissc

TOnKSiper- und Kopfhaltung, sowie der Entfernung der

Angeo Toa der Fedeispitse bei Steilscbrift einer-, bei

SehrSgscbrift nach Bernn*Reinbold andereneits. Mfioeh.

med. Wochenschr. S. SS, 30) .^cbiller, HemanD,
Die scbulhygieiiistlieii liLstrebuiigeu der Neuzeit. Vor-

trag. Frankfurt a. M. 8. «•..-» .Ss. — 31) .^chmidt,
l\ A., Die Ju|;ead8piele als ootbweodke Erväazung des

Tumniiteiriehts. Centralbl. f. allgem. Gesnaabeitspflege.

XIII. - ^2) S -liulbiaiisebad, zugleich sur Benutzung
fiir die Hür^:, isehaft. (ie.",. In^'. .S. 3;). — 33) Thier-
bach, F., F.iiii' l'i'bersirht über die Hesult.de der

Kinderbeilstiittcu und der .'i^eeluftcuren an den deutseben

Seeküsten. Diss. Jena. 1893. gr. 8. 52 Ss. <-

Willoughby, E. F.. Cubic .spaee in elemeotary
schools. San. Ree. p, .'lOS. —35) Wolff, D.xs Brause-

bad und seine Finricluiii^; iti Vi'lksbaiieanstalten, Ca-

semen, (icfaugnissen. Fabriken uud Seliulen. Deutsche
Vierteljahrsschr. f. «tTentl. (iesundheitspflege. XXVL

—

36) Zettler, A., Die Bevegungsspiele. Ihr Wesen,
ihre Geschiebte und ibr Betrieb. Wien. gr. ö. V. 318 Ss.

Mit 52 AbbUd.

Bdel 18) constatirt tu Beginn leiner Arbeit über

die UeberbfirduDg in den Schulen, dass die sog. Schul-

krankheiten nicht allein eine Folg»* der bcst^ hond-n .\n-

lage dazu sind, sondern sie finden eben durch da»

SehuUeben eine YenlinituDg und diete Yerbreitoiig iit

direct auf den schädigenden Einfluüs der Schulen BU>

rückzufilhrcn. Zu.sammenfasaend stellt er dann Ter»

äcbiedene Theacn auf:

1. Eine üeberbflrdang dimdi den Unteniehtsplaii

ist nicht mehr zu finden. Sie Irommt durch andere

Momente zu Stande. (Man kann sich damit nicht ein-

verstanden erklären, leb möchte aber doch auch Erb,

Krnepelin, apedell deaneD Studie «Aber die g^Btige

Arbeit und die E^nfidbri^eit'', vod aaden Autom an-

fübren. Ref.)

2. Das beste Mittel gegen die Ueberbürdung ist die

Pfleg» der k3ip«rÜGlMa üebnngvn: Spiele, ToniMk und
Freiübnngen (verpl. dazu Berr.eviczy. ^I'ebcr die

körperliche Erziehung." Ref. in demselben Bande.)

8. Die Tnmstnnd« am Anlange des Unterrichts ist

la verbieten. Zwischen den UDtemebtaatnad«! mU
Tomen den Schüler nicht ermüden, sondern erfrischen.

Wenn möglich, zwischen den Unterrichtsstunden nur

fMObongen, das eigeutlidw Turnen »unerlMlb der

Unterrichtszeit

4. Für die untersten zwei Klassen beginne der

Unterricht erst um 9 Uhr. Für die unterste Klasse

dnuere der ünieiridit niebt l&nger als 8 StundeD und

ist Ton jeder Art häuslicher Arbeit abzusehen.

5. Sonst sind häusliche Arbeiten, deren Zeitdauer

dem Alter des Schülers entsprechend zu bestimmen ist,

im Untoniditabetriebe niebt in entbdirea.

6. Die besten hygienischen Verhältnisse in Bezug

auf Heining, Beleuchtung, Ventil.ation und namentlich

aof Beinlicbkeit sind anzustreben, die einzelnen Klassen

nnd Tnrnbanen tiiglieb lo reinigen.

7. Das Tragen von Pincenez ist zu rerbieten, das

Tragen von Brillen nur auf Grand einea entliehen At-

testes geatattet

8. Cenets sind «omöglich ganz, beim Tnmunter-

riebt jedenfalls zu verbieten.

9 Durch EinfiihniDg d^ Stt ilschrift wird die Kurz-

sichtigkeit und Kückgratsverkrümmung beschränkt.

10. Sebvieblieben Kindern soll der Sehulbesueh

möglichst erleichtert werden dadurch, dass dieselben aof

ärztliches Attest vom Turn-, Arbeits-, Gesang- und

Zeichenunterricht dispeusirt werden können. Erkrankt

gewesene Kinder sollen niebt geawnngen sein, sofort

«lies Versiiuiule nachsobolen.

11. In den Pausen zwischen den Suindon m.II fbn

Kindern, so weit es geht, freie Bewegung gestattet

werden.

12. Der Nachmittagsunterricht im Winter bei (ias-

licht ist niögli'dist zu vermeiden; zwei Xaclimittagc in

der Woche sind lur spiele im Freien, resp. Schlitischub-

Innfim n. deifl. freiinlaasen.

Von Wolff (35) wird die Einrichtung des Brauste-

bades beschrieben.

F0r jede Dondie ist ein Baum von 1,8 qm aus-

reichend : davon kommen 1 qm auf den «gentUcben

Doucheraum und 0,8 r\m auf den Ankleideraum. Er ist

entweder vom Doucheraum durch einen Uelvorbaag oder

«ne 0,5 m breite Scheidewand getrennt Diese, sowie

die 2 m hohen, auf 5 cm langen eisernen Stützen ste-

henden Trennungswände der einzelnen Zcllt-n bes'thf n

aus Holz, Ziukwellblech oder Cementputz mit Drabt-

einlage. Der Fussboden ist ans Aspbalt, Cement oder

Terrazzo hergestellt und tnit . ii,f in Lattenroste| bedeckt.

Sämmtliche Krauseräume haben entweder Gefälle nach

einer Canaleingangsöilnung oder es befindet sich in

jedem eine Mnide mit Abflnssrenttl and Uebertoubrobr.

Die Mulde dient zugleich als Fussbad. über ihr i«t ein

Zinkwulst als Sitz angebracht. Der Eingang zur Zelle

wird durch einen Vorhang oder eine Thür Tcrschlossea.

— Die Brause wird entweder sdurig in einem Winkel

von 4.')*' firl'T senkrecht gestellt.

Im Winter hat das Badewasser eine Temperatur

von 80—88* C nnd im Sommer 88->28<> C. Zu jedem

Bade werden in den (Seemen 20—80 Liter, in den

Strafnrislri!t<'ii 45 481-ifcr gfbraucht. während zu einem

Wannenbade mindestens löO Liter nöthig sind. In der

Caseme treten, wenn Badende die Donehe verlassen

haben, von dem geraeinsamen Ankleideraum her sofort

andere unter dieselbe, so dass keine Pause entsteht

Unter 18 Bratisen baden 400 Mann in ca. IV4 Stunde,

oder 1 Mann in 8,4 IGnuten.

In den GeAngnissen mfiseen die Leute, um eine

Annäherung zu vermeiden, sich [erst wieder völlig an-

ziehen und in den gewohnten Abständen den Baderaimi

verlassen, ehe neue einrüoken. So kommt es, dass bier

10 Minuten auf den Kopf zu rechnen sind und das

Einzelbad 2 Pf. kostet, während die Kosten in der Ca-

seme nur 0,5 Pf. betragen.

Bei voflbandenen Rtamen liest sieb nun ein Bnnse-

bad mit drei Brausen schon für 800 Mk. und ein solebn

mit zwölf für 1800 l.'iOO Mk. herstellen.

In Berlin hat die Str&faustalt Moabit und in Düssei-
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dorf dus Ztilleugefäugutss eiii Brausebad. Im Arreitl-

haiDM is Elbeifeld ist «in Mlehei im Baa begrifliBO.

In Aachen baden di« Gefiuigenen sdhon lioger

unter der Brause.

In Güttiugen vurden drei Doucbcii mit daruatcr

angelkraehteo ümImb Zinkwannen anlj{8Btellt$ dam»

haben einen Durchmesser von l,fiO m und für drei

Kinder Raum. Es baden abo drei Kinder zugleich uuter

einer Brause, eine Einrichtung, die vom aittUdien Stand-

pankt« ihn Badenken bat

Fünfzig his scrhs/ig Kind'-r kSnneu aof diceo Weise

iu einer Stunde gebadet werden.

Am Ende der Sebvlieit wird nicht gebadet, dantit

dia Kinder bei kaltem Wetter dar Brkiltnnc nicht aus-

ge-setzt werden. Das Raden gfschi^ht ,\lso nlle 14 Tajje

ao den vollen Schultagen. Uandtiichcr bringen die

ndaten Kinder mit, wihrend Badeiebönen und Mütien

fOr die Mädchen von der Schule geliefert Verden.

Dem Göttinger Beispiel folgten; Salznngi-n, Han-

nover, Cassel, Weimar, Bonn, Nürnberg, Brauoschweig,

Magdeboif, Breelan, Franicfurt a. V., Bremen, Paria,

Altona, Hanau, Karlsruhe, Basel, Zürich. München,

Aachen, Berlin. Dülken. Osnabrück, Würaburg, Leqiaig,

Plagwitz und Merseburg.

Im Sebulbade an Dülken kSanen in einer Stande

bequem 84 Kinder baden. 1> ; rnterricht erleidet

keine .'^t"'ning, da die Schüler der Unter- und Mittel-

kla-ssen in schulfreien Stunden und die der Ubcrklassen

«ihrend des ZeiclMn- reqtectiTe Handarbeitsonter-

richtes baden und in Gruppen von iwSIf das Klasaen-

aimmer verlassen.

Die Anlage kostet iucl. Handtücher und Badehauben

für mdelMn 149D Mark.

Die Unterhaltungskosten belaufen sieh auf zwei auf-

einander folgende Badestunden auf 1,15 Mark oder pro

Kopf auf 0,7 Fig.

Mangen ot (88) befßrwortete sdion seit 1887 die

individuelle Untersuchung und die Führung sanitärer

Zeugnisse für Schulkinder. Bis jetzt ist dies praktisch

erat in 2 Städten, nämlich in Brüssel durch Dr. Jeanens

und in Stoekbolm dnreh Prof. Idoffotb eingefilhrt. Die

Maassnahme soll ausschliesslich dem Besten des Kindes

dienen und stati.stisehes und wissenschaftliehe> Material

ist erst in zweiter Linie daraus zu entnehmen. Wie

Tiela Kinder gelten nieht fOr unaofhaeritaam und aer-

stnut, welche diese Beurtheilung nur allenfalls einer

Verstopfung der Ohren oder der Nasengänge verdanken.

Es ist also geboten, sorgfältig die Augen, Ohren, Nase,

den Baehea und dl« Zlhne des Kindes einer eingdien-

flen ärztlichen Prüfung unterziehen zu la.sscti, um f<sf-

stellen zu können, was vom physischen und anatomi-

sdien, wie auch vom phjrsiologiscben und pathologischen

Standpunete aus, ilirer geistigen Bntwiekelang alkiiJUls

im Wege steht. Zu dieser Untersuchung ist die Ent-

kleidung des Kindes, welche sie undurchführbar machen

wibde, überflüssig. Gesiebt und Hab geben Aubebluss

genug darüber, ob Sflropbnkse und deri^eiobea vor-

banden ist.

Sjphilis kommt in den Schulen nicht leicht vor;

«rtorbon wird die KiaaUieit im aebulpflicbtigen Alter

äus.svrst selt4:n, die mit congcnitaler S,vpbilis behafteten

Kinder aber sterben oder werdoi gesund, eke sie dieses

Alter erreichet:. Artikel 13 des Reglements für die

ärztliche 8chulinspcction, welches that.sächlich in Giltig-

keit aber unausführbar ist, lautet: „Mindestens einmal

jeden Monat bat der Inspectionaant bei seiner Sebnl-

visite onfaierk.sani und einzeln die Zahne, Augen,

Ohren und den allgemeinen Gesundheitszustand der

Schulkinder zu prüfen." Der Verf. verlangt weniger

oder mehr; die Untersuehung werde nur xweimal im
Jahre aber gründlicher vorgenommen. Allerdings könnte

sie durch Wägungen und verschiedene Messungen ver-

vollständigt woden, so der KörpeAShe, des Kopf- und

Bruütdurchmessers, der Lungeocapacität, weleho man
auch in Brüssel anfänglich vornahm, doc]', -t- hen die

erhaltenen schwaukcudeu Resultate in keinem Verhält-

niss SU der aufgewendeten Arbeit und sind für dis

Kinder selbst von verschwindendem Nutzen.

Eine lugische Folge der ärztlichen Untersuchung

ist die ärztliche Behandlung, die Correctiou der Myopie,

der Hyperaetropie, die Vornahme der notbwendig er-

aebeinenden Augen-, Ohren-, N.-usen- und ZahnoperationOtt

an dazu bestimmten Tagen, die Verabreichung von

Medicameuteu wie Leberthran u. a. in der Schule selbst,

WO sie am Iblgaamsten eingenommen und am regel-

mässigsten eingegeben werden. Die sanitäre Classi-

tlciruug der Schüler wird ferner die Auswahl für die

maritimen und ländlichen Feriencolonicu weacntlich er-

leiobtem, lauter Vorthoile für die Kinder, welche das

eingebildete Uchel der individuellen Untersuchung wohl

aufzuwiegen im Stande sind. I.st letztere also vollbe-

rechtigt, so ist sie doch nicht als Zwang auszuüben

und es muss dem Wonseh solcher Eltern, weldis aua

mehr oder minder vonirthcilsvollcn Gründen ihre Kinder

von der Untersuchung ausgeschlossen wünschen, statt-

gegebon wsrdon. Artikel I des Vaillanfschen Pro-

jectes differirt von oben angeführtem Artikel 18 inso-

feni, als er verlangt, dass d.is Re>uH.-it nii-ht bloss den

Eltern mitgetheilt, sondern iu der Zeugnissliste der

Sflhulo iiiirt werde.

Gegen diese Nouemng hat sieh eine enetgisAo

Opposition erhoben, man führt abermals das Amtsge-

heimniss ins Feld, als ob es durch die Worte: .hart-

hörig, kurzsichtig, von schwächlicher toustilutiou, Zahne

eariSs oder umofslmissig* u. s. w. verlotst würde.

W^orte wie „rachitisch, lymphatisch oder scrophulös"

lassen sich durch convenüoueUc, den Aenten allein Ter-

ständliebe Bachstaben enetaen. .

In der Midebensehulo ino de Talbias ÜMid Teif.

unter 812 Kindern 162 lymphatische, 49 SeiO|^ul9ae

und 2 rachitische, 85 schwachsichtige, 89 sshwerfai^rige,

wrieiw dia Isaahanufar auf 90 cm Bntfomnng nicht

mehr tiofao bfirten, und 185 Kinder mit sohleehten

Zähnen. Die äugen- und ohrenleidenden Kindt^r wurden

in Gruppen von je iu die Poliklinik geschickt und

dort in Behandlung genommen, bei vielen konnte voll-

ständige Heilung, bei anderen merklieho BoilorBBg CT'

zielt., bei andern konnten Coneoturen voigonommea

werden.

Im Gänsen wurde also 80 Kindeni oder 90 pCt
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die M*i)^lK'hkuil gt-geljcn, sielt i^u uiitorrichtcu und luig

lieb später za arbeiten. Damit iat nicht nur ihnen,

sondfni der Gesellschaft, der sie später zur I.nst fallen

wiirdi-i), ein jjrosser Dienst geleistet, d< r in k>'inem

Vcrhältniss steht zu den jetzt aufgewendeten geringen

Mitteln, und nkibt «en% filr die Verallgemeinenuig der

segensreichen Maas^snahmc plaidirt.

Dukes (11) bespricht die Verbreitung anstecken-

der Krankheiten von den Erziebungsinstituten aus,

welche jabrUeb 8 mal Tausende Ten SebQlem in die

Ferien schicken, rihnr dn^s di*- peHü^rsIr Kiifksirht :\u(

die Mitreisenden uad FamilieDangebuhgcn der iuficirten

oder mdglicherweiM infieirten Sohflier genommen virdt

und verlangt sur Abhilfe: 1. Ein Gesuudheitscertificat,

das die Kltern am Ferien'<clil<iss dem Kinde niitpelien,

das gewissenhaft ausgestellt und von den Kitern oder

dem Vonnund untenselduiet ist. Kam während der

Ferien eine .insteckondc Krankheit in der Familie vor,

so ist die Scliul-' davon zu benaeliriehtigen, und 7iir

Sicherung des reisenden Publikums und der Mitschüler

de» Betreffenden, Letzterer nebst seinen Effecten au des«

infieirai. Ebenso haben aiu Ende jedes Trimesters die

Lehrer resp. lustitutsvorstelier die P^ilem von jed. tn

auch sporadisch in der .Schule vorgekommenen Krank-

beitalall xn benaebriebtigen und in der Anstalt Vor-

kehrungen zu treffen, ditss nicht nur die Patienten

isolirt und verpflegt, sondTn auch so lange in dt r Re-

convalescenz zurückbehalten werden künuen, bis alle

WahrsebeinUebkeit einer Uebertragung geschwunden ist.

Lcgendre (19) wendet sich gegen die spottm l-sige

Betreibung p-nnias1ischer Uebungen und ?pit Ir, d.n n

Auswahl gewöhnlich dem ausübenden Individuum utier-

laasen bleibt, weldies fiwt nie in der Lage ist, zu be<

Urtheilen, ob das gewählte ihm zuträglich ist oder

nicht. Hudern, Schlittschuhlaufen, vor allem alwr

Wettlaufen verursachen, im Uebermaass, betrieben Er-

weiterung der Henkammem und l^rpertrophi« des

BerMDS; das Radfahren GelenkentsfittdODgen der Knice

und Hüften, Psoitis. Ovarosalpingitis, ccrvico-dorsale

K^'pbose etc., Fussballspieler sind bei der jetzt beliebten

brutalen Spielmetbode sablrddMn Terletatuegen ausge-

setzt n. s. vr. Verfasser räth, jrdes Kind, ehe tnan

ihm die Ausübung eines Sportes gestattet, vom Arzt

nntenudien so lasMB. Sind üimdwelehe St8mng«n

im Cirenlations-, Beweguugs-. Verdauungs- oder Nenren-

ajiparat vorhandfii. verbif^fe nian die t'eluinfri'n.

durch welche sie gesteigert wirden könnten; nur ein

progressives Voigdien ist zu gestatten, körperlieha

Uebungeu in den Schulen befürworte man; die immer

anwachsende Lust am Sport, an Wettkämpfen, deren

Kesultate auch noch verüffeutlicht wird, sind nach Kräften

zu unterdrOeken. Man lasse nie ans den Augen, daas

nichts weniger richtig ist als die vulgäre Annahme, die

geistige Ermüdung lasse sich durcii die körperliche

heilen. Man fügt nur die eine zu der andern und

•ehalR so widerataadsunfibige Organismao, weldie jeder

Infeotion cor l«tehi«i Beute wefdoi.

•Schmidt f'31) erläutert an Beispielen, dass wir

uuscrer heranwachsenden Jugend die gewünschten cner-

gisdiea Anregungen auf Athmuag, Kreislauf uad Stoff-

Dbbrtraobarb Tbibbkravkhihtbm.

Wechsel durch Kraftübungen nicht geben kuunen, wci.

bei letsteren dureb den pb^siologiseben Aet der An-

strengung der Athemgang gestört und das Herz duri

Zusarninetipressen der Luft in dem festgelegten BriL-'

rauui geradezu au seiner Aufülluug verhindert wird,

sie verbieten sidi auch, weil Kraftanstrengungen ma-

zelner Muskeln den .Stoffumsatz beim wachsenden Kinde

schwer beeinträchtigen. Der Blutdruck des Kindes ist

ein s«hr geringer und da Uebungeu, welche die Hen-

thitigkeit stark steigern, — s. B. beim Sebnelllanf

über '20O m in etwa 28 Secutiden. schnellt der Pula

von 60 in der kurzen Zeit auf 160—200 in die ll><hc

— von der Jugend leichter als von Erwacbseuen er-

tragen werden, so ist dio beste Foim, in der wir den
Kinde die Bewegung verschaffen, die es reichlich ni^thig

hat, (cf. auch Axel Key) das Spiel. Dabei wird ein

•ebwaeheres Xiad oieht fibtranstrengt, wie bei Laaf-

ühungen auf Befehl In der Turnstunde. Dann befähigt

die Freude, welclic das freie .'^pie! mit den .\lter-

genossen gewährt, zu ausgiebigerer Bewegung und läjist

es sur ErmQdung nicht so leicht kommen. Di« Bgen-

sebafteo der Geistesgegenwart und der Soblagfertigkeit,

auch den unvorhergesehensten Ereignissen geir. rin».. r.

tiudcn in den feineren Bowegungs- und vor allem <lett

Ballspielen ihre Anwendung und Uebung, was diesen

eine besondere SirUr in der Leibeserziehung, »peeiell

der g}"mnastischen Net venerziehung in der geistigen

Erholung und nicht zum letzten, auch in der Charactcr-

bildnng anweist

Bersevieay besebUUgt «kb ndt dea Auf-

gaben in .Angelegenheiten der k'irjierlichen Fr:'iehiing.

Das Problem der körperlichen Erziehung der Jugend

sei in seinem Wesen noeb ungelSst uad gewäbre audi

den gegen theiligen Ansichten weiten Spielraum. Es

ist unleugbar, dass die Einfithrung der allgemeinei

Wehrpflicht den ersten Aostoss zu der auf diesem Ge-

biete beute rieb zeigenden ausgebreiteten Bewegung

gegeben hat. Der Militarismus hat mittelbar und un-

mittelbar einen kraftvollen, männlichen Zug in unsere

Erziehung gebracht ; er hat dazu beigetragen, das Lebe!

blosssulegen und die Mittel sur Heilung desselben sn

erkennen. Die Erleichterung der militärischen .Aus-

bildung und die Steigerung der künftigen Wehrschaf',

können aber nicht allein die Aufgabe der körperlichen

Eniehnng sein, weshalb aueh die Mittel dieser Er-

ziehung nicht ausschliesslich dem System der militäri-

schen .Ausbildung entlehnt werden dürfen. (Hinweis

auf die bataillons scolaircs.) Die Schule muss in ihrem

Wirken vom elterlichen Hanse, ja von der gaasea 6e-

Seilschaft in sielbewusster Weise unterstützt werden.

L'nsere .xufTassung, unsere Lebensgewuhnbeiten müssen

sich umgestalten, wenn wir das gestörte Gleichgewicht

zwisehen der geistigen uad kSrperlieben Entwiekelung

dauernd herstellen wollen.

Diese allgemeine, vom menschlichen Gesichtspunkte

ausgehende Auffassung der körperlichen Erziehung, wie

wir rie praetiscb in England aageveDdet sebea, hat

solche Arten der Gymnastik in den Vordergrund ge-

rückt, welchen das Schablonenhafte des altmodischen

Schauturnens und die Schroffheit der militiriadiea Ei-
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crcilien nicht auhaftvn und weiclie, gleich dem Spiele

oder gewissen krSftifenden Sportgattuugen, in VerlMR*

dun;; uit den Wettbewerben bildend auf das Gcmiith

<lcr .lugend einwirken oder geeignet sind, ihren Eiter

lubt'troff der körperlichen Abhärtung zu erwecken und

zu mehneitiger EDtwiokeluDg der Krilte zu (Qhreo.

Damit gebt Hand in Hand eine eingehende riitt rsucliiing

der hygienischen Verhältniss.- der Schule und <l.is Be-

streben, bei der energischen positiven Wirkung der zur

Stärkung des Körpers notbwendigen BniehuDgimittel

in ne,;ritiver Hinsieht alles abzuwenden, was die kör-

perliche Entwicklung in der Schule behindert.

Verf. prüft die vom ungarischen Verein für ilygieue

verfiuste Denksebrift und Jene Versehllige, weldie der

im Jahre 189S in Bordeaux stattgehabte Congress für

kürperiiehe Erziehung forniulirt bat. Darin ist zu-

sitmmengefasst: hygienisch eutsprechender Bau und Eiu-

richtnnf, Lfiftnng vod Beleocbtang der Selnilen, Auf-

sieht und Cnntrole über die ffcsundheit '^^r S'ehüler,

d. i. die Entwickelung der Institution der ^Schulärzte;

ünterrieiit in der Gesundiieitslelire; richtige Anwendung

der Befreiung von gewissen UnterriebtsfegeDstilnden

:

in liüernnten einr- 7:werkm"i<>.ige T^cbensordnung ; Fcricn-

colonieo, Errichtung von ständigen inilieh-pädagogi-

sehen Instituten fUr in der Entwiekelung zurückge-

bliebene, DerrSse und schwächliche Kinder. Andererseits

die Vermehrung von Freistunden und womöglich bei

vollständiger Freigebung der Nachmittage (iat in Ungarn

zum Thett sogar an den Mittelschulen durehgefOhrt, d.

Ref.) AnwenduuL; von kiirperlichcn Abhlrtungsmitteln

:

syslcinalisehes Turnen, ViT.instaltung v^n Wettturnen

in den einzelnen Anstalten, in den Scbulbezirken und

für das ganxe Land, Veibreitnng der Jugeodspiele und

Sorge für entsprechende Spielplätze; .Sehwiininen, Schlitt-

schuhlaufen, T;inz. fiesang. Reiten, Fechten, Scheiben-

scbiessscD, Schulaustliige; die Errichtuing einer beson-

deren höheren Schule für die körperliche Eniehung;

endlich der Handfertigkeit.-unterrieht. welcher l inc nütz-

liche Fähigkeit schafft und dureli Benehäftigung der

Sinne die Nervcnarbeii verhälti)is.<.mä>siger vertheilt.

Auf die Erziehung der Madeben ist besondere Rücksicht

7,u nehmen, wegen der .specilisehen Natur der Frauen-

erziehung und schon deshalb, weil ihre Vemachliis&igung

sich in der körperlichen Entwickelung der küuiligeu

Generation am unmittelbarsten rSeht. Dringend werden

die Jugendspiel.' gefordert in Frankreich von Dareil

und Coubertio, in Deutscbland von Raydt und

Schenkendorf.

Mit dnem einseitigen Eniehungssystem wird den

Kindern .selbst aus dem Gesichtspunkte ihrer Kxi.-<tenz

kein guter Dienst erwiesen. Wenn diese Uebcrzeuguug

einmal lum Durebbrueb kommt, dann wird auch die

köiperliche Erziehung den ihr gebührenden Platz in

dem Gesamintsy.stem unserer ofTentlieli-^ii Erzi- hung ein-

nehmen; das ist nicht blovs cim- pädagogische Reform,

sondern die Wiedererobemng eines Yerlorenen Ideals:

der Earmonie in dem Leben und in deu Kriften des

Körpers, des Gcmüth'« und d'-s <ittiNies.

Deshayes (10) berichtet über eine Epidemie von

Kopfeczem (Kopfgrind; in Bapaume, vun welcher 198

."^chulknabeu befallen wurden. Es ist fast mit Gewiss-

beit anzunehmen, dass dieselbe durch den Seheerapparat

eines Fri.seurs ihren Anfang genommen hatte, weshalb

Verf., wie früher Laneereaux, verlangt, dass die Bar-

biere und Fri-teure gehalten sein sollen, täglich nach

jeder Operation die WSsehe, Kimme, Scbeeren, Bitesten,

kurz den ganzen Handwecksappant zu desinfieiren.

[Stangenberg, E., Beitrag zur Kcnutniss vom
Zustande des Gchörorganes, der Nase und des Scblundei

bei unseren Scbulkindem. loaug.-Diss. Hygiea. hYL
p. SS8—S7».

Diornter^-uehuniren Stanpenberg's beabsichtigten

urspriinglich die Feststellung der Anzahl von Gehör-

organen, deren Functionsrermügeu in bedeutenderem

Grade berabgesetst war. Bei der Bestimmung der Ge-

hörweile hat in Vieinahe ähnli<"her Weise wieBezold

und Schmicgelow in Metern die Entfernung, in welcher

jedes Kind sein FlQstem von Zahlwörtern, zwischen 1 und

100 erwählt, auffassen konnte, aufgezeichnet. In der

Begfl bestimmte S. die Grenze der (lehöracite da, wo

die mit der kleinsten Lautstärke versehenen Zahlwörter

deutlich aufgefasst wurden. Wie Bezold hat S. 8 m
als die Grenze zwischen normalem und Tonnindertem

GehörA'ermi'ipen pesctzt. Die (iehörsebärfe wurde f<':st-

gestellt in der Weise, dass S. auf einer in Metern aut-

gemessenen Linie sieb dem zu Untersnehenden niherte

für die Distanz, an welcher ein Zehner verschiedener

Zahlwörter deutlieh aufgefasst werden konnte: die (lehör-

weite unter einem Meter wurde unter Anwendung eines

Metermaassea aufgemessen. Unter 2844 untersuchten

Schulkindern befanden sich 26') (= 11,.30 pCt.), deren

Gehörwcite auf der einen oder auf beiden .Seiten bis

unter 8 m herabge^ietzt war. Von diesen gehörten nicht

weniger als S04 dar Volkssohule, die fibrigsn 61 den

Staatiischulen an. Ucberhaupt können unter den 4ßRS

geprüften Gehörorganen 8,4 pCt. als an herabgesetzter

Gdiörschärfe leidend betrachtet werden, aber nichts-

deetoweniger gestalten sidi die hiesigen Teriiiltnisse

bedeutend güti'iliger, wie die von Weil. Bezold und

Scbmicgelow mitgetbeilten. Die Störungen in der

GehörperceptioQ waren häufiger unter den jüngeren

ScbulUadem und nahmeit also mit zunehmendem Alter

ab. Die Proeeiit/ahl sehlecht Hörender unier den Schul

-

mädchen war etwas höher (12,07 pCt.), als unter den

Schulknaben (10,81 pCt), aber die OhrenkraokheitBn

waren auch biuflger unter jenen (46,9 pOt) wie diesen

(40,5 pro
Die nächste Aufgabe des Verf.'s war sodann

durch die otgeclive Untersuchung der Gehörorgane der

betreffenden Schulkinder zu constatiren, sowohl die Be-

seliafffnheit der in ihnen betindliehen pathologischen

Veränderungen, wie auch die Bedeutung dieser für die

Function der Organe, fin Grossen und Ganzen unter-

selicidcn sich die Resultate in dieser Beziehung nicht

besonders von den sehen b> kannten Verhältni.ssen. Oh-

turirende Tromben im äusseren Gehörgange kamen in

8,78 pCt der untersuehten Organe vor. ünter auf einer

Distanz von mehr wie Ifi m hörenden Organen waren

die normalen dreikantigen Reflexe abwesend bei nicht

weniger wie 14,88 pCt. Diese Abwesenheit sowie Ein-
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Ziehung und Trübung der TrDmmelhaut waren die ge-

wShDliobsten pathologifleheii Verindemogen von Krank-

heiten im mittleren Ohre. Demnächst kommen Ver-

kalkung und Narhenltildung in der Trommolbaut.

Obreneiter kam in 1,88 pCt. vor. Unter Kindern von

don Staatssebnlen, deren GdiSrweite iwMchon 4—0 m
herabgesetzt war, litten 32.37 pCt. nn Otorrhöe. Uebri-

gens war in allen Beziehungen der Zustand unter den

Volksschnlkindeni bedeutend schlechter wie bei den

fibrigen Khidem. Die doppeltaeitigen Ohranaffectionon

waren bedeutend gt-wr-hnlicher nls die einseitigen und

sowohl bei Knaben wie bei Mädchen kam eine grössere

Anzahl ooleher am linken Ohre vor. Ein chroDischer

oder überstandener Catarrb im mittleren Oh» vilkt

bei weitem nicht so lieralisetzend auf das GehfirsTcr-

mügen wie die Entzündungen.

In Befareff des Zosammenbanges twisehea Krtnk»

holten im oberen Respir i i r,i;aetu^ und den GehSr-
orpanen hs>i S. die wic]itig.'>t<!n von seinen Resultaten

in folgenden öatzen zusammen: 1) dass die bei unsem
Kindern so gewSbnliehen Hyperplasien des Ipnpbalisdien

Gewebes im oberen Theile des Schlundes sowie die mehr

seltenen hypertrophischen und atrophischen Schleimhaut-

entarrhe im Schlund im Allgemeinen mit in allen Be-

aehungen normalen CMiSrorganen Sfter snsammenlroflbn

vie entsprechende Aflfectionen in der Na<wnschlund<

ca\ntät und der Nasensehleimhaut :
'2 dass die unter

sämmtlichen Kindern mehr seltenen Hyperplasien des

Ljmphgewebes in der retronasalon Sehlundpartie von

allen auf den Tabellen des Verf.'s aufgenommenen

krankhaft'-n Affectionen gleichzeitig mit pathologischen

Veränderungen in den Ciebörorgauen und Störungen in

ihrer Function am biuligsten vorkommen; 8. daas die

atrophische Rhinitis, welche auch bei einer nicht unbe-

deutenden Anzahl von Knaben sich vorfindet, schon bei

den ffindem mit gleichzeitigen pathologischen Ver-

iaderungen in den Geb&rorganen öfter wie die hjper-

tropbische angctrofTen wird.

Unter Kindern, welche an Hyperplasie des lym-

phatisehen Gewebes in imr iwtnnasalen Schlundpartie,

wenn diese als Hypertrophie der PharTmtoaaille diagno-

sticirt wurde, litten, konnten M pCt. nls von normaler,

46 pCt^ als von mittelmüssigcr und 20 pCt. aU von

sebleehter Intelligenz angesehen werden und, als de
als adenoide Vogetationen bezeichnet worden war, nur

25 pCt. von nonnaler, 47 pCt. von mittelmäsaiger und
28 pCt- von schlechter Intelligenz.

Akr. Fr. Bklni (Stoekfaolm).]

b) Krankoannflt»Uen.

1) Alessi, Mario. La croce nssa. Girgenti. 1898.
8. 26 pp. — 2) Anderson, J., Medical nursing.

Notes of lecturcs given to the probationen at the
London Hospital. Edited by Kthel F. Lamport. With
an iniroductar)- biographical noticc by Sir Andrew
Clark. London er. 8. 196 pp. — 8) A new British cpi-

leptlo colony. Brit. med. 28. Jone. p. 1871. — 4)
Baudouin, M,ir< i l, Les grands et.iMi>>' inenis liospi-

taüers de New Yurk. L'union med. p. ')1. 5)
r.i Inuet, M., Le DOU\el ampbitlit.;'ilie de Thöpilal

Necker. Itev. d'hjrg, XVL p, 87. — 6) Derselbe,
Les nouvesu terrieei de oUrmgfo de llwpitel Coebio.

OBKRTRAOBARB TniBKKRAllEHIITBr.

Ibidem, p. 326. — 7) Borsino und Horn. Der

Samariter. Ein Handbuch für die erste Hilfe ht.

Krankheit und Unglücksfällen. Nebat Anleitung für

häusl. Krankenpflege. Berlin. 1898. gr. 16. ZI—197 Sl
Mit 89 Abbild. — 8) BT.ttger, Paul, Grundsähse für

don Bau von Krankenhäusern. Vortrag. Berlin, gr. 8.

ait .^v mit i:^ .Abbild. — 9) Chaplin, Arnold, Tb-

relatiou uf dust in L ^spitals to tuberculous infccticii

Lancet. .lan. p. u. — 10} DaUn, Thomas M., Our

State hospitals, their oonstnietion, management aoii

Organization, with other details likelj to be usefui to

poor-law medical officers and poorlaw guaniians.

Leicester. 8. 66 pp. 1. pl. — 11) Dandridge. N. P.,

Hospitals, their work and their obligatiinis. Cincinnati.

1898. 8. 28 pp. — 12) Dressler. Max, Laienhilfe.

Anleitung zur ersten ffiifelmstung bei Unglfldcslillca.

Zum (iebraueh in .'^amariterrurson und zum Selbct-

gebrauche für Jedermann. Karlsruhe. 8. 59 Sa. mit

41 Illustrationen. — 13) Ellbogen. J., Anleitung rar

Herricbtaag von landesüblichen Wa|;en für Ver
wundetentransporte. 8 Ss. — 14) Phnxer, B., Zo-

sammenstellung diT Re.stimmungen über sämmtlicJje

künigl. siichsiNch. Laudesheilaastalten. Leipzig. — 15)

Friz, Giuseppe. Asilo di pcUagrosi dclla Proviacia di

Milane in losago. Relasione soll' andamento dell*

Isfitato da] 8. Ottobn 1892 al 29. Mano 1898. Trt-

vigliö 1893. 8. 31 pp. 1 pl. — 16) Galton, .<^ir E.,

Ilealthy hospitals: obscrvalions on some poinis connec-

ted with hospital construction. London. Clarendon

Press. 1898. 8. 270 pp. — 17) Gould, Geo., Cbarity-

organisation and medäfne. TIm modieal News. No. 15.

p. 407. — 18) Guttmann, Bmil, fcnnkendienst. Ein

kurzes Lehrbuch der Krankcnpitom im Hospital und in

drr Familie. Leipzig. 1893. 8. ¥10—272 Ss. mit 43

Abbild. — 19) Hassler, K., Arbeitsunterricht der frei-

willigen Krankenträger - Abtheilung (Sanitäts - Colonne).

Dülken. 1891—92. Mit 136 Abbildungen. 8. Berlin. —
20) Heilanstalten, Die, im preussischcn Staate während
der .lahrc 188!», 189Ü und IH'.U. Heft 128 der preussi-

sehen Statistik. Herausgegeben vom königl. statistisch.

Bureau in Berlin. Boün. XXMI-171 Ss. — 21)

Hess, J., Anleitung zur ersten HUfeleistuDg bei plöts-

lichen Unrällen. (Ausgabe A.) Für Jedermann verrand-
lieh und ausfiihrl ar. 26 Abbildungen. 12. Frankfurt.

Ausg. B. für .Militär- und Civil-Lazaretbgehilfen. Heil-

diener, Bauführer etc. — 2^ Jobnston, Charles,

Hospitals for infectioiu» diaesMa penuaont and tem-

porary. Read befm th« Pablie Healtii Coagieaa at

Edinburgh. Edinburgh. 12. 16 pp. — 23) Kinder- und
Krankenpflege. Von einer Acrztin. Berlin. — 24)

Kromer, Le blanchi.ssagc dans les h' jataux. Rev.

dliyg. XVL p. 149. — 26) Lawless, E. J., The
bearör's companion. First aid to the injnred and ma-
nagement of the Sick: an ämbulance handbook and

elementary raanual of nursing for voluuteer bearers

and others. Edinburgh and London. 12. 278 pp. 2 pL
— 26) Marian, A. und W. Looi von Losimfeldt.
Das neue Krankenbrnis in Ausidg. Aussig, gr. 8. 86 Ss.

Mit 8 Taf. — 27) Maximowiteh, Souillure de^

planchers des salles d'hopitaui par les microbes.

\Vratseli. No. in. p. 4')7. — 28) Nigthingale, Flor..

Health teacbing in towns and villages. Kural hygiene.

London. 8. 27 pp. — 29) Osborn, S., Ämbulance
lectures: 6rst aids to the injured. 8. cd. London.
12. 146 pp. with lUusts. — SO) Riddelt, J. S., A
Manual of amhulance. London, er. 8. 222 pp. with

numerous lllustr. and fuU-pafrc plates. — 31) Koth,
K.. -Xrmenfürsorge und .Armenkrankenpflege mit beson-

derer Berücksichtigung der heutigen Stellung des

Armenarztes und Vorschlägen zu ihrer Reform. Beifin.

g.S. VI -90Ss. 32) Rupprecht. P.. Die Krankcn-

ptlcge im Frieden und im Kriege. 2. Aufl. gr. 8. Mit

.r23 Abbild. Leipzig. - 33) Bousselot, AlUs. Les

ambttlanees urbnines et les soeoors vnbfies en eas

^McidintB, Puii. & 8 pp. — 84) Slaoii, J., Die
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neuen Maguesitbaracken im Kaiser und Kaiserin Fried-

rieh-KinderkrankeDbauM. Berl. klin. Wochenschr. No. 7.

S. 181—188. — 85) Sormani, Giuseppe, Sul Terzo

Srogretto Balossi-Nerto per L'ospedale Umberto I. in

[onZ't. niornalc dclla Reale .'^oc. itni. d'Igirn'". IM.

XVI. 36) Sutheiland, .1. F., The ainbulance

student's vade-meouin. Notes on fir^t aid<i. I^diuburgb.— 37) Talajrrach, Le nouvel hupital de Stockholm
pour Ics maladies «^pidetniques. Rev. - 88) Verlnjski,
Les planrhcrs flis hr'pitiuix et leur intluence sur la

prophylaxie do cpidi-inies intrahospitalicrcs Med. mil.

russe. F(:\T. — 39) Winkel mann, K., Die erste

Hilfe b«i scbveren Verletouogen. 12. Ldpcif. — 40)
Worcester. A.. Small bospitals. EstabTnbnient and
niaiiitciiaiipp and -sufr^r'^stions for hospital architecture,

with plaiis für .i siiiall hospital, by William Atkinson.
New York. 12 1>(J pp. 1 pL — 41) Zemanek, Adolf,

Der Dienst des Blesnrtenträgen und Krankenwärters,
sowie die ernte Hilfe vor Ankunft des Arztes, in

80 Frn-'>ii und Atitworten. Wi.'n, 8. 52 Ss. — 42) The
veutilaÜou uf small pox hospital. Brit. med. 22 sept.

p. 867.

ChAplin (9) impfte 100 Veevsdiveiodwi mit

5 Stanbprobeii , welche verschiedenen Räumlichkeiten

darunter dem Yentilationsscbaobt des City of London

Hospital fin* diMaaes of tiie ebest Viotofia • Park, «nt-

nommen worden waren. 32 Thiere worden drei, 48

EWei Monate nacli der Impfung getödtet; 27 starben

innerbalb 30 Tagen nach der Kininipfung theils an

intensiver EntsOndung an der Impfstelle, theils an

Septicämic. Tuberkeln fanden sich nur bei 2 Meer-

schvfe.inclicn, w iche mit .'^f.iiib .ms dem Schacht geimpft

worden waren. Der den Krankenzimmern (in welchen

strenge Ueberwaebung der Patienten geübt wird, und

aller Auswurf in desinfieirende Spucknäpfe xu deponiren

ist), entnomnieno .'^taub erwies sich als nicht Tuber-

colose erzeugend; ebenso directe Impfung mit 8 Monate

altera Sputum, das urapiQnglidi sabllote Tuberkel«

bacillen enthielt.

Belouct (5) beschreibt den im Ho.spital Xeckcr

neu errichteten Operations - Lehrsaal nebst kleinerer

Kraakenabtheilnng fOr ClTnlikologie. Das Ampbitbeator

umfasst ein Vorzimmer, in welches der Ar/t und das

Personal durch einen einzigen i:iingang und die Kranken

rermitielst bydrauUscben Auikugs gelungen, wodurch

der auf Rollwagen au bewerkstelligende Thmsport sehr

crici'lit' r* wird. Von hier gelangt man in das Narcose-

aimmer, welches 2—3 Patienten aufzunehmen vermag.

Es enthalt ob lavabo mit warmem uod kaltem Wasser

und die Apparate aum Erwärmen des Wassers und

der Wäsche für das Amphitheater, ferner zwei Schränke

für Instrumcut« und Verbandzeug, die von einem steilen

Daeh überragt sind, um mSgliebst wenig Staubnieder»

schlag herbeizuführen.

Vmi hier wordi-ii dir Kranken iu das Amphitheater

verbracht, dessen 7 Fenster so vertheilt sind, dass sich

eines direot Qber dem Operationstisehe beftndet. Von
eitM ni doppelten Oberlicht wurde Abstand gcimmmi-n.

da sich zwischen den boidersoitigen Scheiben leicht

Staubläger bilden, die nur schwer zu entfcnieu sind.

Die CoDstruetion der eisernen Stufen dtesea Amphi-

theaters wurde mit besonderer Sorgfalt nach den An-

gaben von Prof. Le D'-ntii ausgeführt. Es mussten

alle Bankvoraprünge \crmiedcu werden und das Ganze

sich so prisentiren, da.^s antiscptiscbe Waschungen eben-

soleicht unterbalb wie oberiialb vorgenommen werden

koanteo «od di« Reinliebkeitseontrole eine äusserst

leichte war. Auf in den Wänden und dem Roden be-

festigten Trägem brachte man ohne irgend «eiche

ZwisdienstütMO kreisfltnnige Stufen von Oi,eO m HSba

und ebensolcher Breite an, deren jede aus einem Tritt

aus Kreuzrippen und einem Obertheil aus vielfach per-

forirti.m Eisenblech besteht. Letzteres wurde in dO cm
lange AbtbeiluDgen getbeilt, welche mit swei an dem
dahinter liegenden Tritt bcfestigtcu Scharnieren beschla-

gen sind und sieh wie bewegliche .'^itzo aufheben lassen.

An der vorderen Seite dieser KlappVorrichtung ist ein nur

80 cm breites fiicbenbrett auf das Eisenblech ange-

schraubt, welches dem llürer als Sitz dient. Fortlau-

fende Handleisten aus rundem Eisen gestatten den Stu-

denten sich anzulehnen oder die tiefte aufzulegen, sind

aber so niedrig angebraobt, dass dies nur im Sitaen ge-

schehen kann, den in den oberen Heihen bctlndlichen

Hörern der Ausblick durch Vorstehende also nicht leicht

genommen wird.

Der Boden der ersten Stul^ liegt 1 ra hSher ab der

Fu.s.sboden. Vorne und an den Seiten trennt ein fisen«

geläoder den Halbkreis von dem Saal und gestattet

keinerlei Communication. Hinten oben befindet sich

eine Plattform, su welcher mao durch ein« den Stu-

deiiten aussehliesslich rcservirte Treppe gelangt, und

welche 50 Stehenden Raum gewährt, während 100 Sitz-

plätze vorhanden sind. Sämmtlicbe Fussbödea bestehen

ana Steingnteamatis. Im Amphitheater ist der Bod«
leieht geneipt. so dass das Wasser nach zwei in den

Ecken beündiicben Ausleersypbons aMinft. Alle Mauern

siod in den Winkeln abgerundet, und wurde selbstver-

ständlich auf alle decorativen Aus- und Einbuchtungen

verzichtet. Im Amphitheater sind die Wände l,nO m
hoch mit Fayenceplatten bedeckt, darüber, wie auch

fiberall sonst in der Abtbeilung wurde OeUuiienanstrieb

auf llastiiverputz gewählt. Der mit geringen Kosten

zu emeucnide Anstrich widersteht der Attwaschung mit

der Spritw. Die Direction befasst sich iudess jetzt mit

der Untersuehung von Aostridi mit Theergmnd, weldie

gute Resultate zu liefern scheint

Der Verf. widmet der Einrichtung und Vcrthcilung

der Rohrleitung, der Syphons, Lavabos etc. eine aus-

IBbrlidM Besebveilmng, deren Wiedergabe hier su weit

Obren würde.

Um keinerlei Brennmaterial in die Abtheilung brin-

gen zu müssen uod Luft- und Gasheizung zu vermei-

den, wurde anssebliessllob Waimwaaseriieiaung sur An-

wendung gebracht. Der im Souterrain untergebrachte

Kessel genügt auch im strengsten Winter bei voller

Heizung zur Erwärmung der R&umUcbkeiten (im Ope-

rationsaaale kann die Teo^emlnr aal80* gebraeht wer-

den, auch eirculirt um den OperationstiseJi ein regulir-

barer warmer Luftstrom), zur Sterilisation des Wassers,

aum Erwirmen der Desinlieotionsapparato etc. Die in

den Abtbeilungen sahtreieh untergebrachten Serpentinen-

Öfen sind von einer leicht stt entÜBniendeo HäUe aus

Kiscnblech umgeben.

Derselbe ifi) giebt an der Hand der einschlägigen
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PISne eine genaue Beschreibung der im Spital Cocbia

neu errichtf tot) chirur|^Kben Abtheilunf, der Pftvilloas

Pasteiir und Lister.

Krem er (24). lu dem Maassu, als die hygienischcu

VorsichtmuMSsregelD in den Krankenbäusem sor Be-

dingung geworden slod» bat sich der Wäschcverbraucb

jjpsteigfrt lind man nimmt an. dass dtrsrlbe in den

Pariser Lazaretbtu heute pro Jahr 16 UCK) UOO kg be-

trägt (gegen 7 000000 vor 1870) durebadinittlieb 8 kg
pr>. i;.-tt und Tag. Auf die Anstalton di>r Admini-

strntion de TAsiiistance publique entfallen in nonnalrn

Zeiten allein 50000 kg pro Tag. Die anfänglich mr
Wascbeerlediguag getroffenen Vorricbtungen erweisen

sieh aller als gänzlich unzurciehend und veraltet: die

Arbeit wird unter grossen Anstrengungen und folglich

geblecht verrichtet, wessbalb sich die Administration

veranlasst sah, einen betrSehtlicben Thell ihrer Wisohe
der Privatiriii'i-Iri'- auszufolgeni. Aber die mit Clilcir

und Bürsten behandelte Wäsche gebt sehr bald zu

Grunde, auaserden sind die Kosten sehr beträchtliche

nämlich 14 Frca. pro 100 Ko., während »eh der Preto

der gkichcu Gewiclilsmenge in den Wäschereien der

As8i<itaQee publique auf d—10 Krcs. belief. Mau cot-

sebloss sieh deshalb, nachdem eine nach modernen

Ansprüchen provisorisch ei 11^.1 richtete Versuchsstation

giitistij:"' Resultiite ergilnii liatt«, die Waschanstalt

des Huspital Laennec abzureissen und eine neue an

deren Stelle au setsen, und veraasclilagte nach den

gemachten Erfahrungen : für das Gebäude 1 10 000 Frcs.,

das Material 200 (MK) Fr, !,. Die AnsUlt bedeckt einen

FJachenrauni von 1250 qm und enthält je einen Raum
Ar das Zählen und Sortiren, das Waschen, Trocknen

und Falten, Haschioen- und Kesselraum und Annexe.

Bei der Ft.t^if,'i iiii,ihmc wird die Wasche gezählt

und nach Gattung und dem Grad der Verunreinigung

sortirt, dann in kaltem oder besser lauem W^asser ein-

geweicht. Die wenig sehmutsigen oder befleckten

Stücke k'iintiK h von hier bald in di<- I,augbriihi' . die

scbmntsigeren und befleckten haben noch eine Nacitt

in dem Einweiebwasser, dem etwas Soda oder alte

Laugbrühe zugesetzt wurde, zu bleiben, und mflssen

VT d' in Lau|;en mit Hand "'Ivr Hiirstfl von den an-

heftenden Flecken befreit werden, welche sonst durch

das Kochen fliirt würden. Das Laufen [ist die wichtigste

Proccdur; von seiner guten Ausführung hängt die

Hi'inbcil und Haltbarkeit des Witi^szeiip^ ah: es liat

zum Zweck, durch die warme Laugbrühe die anhaften-

den Fettstoffe su venaifen, den Sehmutz, der sieh bdm
iSowcicben nicht li>ste, an entfernen, die scbädlichen

Keime zu zerstören und die Wüsche /\i liesiullcircn.

wobei letztere nach und nach auf eine Temperatur von

100* gebraebt wird. Man rechnet gewShnlieh 18 kg

Soda von 80* auf 1000 kg W i . !). Letztere wird in

Laugenfässer verbracht, deren Boden unten mit einem

Gitter aus Holz oder Gussciscn vci-seheo ist. Eine

grobe Leinwand wird darüber gedeckt, nachdem das

Fass ungcfabr zu «
5 gefüllt wurde Die auf 102— lOS"

erhitzte Lauge wird zu wiederholten Malen übergegossen

und läuft, nachdem sie die ganze Wäsche durchzogen

bat, unten in einen Behält^, in welchem eine mit

Dampf geheiste Kupferseipentbe die Erhitsung der

Lauge besorget. — Das Waschen der jetzt gründlich

verseiften Wäsche geschieht mit der Hand oder besser

und billiger in WascbfäjiserD mit kochendem Wasser

and einer leichten SeifenMsong. Die Operatton dauert

5—8 Minuten, in welcher Zeit 12 15 Leintücher

reinigt werden, die Rotation geht 27 mal in der Minut'

vor sich. Hierauf wird gespült iu kaltem beütöndxg

salaufettdem Wasser und solange daadt fortgefohren, bis

das ablaufende Wasser hell ist. Die Wäsche kommt

dann in' den Schicuderapparat. Besonders die .-ilteren

Stücke behalten hier sehr \iel Wasser zurück und

wOrden aus Wringmaschinen trockener henrorgdieB.

doch verdirbt das Wringen nach Ansicht des Verfassers

die Wäsche in höherem Maasse und lä&st sich bei alten

Sachen nicht anwenden. Die Sobleudernuucbioe hv-

wältigt in einem 10 atOndigen ArbeUatage 8000 kg

Wäsche. In den Trockenrnunicn der neuen Wasch-

anstalt trocknen GUOU kg Wäsche bei einer Verdunstung

von 3000 Liter Waaser in 18 Stnndan.

Dia Kosten dss Tei&brsna betragen:

Arbeitslohn . . . . 8 F^. 80 Cent

Kohle 0,70

Grade 0,22

Soda 0.80

Seife (1.1 4 > 1 Fr. 83 Cent.

Maschinenöl

Wasser
TarMdiiadcncs

(i.u >

0,08 i

0,13 1

0,26

;

5 Fr. 88 Cent.

per 100 Kilo.

24 Männer und 43 Frauen waschen ein tägliches

Quantum von 8000 kg sebmutsiger, toeken gewogener

Wäsche. Trotardem ein beträchtlicher Thcil derselben

von Personen stammt, welche mit ansteckenden Krank-

heiten behaftet sind, ist unter dem Personal , welches

das gana Jahr hindureh das gleiche geblieben ist, kerne

Erkrankung voifslrommen. In letzter Zeit wurden noch

Proben mit einer in Chicago ausgestellt gewesenen

Waschmaschine angestellt, welche 1000 kg Wäsche in

einem Tag reinigt Bin dnselner Arbeiter ist im

Stande 2 Maschinen /u bedienen, welche das Laugen.

Waschen und Spülen selbstihätig besorgen und einzig

durch das Schliessen resp. OeSnen der Hahne mit der

entspreehenden Flttssigkeit varsslicn wwden müssen.

Bei Anwendung dieser Maschinen, welche ebe sehr

schöne Arbeit liefern, würde sich voraussichtlich der

Preu für 100 Kilo MHudia anf 4 Ite. 80 Cant re-

dneiran.

Talayrach (37) findet die modernen Anschau-

ungen in Bezug auf Isolirung bei epidemisch auftrc-

tiiuden Krankheiten aufs glücklichste in dem neueu

Krankenhaas in Stockholm anr Anwcnduag gebracht,

welches ausschliesslich für die H- Handlung von Fleck-

typhus. Scharlach, Masern. Blattern und Diphtherie er-

baut wurde, und ebensowohl dem Arzt, der den Pias

dastt entwarf, Professor Linrotb, aar Ehra garaidit, wi«

der Bevölkerung, welche verständnissvoll und opfcr

bereit auf alle Forderungen der modernen Hygiene ein-

geht. Eine Reihe segensreicher Einrichtungen, welche

Stockholm neben Brüssel den ersten Baag in den ewo-

DiyilizeQ by ^OÜ^tC
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päisrhen Cnntinentalstädton in Bezug auf Sanität.'nvf'son

sichert, zeugt von diesem Mnbeitlicbea Zusammcawirkea

dies Yolkw und der Yortntor der Wisseneehaft; m die

«fadfischen Turnschulen und Bäder, die Wxsserfiltrir-

iinstalt, zahlreiche ncugeschafTene Parks und Anlag^-n,

die Verlegung der Fabriken in die lorncrc Umgebung
der Stadt, die Mileh- vad PleiMhingpeetioiieii, die Gon*

trollo der Frabrik- und Schulhygiene, die Fürsorge für

die kleinen Kinder, Findclhäuser, liindliche Verplleg-

atütten, DestniectioDsaostalten, Lcbensmitteiunter-

aachongsitatioiieii eto. «te.

Das neue [•^olirkrankonhatis liegt ausserhalb der

Stadt auf einem kleinen ungefähr 50 m hoben Uügel,

dessen fBlsige AbhSnge »nch bei bedaviender Ver^

grösserung der Stadt einen freien Bayon TOn 800 m
'im das Spital herum sichern. ist auf 170 Betten

ciugericbtet und besteht aus vereinzclteu Favüloas»

ebenerdigen nnd einatSeldgen and swar je einem für

Flecktypbus, Diphtherie, Blattern, Scharlach, Masern,

einem Observationsgcbäudc, dem Adminiütrationsgebäude

mit Räumlichkeiten für die Unterärzte und Pflege-

rinnen, dem Kficbeobaus, dem Derinfectiona- und
Waschhaus, dem Todtensaal inAist der Capelle, dem
Stall und den Remisen und dem De.si[ifoctionsreser>w

für die bäuälichcu und Badeabwässcr und dem Abort-

inhalt. Letzteres Gebinde liegt ausserhalb des übrigen

Komplexes. Zimmer für Typhuskranke sind keine vor-

handen. Linroth war für die Verpflegung derselben

in den allgemeinen Krankenbäuaern. - Die ürüsse des

von der Stadt bewilligten Terrains beträgt 69000 Qo.«

M. ler und zwar 34 000 Qu. Mptcr für 170 Retten, also

20 Ciu.-Meter per Bett und 25000 Qu.-Mctor Uesene-

gruod für event. nöthig werdende Supplcmeutarcon-

stnietiooen. Die Pavillons sind 44^ m lan^ 1S,6 m
breit in Form eines Rechteckes mit vorspringender Mitte

gebaut und haben eine Zimmerhöhe von 4 m.

Die Pavillons Ar Masern, Sehariaeh und Diphtherie

haben über dem Erdgeseboss ein Stoekvreik; der Ober-

bau ist fär die zahlenden Patienten bestimmt. Die

Läogaaeiten liegen aus climatiscben Rücksichten sämmt-

lieh naoh Osten und Westen; an flmen reiben sieh die

Betten hin, während naoh Norden und Süden an den

Schmalseiten die Fenstt-r angebracht sind. Das Frd-

gcscboss enthält rechts und links für Männer und Frauen

je einen Saal mit 10 Betten, ein Zimmer mit 5 Betten,

und ein Wohnzimmer für die Convalescenten, femer

2 riosels, 2 Badezimmer, je ein Zimmer für die Ober-

und ünterwärterio, 1 Theekücbe und ein Besuchszimmer.

Die boliiung wird fotgendermaassen gesidiert: Die ein-

tretenden Patienten gehen durch die nördliche Thür,

auch die Kranken, welche den anstos^enrl. n, für j -den

l'avillou abgegrenzten üarten besuchen wollen, k<aiucii

nur dureh diese Thfir aot- und eingeihen. Mit der Süd-

seite besteht keine Communication. Diese hat eine

einzige ThQr, welche ausschliesslich dem Küchenpersonal

und den Besuchern reservirt ist. Sie führt in ein abge-

sehleesenes, kleines Veatibfil, in weldiem links ein

Schalter, das mit der Theeküche in Verbindung steht,

angebracht ist. Hier wird in grossen Blechbuchsen die

jedem Pavillon zukommende CoUectivspeiseration abge-

JakrMbwkfei «tr gMMitia MMlda. IBM. 94. L

geben. Die der Theeküche vorstehrmii^ Pflegerin nimmt

sie in Empfang, thcih sie in Portionen und dirigirt sie

in die Slle. OlSaer, L5IM, Gabeln, TUler, alles wird

in dieser Theeküche abgespült und gelangt niemals in

die Hauptküchc. Das Personal der Theeküche kann

allein direct mit den Kranken verkehren und indirect

doreb daa Sebalter mit IVemden. ffier ist aneb der

Eingang für die Besucher, welche dureh eine r- ehts vom

Vestibül abgehende Thür in das Besuchszimmer ge-

langen, das, durch einen Glasverschlag in nrd Theile

getheilt, Kranke und Besucher auseinander UUt In

dem fila.svr><chlaij ist eine Thür, welche allein für den

Arzt und für die entlassenen PaÜenteu bestimmt ist

Der ankommende Ant begiebt sieb dnndi daa Besuohs-

Zimmer in den Glasven«chlag, wo er täglich einen des-

intieirten Anzug, ein Lavabo und Dcsinfeeticnsmittel

vortindut. Die gleichen Vorsichtsmaassregeln haben die

Pflegerinnen nnd Personen, welebe dringende Familien-

angelegenheiten in den Krankensanl rufen, sa beob-

achten. Der austretende Patient wird in seinen Saal-

kleidem in das Cabinet vor dem Badezimmer geführt,

wo er sieb aosUddoi Naoh dam Bad siebt er firiaeh-

gewaschene und desiofleirlo Baumwollkleider an, welche

er itn Besuchszimmer mit seinen desinficirtcu Stadt-

kleidcrn vcrtau.scht. — Der Krankentransport geschieht

mittelst eigener, dem Hospital MgetheiHerWagen, welehe

telephonisch bestellt werden. Am Hause des Patienten

angekommen, setzt man sich mit dem Portier in Ver-

bindung, welcher den Arzt ruft. Ist der Fall schon

diagoostidrt, »o wird der Patient direet anf die be-

treffende Abtheilung, wenn nicht in den Boobachtuni.'s.

pavillon verbracht. Dieser ist im Halbkreis gebaut,

8 Zimmer liegen um die Peripherie herum, von denen

jedes sein eigenes Fenster und je vier auch ihre eigene

Thür in's Freie hahen, die anderen 4 haben z\isammen

2 Thüren nach aussen und sind für den Fall, dass An-

gehörige die Kranken pflegen möchten, je 9 und 8 unter

sich verbunden, alle stehen natürlich mit dem innem

Corridor in Vorbindung. .Icdes der 4 Einzelzimmer bat

sein eigenes Closet, die i anderen haben je 2 ein ge-

meinsebaftliebes. Neben jedem Closet befindet sieb ein

kleiner Raum mit den A I leidern und Locale für

A^rzte und Wärterinnen. l)u- Basis des Halbkreises

nimmt die Wohnung der Pflegerin, die Theekücbe, da.s

Badesimmer und ein Vonrimmer ein. — Das AdmI-

nistrationagebinde enthält 1 Badezimmer für die Pflege-

rinnen, eins für die Acrzte. die Beamtcnwohnnngen nnd

Bureaux und im oberen Stockwerk die Wobnungen der

Pflegerinnen. Hat eine der letsteren Erlaubniss aussu-

gdien, so betritt sie von ihrer Abtheitung au^^ durch

eine direct aus dem Freien führende Thür das Vor-

zimmer zum Badezimmer im Administrationsgcbaude,

legt Uer die Kleider ab, nimmt im nädiaten Raum ihr

Bad und bekleidet sich in dem folgenden Gemach, ohne

in d.'ks erste zurückzukehren, mit hier bereit liegenden

reinen desinäcirten Baumwollkleidern, in welchen sio

sieh in ihre im oberen Stook belegene Wohnung begiebt

um ihre Stadtkleidnnp ar:7ul"i:en. Bei di^r Rü''kkehr

hat sie die gleiche Prucedur in umgekehrter R«ihönfolge

vonunehmen. Auch die internen Aerzte untersiiAea

40 ^
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sich bei ibrea Ausgäugcn dcu gteicheu VorsicbtsuiaabS-

regeln. — Das Kttdienfsblnde fiegk mgifiUir im Ceniram

der Anstalt, es enthält die Wobuiume fOr 8 Dienst-

boten und 3 Hi'izcr, Hurpan. ?prtv.-7immer und i'W'n

Spülraum, der mit der Küche zuä.uumcubäugt. Letztere

ist lieeb, luftig and het 5 Fenster. Die Speisen werden

hier auf dem Feuer und nicht wie in den anderen

Spitälern Stockholms im Wasserbade zubereitet. Auf

kleinen Wägen rollt man sie in Blechbüchsen vertbeilt

in die einseinen Äbtheilungen. Die Pflegerinnen und

ihr Hfllfiqwrsoual werden im Spital verkö^stif^t, auch ist

es ihnen verboten, von ausseu Lebensmittel zu bezieben,

um den Verkehr so viel wie möglich einzuschränken. —
DasWasdi- und DesinCeetioasilMtt» iit swelstSekig^ eni>

hält unten die Wasch- und Dcsinfoctioiivriiumi?, im

1. Stock Troeken- und Bügelsaal, die Wcisszeugkammer

und ÜMchinisteDWobnnag. Die Pflegerin, welche

sobmuttige Wische überbringt, gelangt durch die ein*

zige äusicrf Thür der Südseite in den Vorraum für

nicht destnficirte Wäsche, der mit dem daaebcnliegeu-

den Gemach doreh ein Olaseehalter Terbonden ist

Durch das Fenster wird die Wäscbeliste geleseo» oopiri

und mit der liborbraditen Wäsche verglichen, worauf

letztere in den in die Wand eingemauerten Desinfections*

•pparat eingelegt wird.

Der Wisebebesobliesser seUekt naob yerifieation

der Liste die gleiche Anzahl reingewaacbener Wäsche-

stttok« auf die betreffende Abtbeilung. — Die desin-

fleirten GegenstSnde werden aof der anderen Seite im

nächsten Raum dem Apparat entnommen und jetst erst

zur Wäsche ^egi'bcn. weli-li'' mit Maschinen besorpt wird.

Dem hier bedienorid<-n Fersonal stehen ebenfalls Bade-

nramer aar Yerfügung. — Das Leiobenbans und die

Todtenci^tle sind wie die Waschküche in einem Hola-

gehäude untergebracht. Ersteres enthält 4 Häume,

2 für Autopsie mit geneigten und mit Rinnen versehe-

nen Harraortischen, einen rar Anfbahrang der Leidien

und die Capelle für die kirchlichen Ceremonien. Alle

Leichen werden mit desinticirenden Flüssigkeiten ge-

waschen. Der Transport zum Friedhof geschieht mit

dem Spitaltodtenwagen, welcher nach jedesmaligem Ge-

brauch dcsinficirt wird. In der gleichen Holzbaracke

befinden sich Stall und Remise, ersterer für H Pferde,

die Bemi.sc enthält 2 Krankcntrausportwagen, den

Todtenwagen und eine Kntsebe, die alle durdi Ab>

nähme der Hader in Schlitten verwandelt wordi'n können»

Die Traii'^portwagcn ähneln den Droschken; .sie sind

lang genug gebaut, um Tragbahren aufnehmen zu

kSsDeo, enthalten kdnetlei Dnq^rung und haben matte

Scheiben. — Diejenigen l'.iviüons. weirbe mVht zur

Aofiiabmc von Patienten bestuumt sind, werden durch

grosse Kachelöfen geheizt, die Krankenpsnllons aber

mittelst Dampfheizung. Die verbrauchte Lnit entweicht

durch Ahzugskaniinc, welche an den der Ileizung gegen-

überliegenden W änden oben augebracht sind. Um auch

im Sommer genügende Ventilation sa erxielen, sind an

ihrer Ba^is 2 Heizelemente angebracht, welche mit dem
ITriz.ippar.it im Souterrain in Verbindung, :iber unab-

hiuigig von der Zimmerheizung sind. Ihre Function

erbübt die Zimmertemperatur nicht. Zwei verschiedene

Systeme von DampAfUnren stehen mit im Heisung im

Souterrain in Verbindung. Das eine grosse führt zu

allen Ueizeltmcnlon mit Ausnahme von denen in den

Badezimmern; das kicuie System besorgt die Bäder-

beisung, die yentüntlon, tin Kfldienreduuid und das

Badewasserreservoir im Sonterrwn; es functi iriirt i«

Sommer und Winter, das erstere nur während der

kalten Jahreszeit. — Zur Beleuchtung hat man, theils

ai» peeonüren Rftekrichten, theils um jeden Pavillon

so selbststjtudig als möglich zu erhalten und keinen

Nachtdienst einrichten zu müssen, das Gas dem electri-

scben Licht vorgezogen. Das Gas brennt in Siemens-

seben Luq^, veldie die TeriHenamgivrodiiete ao^

(angen und in Röhren zum Saal hinausführen.

Die DtM'ifcction der Fäcalien, des Haushaltung^-

und Badeabwassers geschieht durch folgendes von Prof.

Linroth eteonnene System: In einer natarlieben

Terrainsenkung ansaerbalb der Anstalt wurde eine

Baracke mit 5 grossen cylindrischen cementirten Bassin',

errichtet, welche 2 m Durchmesser und i m Tiefe

haben. Drei davon nehmen das Bade» und Hnuaab*

Wasser auf, die 2 anderen weniger tiefen mit einer Art

Sieb versehenen Gruben sind für den Ahortinhalt be-

stimmt. Die 5 Bassins communicircn mit einander oder

dnd von ebander abgesperrt duroh nach BedOrfiiis« so

regulirende Hähne, und stehen mit dem Spital dorch

eine Canalisation mit so starkem Gefälle in Verbindung,

dass die Flüssigkeit rasch ablaufen muss. Die Fäcalien

werden durch die Abtbeilmigsvorrichtnng in feste und

flüssige geschieden, letsterc laufen durch das Sieb in

die grossen Bassins. Nachdem alles durch Kalk und

Sublimat desinficirt wurde, ergiesst sich der Inhalt der

grossen Bassins in das Canalneti, die festen Fäcalien

werden in eisernen Tonnen gefasst, welche hermetisch

verscbliessbar sind, auf einem Schienenstrang, der eigens

für das Spital gelegt wurde, zur Eisenbahn und nach

dem Gute Ridderswick transportirt, wo sie von L.and«

wirUien käuflich erworben werden. — Einen mächtigen

Hunde-sgenossen zur Bekämpfung der epidemisch auf-

tretenden Krankheiten hat sieh die Stadt Stockholm in

diesem Spital geschalfen, und ferner wird sie aufs wirk-

samste unterstützt durch d.as (ieselz vom l'J. März

1895, welches für alle mit ansteckenden Krankbeiteu

behaftete für Arme und Reiche, Hoch- und Niedriggc-

borene pemlidie und obligatorische boUrnng vondntibt

c) Entbindungsanstalten und Uebammen«
Wesen.

I) Drew, Mi^s Mcna, vorm. Krankenpflo^:erin, Dio

Wochenpflege. Deutsch von II. B. Fischer. Ltip.-ig.

gr. 8. 131 Ss. — 2) Eckstein, Zur Reform des Ueb-

ammenwesens in Oesterreich. Wien. 1898. gr. 8. 89 Ss.

— ;'>! I.enief. Ch., La mortalite ä la clinique

Baudclocque. Paris. 1893. 4) Lohlein, H., Die Ver-

hütung des Kindbettfiebers. 2. Abdruck. Wiesbaden.

1S9B. gr. 8. 35 Ss. — 5) Maisch, Das Kiudbcttr

fieber und die Hebammenfirage. Neuwied. 1898. gr. 8.

41 Ss. - fii Worcester, A.. Training schools for

nurscs in small eitles. Boston. 1893. 8. G7 pp.
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d) Irrenanstaltea.

1) Botbe, Alfred, Die fainiliare Verpflegung
Geisteskranker (System der Irren-Colonie Gheel) der
Irrenanstalt der Stadt Borlin zu Dalldorf in den Jahren
1885 bis 1893. Bfrlin. 1893. gr. 8. l.')4 Ss. — i») Paetz,
.Mbroollt, Die Coloni-sirung der Ucisteskrankcn in Ver-

bindung nit dem Oflen-Tiiüi-Systein, ihre historisdie

EotwicKhing und die Art ihrer Ausführung auf Ritter-

gut Alt-.'=oherlutz. Rorlifi. 1.VJ3. gr. 8. 242 Ss. Mit
27 Ttxtabb., t> Lichtdrucktafeln und fincm I.agoplan.— 3) Scholz, Frdr., Ueber Fortschritte in der Irrcii-

pflege. Leipzig, gr. 8. 68 Ss. — 4) Derselbe, Vor-
trage Ober Irrenpflege. För Pfleger und Pflegeriooen,
si;>\vic für G^^'ldldL'li' jedes Standes. Zweite, vennehrle
iiihI verbi's.si-rle Aufl. Hremi^n. 181).^. gr. 8. 13R Ss.— .')) Schul tze, Ernst, Ueber Bau und EiuricbtuDg

einer für einen R«gicrungsbeur]c bestimmten IrreobeU-
anstalt vom MUlif&tepoliMiebea Standpunkte. 6ea.-Iiig.

S. 58.

[Holst, Petor F., Bacteriologi»cbe üntersuehnngen
über eine ^f;^s'.»>nv^T^'•if^^li; in der Im-nanstalt Gaostad
bui Cbriüiiauia. Nori^k M>ig.u. f. Lacgevidensk. 4. Raekke.
9. Bd. p. 781.

In der Irrenanstalt tianstad bei Christian ia trat

pITitzlieh eine grössere Z;iiil von Krankheitslallen

auf, die utit grösater Wahrscheinlichkeit dem Genüsse

eines Kalbsbratens loausebreiben waren. Die Symptome
wanii hauptsächlirh diejenigen eines acuten Hagen-

«larmcatarrhes. Die Krankheit bfginn .fters mit

Schüttelfrost. Von 81 Füllen starben 3 nach kurzer

Zeit, einer nach einem Monate. Bei der Sectioo fanden

sich Zeichen eines Darmcatarrhos nebst Ei> h_\mosca in

Pleura, Pcricardium und Darmwand. In dem einen

Falle waren auch Ezcoiiationen im Dickdarm vorhanden.

Der Braten aeigte weder bei bacteriologiseher noch

rlK'iiiisrher riitiTsuehung etwns AuffallcMdes. Aus der

Milz und den Darmgeschwüren wuchs ein Bacillus, der

Tom Terl genau studirt ist. £r ist in Culturen dem

Colibidllin adv ibalieh, von dem er |edoeb Yeraehieden-

heiten zeigt. Di-" Miloh l)!ei1>t alkalisch und wird niclit

coagoUrt; ausserdem ist der Bacillus für Kaninchen

sehr virulent, indem sie bei Einfilhrong per os, intrar

pi'ritoneal oder subcutan sterben. Der in einigen

FÜIl' ii altenuirte Bacillus wurde wiedT horhvirulent

durch eine Taubenpassage. Die vom Bacillus gebildetun

Toiine neigen flberaoi iiinliehe Wirkungen auf Thiere.

Verf. istgendgt, seinen Bacillus als identisch mit dem-

jenigen von V. Ermengem in der Mooiseeleepidemie ge-

fundenen aniuseiten.

Ljiar MiMlajrsn.]

e) Gefängnisswesen.

[Conrad], Gottfr. . Rygienisehe Verhältnisse in

der Strafanstalt Akcrsbus.
"

1. Juli 1889 bis 30. Juni
1^1)4 XoEBk Mag. f. Laegev. 4. Raekke. 9. Band,

p. 917.

In der genannten Zeit sind fi34 Indinducn in einem

\iler vi>n 17—77 Jahren in der Anstalt gewesen. In

den Familien dieser ist bei 73 Trunksucht vorgekommen,

bei 41 Yerbreebea, bei 28 Thinkiüditige und ¥er-

bnober, bei 6 (ieirtaiknnkheit, bei 1 Geiateabukheit

und Trunksucht, bei 1 Geisteskrankheit und Verbrechen.

558 waren ebelieb, 82 ausserebelich geboren. 389 sind

trunksQchtig, 166 niebtinmksflebtig, 79 unbestimmt

10.5 sind früher niemals krank gewesen. Von den

übrigen .520 ist rnnstitutionelle Siphilis bei .55. Go-

norrhoea bei 24, Ucmia inguinalis bei 43 vorge-

kommen.

Wähn ud des Aufentfaaltes in der Anstalt sind 109

niemals krank gewesen.

Die häufigsten Krankheiten sind InÜueuza: über

SOO FUIe, Pneumonie 7 FEIIe, Augen> und Congestions«

krankhcitcn, Diarrhöe, Herpes zoster. P.inegen traten

Cancer. Phthisis und ohronisobe Bronchitis sehr

selten auf.

An OewdtleohtskranUieiten wurden 49 bdiandeli

Ausserdem 7 Simulanten. Alii J*kaiMiMa.]

f) A rbeitcrasylc.

1) Allsop, R. 0., Public baths and w;ish houses.

Illustrated witli ]>lans and scctions. Loinii ii. _'}

Braun, E, Leber die Nothwendigkeit der Wasch- und
Biideeinrichtungen der Berg- und Hüttenarbeiter. Cen-
tralblatt f. allgem. (iesundheitspfl. .XIII. — 3) Cös i er,

Eisetibahnbau vom ärztlichen und hygienischen Stand-

punkte aus. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Medic. 4. —
I) Die Hamburger Volks-äpeisean.stalten und Caffeeballcn

auf der Internat. Ausstellung für das „Rothe Kreuz'
zu Leipzig (Februar \^'J2). Ges. Ing. 20. — 5)

Hartmann, K., Die lieiuhalliuig der Luft in .Arbeits-

räumen. Ges. Ing. S. 194. — 8) Gaertner, R., üeber
Besoluffung und Verbesseniag tou Arbeiterwobnungen.
EinewichtigeZnkunfbsan^be inr dieStadtererwaltungen.
Berlin. 1893. gr. 8. IV. 24 S.i. -- 6a) Hanauer,
W.. Die Arbeiterwohnungsfrage. (S.-A.) gr. 8. Frank-
furt. — 7} Keyl, Hygiene des Badens. In. - Di.ssert.

Berlin. 1893. — 8) Liebrecht, Wilh., Der Bau von
Arbeiterwobnungen mit Hilfe der Invaliditäts- u. Alters-

versieherungsanstalt Hannover. Hannover. 1893. gr. 8.

27 Ss. — 9) Sc hui tze, Oeuvre bordelaisc des bains ;'i

hon niarrhe. (ies. I-i^:. S, ;?4. - 10) StädtiM'lies

Schwimmbad in Frankfurt a. M. Ebendas. S. 201. —
I I) Untersuchungen Aber die Wohnnngsverhältniase der
ärmeren Bevülkemngsolassen in Berlin. Berlin. 1898.
gr. 8. 35 S.S.

Keyl (7) führt Beispiele an, um zu beweisen, da.vs

die Flussbider, so vortbeilbaft und in gewisser Beziehung

erstrebenswertb sie auch für die Reinlichkeit und Ge-

sundheit der .Soldaten sind, immer nur mit grosser Vor-

sicht zu gebrauchen sind. Zu Zeiten von grossen Epi-

demien, wo die FlusdSnfe Terseuebt sind, ist eine Be-

nutzung derselben m Badezwecken direct Gefahr brin-

gend, d.aher ganz zu verbieten. Eben.so haben die

Flussbäder, da sie doch nur in der warmen Jahreszeit

genommen werden, wenn das Wasser eine Tempemtnr
von 12^19" R. angenommen hat, durch ihre sehr be-

schränkte Möglichkeit der Benutzung für die Armee

besonders nur einen lemporiiren und örtlichen Werth.

Man hat sieh daher nach anderen HiUnnitteln um>
gesehen, um den Soldaten den Vortheil und die M'"'»:-

lichkeit eines Bades wenigstens wöchentlich einmal

während des ganzen Jahres zu verschaffen.

Die Brausebider dimon da, wo sie jetst in Anwen«

dung stdien, aussebliesslieli der Reinigung des Körper*

40*
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uud cnUprechen, wenn regelmässig vorgeuommeu, diesem

Zmek vollkommen, liesonilen veno de mit einer irth-

TOnd einer Pnii'^c in der Uebcrgiessung vonunehmenden

Einseifuug des ganzen Körpers verbunden Verden. Sie

entsidien dem KSiper Wärme durch Leitung und er-

ngea dadnrdi und fiberdies donb die meebanieobe

Einwirlvung des herabfallenden Wassers das Hautorgan

resp. dessen Geläss- und Nen'ensystcm zu erhöhter

Tbätigkeit, sind also auch im Stande, bei riditiger Be-

nutzung das Organ zu üben und dadurch abzuhärten

und als Erfrischung zu di-rien.

iSie stehen in Bezug auf den Kostenpunkt, welcher

bei Anlage von Bädern eine sehr hervorragende Rolle

spielt, obenan, inaofen als für sie im Teigleidia mit

allen anderen Bädern die weitaus geringste Wasser-

menge ndtbig ist, was den doppelten Vortheil involvirt,

daas sie einerseits auch an Plätzen, vo Wasser in so

geringer Menge TmbandeD ist, dass es zur Einrichtung

anderer Räd r ni -ht genügt, imeh ctaMirt werden kl-iitietj,

und dass andererseits der Betrieb in Folge des gerin-

geren Verbrauchs an Heizmaterial ein viel billigerer

wird, als bebpielsweise bei Wannenbädern oder wannen

Bassinbädern. (Vergl. dazu Wolff, Das Brausebad und

seine Einrichtung in Voiksbadeanstalten, Cascrnen, Ge-

fiingniasen, Fabriken und Schulen. Referat in diesem

Bande.)

Bei jedem Ei.scnbahnbau. der das Zusammenströmen

grosser Arbeiterschaaren aus den versehiedeustcn Ge-

genden veranlasst, verlaugt Cöstcr (3) im Interesse

der Bewohner des Landstriches, dureh den die Bahn
fiilirt, die iirztlii^he I'ntf'rsuehung sob'ber Arbeiter, wel-

che aus Gegenden herkommen, in denen zur Zeit eine

Inibe^askrankheit epidcmiseb herrscht, bcsonden

Podcen und Cholera. Diese Untersuchung soll von dem
angestollten Ka.ssennr7t für ein niilssig^ s Honorar ausser

seinem ständigen Honorar vorgenommen werden. Die

Wobnungen der Bahnarbeiter sind auf ihre gesnndheits«

beeinflussenden Verhältnisse von Seiten des Arztes,

nirlit von der Polizeibehilrde zu revidiren. und wenn

durchführbar, soll der Staat als Unternehmer für Ba-

racken und für die Kost der Arbeiter selbst sorgen,

da dadurch der Landstrich am besten geschützt und

die Arbeiter am vortheilhaftesten vers.irgt sind. In der

Verwaltung der Kasse ist es möglich, noch grössere

l^tarsamkeit walten zu lassen, besonders dnrdi An-

scbaffiii u \ Müdicamentcn und Verbandmaterial zu

Händen d< r Bahnär7te. Aus der Arbeiterschaft, wohl

am besten von dieser selbst, sind ControUeure zu

wählen, welche dureh unerwartete Besuehe sich von

dem Zustande der Kranken und ihrem Verhalten über-

zeugen. Dessbalb sollen auch ieine Arbeiter zu ihrer

Wiederherstellung in die Heimath entlassen werden;

ein dahin sielender Paragraph ist in die Satsuagen auf*

zunehmen. Kipp- und die anderen .\rbeitswagen, wel-

che von Menschen bewegt werden, sind sämmtlich mit

Bremsvorrichtungen zu versehen. Bei der Anlage von

Arbeitsbahnen ist grSssere Sorgfalt auf das Legen der

Schienen zu verwenden, damit drt^ jetzt häufige Heraus-

springen der Wagen vermieden wird.

11. Tod. Leichen- und Bestattungswesen.

1) rhapin, Charles V.. Thirty-ninth aonnal

report upon tlie births, luarriages and deaths in öf
Citv of ProNidence for the vear 1893. Troviden ^

gr." 8. 102 pp. — 2) Derselbe, Thirty - eighth

aanual report upon the births, marriages and deatr^

in the Citv of Providcnce for the ycar 1892. Pror-

dence. 18!t3. gr. 8. 110 pp. — 8) Colombo, A..

La crcinaz). I.e. Milane. 1898. ;5'2. 38 pp. — 4} Dei-
coust, Robert Ogier, Experience sur la combustina

des cadavres. Ann. d'hyg. XXXI. p. 533. — 4 a.

Haden, Sir Francis Seymour, Note on the dimoaalof
dead bodics. Lanc. 18. Aug. p. 381. — 5) Noeard
d'Alfort. L'installation des clos d'eiiu.irrissage. Ann.

d'hyg. XXXI. p. 194. - 6) Pclri, GuUchten betr. dea

Jungfemkirchhuf zu Havelberg. Arb. a. d. K. Ges.-A.

Bd. 9. S. 76. Taf. I— IV. — 7) First aanual npor.
upon the births, marriages, divorees and deaths ta

the State of Maine for the year ending December 31.

1892. Augusta. gr. 8. 238 pp. — 8) Kichard«):
A., The law of crematkin. An outline of the l iw r

latiog to eremation, ancient and modern. Loodon.
1898. 8. V. 187 pp. — 9) Local Government
Board. Memorandum on the sanitarj- requirements of

Cemeterics. 2. edition. London. 1893. gr. 8. — 10'

Wcrnich, A., Leichenwesen, einschliesslich der Fcu<r-

bestattung. Lief. 8. Abth. 1 des Handbuches der

Hygiene, herausgegeben von Dr. Iheedor We^L Jena.

1893. gr. 8. 108 Sa. mit 6 AbbOd. UnL 8.

Haden (4a) verlangt statt einee Qesetaes snr

Legali.sirung der Leichenverbrennung, eine Neuregelunf

der BcgräbnissTorschriften, unter welchen Vorschrifua

zu figtmren hätten: 1. über das Zeitmaximum, inner-

halb dessen Ldehen begraben werden müssen; S. aber

die Unzulässigkeit von starken Särgen, Backsteingrähern.

Grüften und allen solchen Veranstaltungen, welche eine

möglichst rasche Verwesung hintanhalten und den

Todten über Oebfihr lang fan Be^ der &rde belassen,

welche dem Lebenden m gehSren hat

Anhang.

[Wide, Anders, Krankheitsfälle, durch Fahren auf

Stossschlitten verursacht. Hygiea. LVI. 2. p. 141

—148.

Fall I. Entsündung mit Erguss in den beiden

Kuio^'clenken bei eiueiu 1-ljährigcn Knaben. H-^redit ire

Belastung (Tubercuiosc in der Familie). Infolge Massatre

vollständige Absorption des Ergusses im rechten Knie-

gelenke nach einem halben Jahre. Sechs Monate später

vollständige Reseeüon des linken Kniegelenkes. Steif-

beinig für sein ganzes Leben.

Fall II. Neuralgin iachiadioa dextra bei einem 21-

jährigen IQuglinge. Alhnälig xun^mende Sehmeneo.
Er k'tnnte .sieh nicht vorwärts beugen, weil alsdann die

Schmerzen und die .^tauung sich vermehrten in der

lliut«rscitc des rechten Beine-s. Cr hinkte >ehr bedeu-

tend beim Gehen, das rechte Bein, mit welchem er den

Schritt halb that, schleppend. Am Anfange der Be-

handlung f.nnd sich vor eine bedeutende Empfindlich-

keit für Druck über den Mm. glut. med. et min. sowie

Nerv, isehiadiena dezt Verbessert dureh Massage.

Fnll in. Muskolatrophic im ganzen rechten Beine

bei einem i;:5jflhngen Knaben. Slicss den ."^chlitten iiar

mit dem rechten Fusse. Müdigkeit und Schwäche ira

Beine und zeitweise vielleicht gelinde Schmerzen. Die
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Miiskelatrophif" war am rufiston nusg<.prä|?t an der Ilin-

tcrbiickr uikI ;ui dor IIin1<Tsoitc des Oberschenkels.

I3ie CiroutiitVrenz ,ui ihr Mia>' 'Iis rerlit- ii Oberschen-

kels 'iS cm (am liokeo Uberscbenkel 44 cm), rinn
um die ndite Wad« 27 em (link« Wade 29 cid).

Massage.
Fall IV. EatsQnduDg in der Musculatur des rechten

Obenehtokela bei einem TjBhrigen Knaben. Stiesa den

Schlitten ausschliesslich mit dem rechten Fuss.-. Em-
pfindlichkeit, Schmerzen und Anschwelluiifi' des rechten

Oberschenkels, welcher au' h etwas >ti if war. Die Extcn-

soren daselbst zeigten bei Palpation bedeutende Kmplind*
liebkeit und ebenso etwaige Empfindlichkeit in den Qln-

tealmuakeln und in den Flexoren. Stark active Beiming
und Stredrang des Beines war aueh sehmaf^aft. H«iung
dnreli Massage «Sbrend einiger Tage. Abr. Fr. Bklui.]

Thierseuchen und ansteckende Thier-

krankheiten*)

bearbeitet von

Prof. Dr. ELLENBERGER in Dresden und Prof. Dr. SCULTZ in Berlin.

niMMMfcM.

A, Ueber die Thierseuchen, Infections-
krankheiten und Mi« roorganismen im

AIIlmiu einen.

1) Babes, Ucbor einen die (lingivitis und Ilamor-

rhagicn verursachenden Bacillus bei Scorbut. .\us der

Deutach. med. Wocfaenachr. Ho. 48. 1893. B^L in der
Bert. th. Wo^ensekr. S. 4&. — 2) Bebring. Die
Gewinnung der Blutaatitoiline und die Classitlcining

der Heilbestrt-bungen bei ansteckenden Kranklicit-Mi.

Au.s fl. Deutsch, med. Wochenschr. No. 13. IS'.ta. Ref.

in d. Bcrl. th. Wochenschr. S. 3fi8. — Henaria,
Ueber den Einfluss der Milz auf die Immunitiit. A. d.

Deutsch, med. Wochenschr. No. 1. Ref. in d. Berl. th.

Wochenschr. S. 166. — 4) Buchner, Ueber die natür-

lii-h- n llülfskräfte des Organisiinis gegenüber den Kriitik-

hcitscrregem. Aus d. Münch, med. Wochenschr. No. 30.

Ref. in d. Berl. th. Wochenschr. S. 538. — 5) Der-
selbe, Neuere Fortaebritte in der Immunitätsfrage. Aus
d. Mäncb. med. Woebensehr. No. 24—85. Ref. in d.

Kerl. th. Wochenschr. S. ßül. — 6) Derselbe. Im-

munität und Immuni.satinn. Vortrag. Ref. in «i. Berl.

th. Wochensclir. No. 5S. — 7) v. Düngern, L'cbcr

die Hemmung der MilalNrandinfection diurch Jfhedländer'-

sehe Baeterien im Kaninehenorganismus. Aus d. Zeitscbr.

f. Hygiene. Ref. in d. Bcrl. th. Wochenschr. XVIII.

Heft 1. — 8) Eber, Experimentelle Beitriige zur Lehre

TOn der Disposition. Milit. Vet Zeitschr. VI. S. 513.

— 9) Emmerich und Tsuboi, Erhöhung und fiege-

nerirung der mierobieiden Wirkung des Blutserums.

Aus d. Centralbl. f. Bact. Bd. 13. Ref. in d. Bcrl. tli.

Wochenschr. S. 235. — 10) Emmerieh, R. uml E.

Weibel, Ueber eine durch Baeterien erzeugte .^euehc

unter den Forellen. Arch. f. Hygiene. — 11) Fcser,
Befnrat» betreiimd die Sehatymirnngen unserer Haus-

thicre. Münch. Wocbenscbr. S. 142. — 12) flalti.r.

Influencc de certaines causcs sur la receptivite des asso-

ciatioiis baot^riennes. Recueil de med. ret. Bull. .WS.

u. Ljron Joum. — 18) Gratia, Apergusur Ias6n>tb6-

rapie consideriSe d'une manicre generale. Annal. belg.

43. Jahrg. p. 613. 14) Johne, Allerlei über Bac-
tericn. Miitheilgn. der öeonom. Gesellsch. in Sachsen.

1893 94. HI. — l.'j) Kerry, Emil, L'eber einen neuen

eatbogenen anaeroben Bacillus. (Aus dem path.-anat.

'nirersitätsinstitute des Prof. Dr. A. Weiebselbaum
in Wien.) Oesterr. Zeitschr. f. wissensch. Vcterinarkde.

Bd. V. S. 228—234. — IG) Kitt, Ueber eitrige Ent-

zündung. Sammelreferat. Monatsh. f. Thierheilkumb'.

Bd. V. — 17) Derselbe, Ueber den NeerosebaciUus.
Sammelreferat Ebendas. Bd. V. — 18) Knorr, Bm-
u-n'^ zur Lehre tou der Identität des Streptococcus
[A ogeiies und des Streptococcus er%-sipelatis. .\us der
Berl. klin. W'ochenschr. \o. 29. IS93. Ref. in d. Berl.

th. Wochenschr. S. 247. — 19) Laser, Eine .\bart

des Mausetyphus-Bacillus. .\us d. Centralbl. f. Bact.

Bd. 15. Ref. in d. BerL th. Wochenschr. S. 538. (Be-

trifft die Entdeckung eines In der Wirkung dem Bacill.

typhi murium glcichwer<h:t:en Bacillus. J.) — 20)
Liguieres. Aetion pathogenc des infusions de fourragCS

d'avoines de Itonne qualit^. Recueil Bull. p. 569. —
21) Derselbe, Plaies d'^t6 i streptoeoeeus snr un
eheral. Ibid. p. 671. — 22) Lnir, Die ansteckenden
Thierkrankheiten in .Australien. Koch's Monatsschr.

19. Jahrg. S. .W,'). — 23) Lorenz, Ueber die Ver-

wendung des Blutserums immunisirtcr Thiere zu .*"ehuta-

impfungen. Deutsche th. Wochenschr. II. S. 249.

—

24) Läpke, Ueber die ImmunitSi Ebendas. n. S.281.
2.'»^ I.ti --. t. Herberehes bacteriologiqiics .stir la sup-

purali'in eln z le clieval. Ree. de mi-d. vet. No. 13. —
26) Moore, Veranus. .\ iiiui-motile palhogenic bacillus,

closely resembling tlie bacillus of hog-cbolera found in

tiie lung and spieen of a pig. U. S. Departement ef

*) Im Uebrigen wird auf den .lahrcsbericht über die Leistungen auf dem GeMote i^T Toterinirmedicln von

Ellcnberger und Schütz über das Jahr 1894 verwiesen.
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A(rri( ulturc. Bureau of animal induslry. Bulletin No. 8.

p. 31. Wa.shington. (io\crnu>i'ii( {iriiiliu^ oflicr. ls|t;i.

— 27) Oker- Hl Olli, Max, Heitrag zur Keiiuliiivs «ks

Eindringeus des Bactcrium coli commune in die Darm-
wand bei pathologischen Zuständen. CentraibL f. Bac-
teriol. n. Parasitenk. XV. S. 588. — 38} Salm on,
Thlitigkcit des Burciu of aiiitiial Indusln- der Yi reinif:t'>n

Staaten Nurd.imerik.is im Jahre I8!t2. K''port for iN'.tl

und 1892. — 21») Schnei dem ühl, Die Blutscrum-

therapi« und die bisherigen Erfolge ihrer Anwendung
sum Setratie und snr Heilung tob Tblerseuohen. Thier-

uediein. Vorträge. Leipzig. — SO"! S mit Ii. Invistiga-

tion of infcrtiuus (lisenx's of dnme>tifatrd .iniina'v. lie-

port of the Bunau of animal Indictr}- T.r isi'l and
l&\)2. p. 45—66. (Betrifft Schwcinescucbc, Tcxastlebcr,

Pneumonie, Experimente mit Milch tuberculüser Tbiere,

Abortus bei Stuten.) — 81) v. Schweinitz, Inve.sti-

gation of the effects of bacicrial producta in the pre-

vcntion of disea.si s. Ibid. p. fifi— 70. (BptritTt Scliweiof'-

scuclie, Schweinepest, Rotz.) — 32) Thierry, Sur unc
cause puissante do propagation des maladies contagieuses,

da bctail. Semaine vtH^r. p. 894. — 33) Wolff, Max.
Ucber Vererbung von Infectionskrankheiten. Intcr-

n.'ttionalc Britr.'ip;^' zur wisM ii-^fhaftlicken Mi'dicin, Fcst-

si hrift. Rudolf Vi rchow g' widtnet zur Volienduii«; seines

7ö. !,• tiin-sjahres. — 34) Wirtz, Allgenuiner Kapport

der Impfungen gegen Milzbrand, im Jahre ISdl in den
Niederlanden vorgenommen. — 84) Dersetbo, Allpe-

ineiner Rapport v'>n dfn Siliii'/iinpfungcn i.''^i,'en Milz-

brand und Schweine^ieuehe (.Hotblauf;, iui Jatire 1891

in den tfiederlanden vorgenommen.

Kitt (17) bringt ein ausfiUirlichos Sammclreferat,

auf welehes betoaders aufmeriuam gemacht sei, fiber

die den HceroMfeMlllas betr. Arbeiten.

Kerry (15) berichtet Ober einen mmb uMr»%tm
Baeillos.

K. erhielt getrocicnetes Blut von einer naeh der
Diagnose eines Tliicrarzti.s an Itausciihraud verendeten

Kuh. Bei der baelcriologischen Prüfung stellte sich

jedoch heraus, dass der Bacillus, welchem zweifellos

die Fähigkeit innewohnt, ranachbrandartige Erschei-

nungen hervorzurufen, mit den Rauschbrandbacterien
nicht identisch, snnd'Tn durch in'rph'tl'ipi.schc und
biohi^rische Kigenthüinliehkciti-n \on letzteren ver-

schieden war. (iegenübcr den echten Rauschbrand
bacillen vermisste K. an seinen Baclerien namentlich
die för die Bausebbrandbacillen ebaraeteristiseben

Sporen, sowie die sog. Invohitionsformen. Auf (Inind

der Impfversuchc K.'s erklärt sich die That>;i> l;c. dass

die Schutzimpfung gegen liauschViranri maiichtnal im
Stiebe lässt, un.scbwcr damit, dass einerseits Xbiere,

welche K.'s Bacillen erlagen, als Ausgangsmaterial fiir

die Darstellung des ImpfstofTes verwendet wurden,
andererseits gegen Kauschbrand geimpfte Thiere später

K.'s Bacillen erlagen, und dass liit.r irrthiimlich R.iusch-

brand diagnosticirt und ein leblscblagen der Schutz-

impAng angenommen wurde.

Moore (28) besebreibt einen ptthogn«! Bacllliiy

der in den Luftwegen und in der Milz d' s .'Schweines

gijfiit.d'-n wurdr. an dem Tode des Ibieres aber wohl

keinen liatte.

Oker-liiom (27) leitet aus seinen Versuchen

über das ItaiiilBfM dei ÜMtorini fU Im üt
Dannwand .'^ Itze ah, für welche seine Ergebnisse nach

seiner Meinung sprechen:

Kino venöse Stauung von 2—72 Stunden ist nicht

hinreichend, um das Eindringen des Bact. coli in die

Darmwand, noch weniger den Durchtriitt desselben
in die Pecitonealh9hle sa ecmögUeben.

IBN UND AKSTBOJUBNDB TuiBRKftAXKHlfilTSM.

Ein vollständiges Hindcrniss des Durchgang' 4k
Darmcontenta kann eine Invasion des Bact. coli iu ci

Darmwand auf dieselbe Weise veranlasüeu, wie sn-

innerhalb des Processus vermiformb des Mensch*:
vorkommt.

AVi'If ."(.">: hrrii-li'cl iih-'r V^Tsuche besüglich d*r

Ycrerbuug von lufcctlonskraiikheiten.

In Bezug auf die Tubcrculose bestreitet er ic

Hinblick auf die in der Literatur niedergelegten elii-

wandsflnien Beobachtungen und seinen positiven Kai
nicht die .Mi.^lichki'it der L'ebertragung der Krankh-r
von der Mutter auf die Jungen; aber er meint docr.

dass der Vererbung für die Yerbraitnng der Krankh«f
keine grosse Bedeutung zukomme.

Kilt ir») bringt ein ausführliches iwd sehr werüi-
v<'iit> Sammdreferat über die neueren, die cllrlge
EntzBndnng betreffenden .\rbeiten.

Schneidemühl (29) bespricht die Blntoem»
ttMTifto und die -mi Anwendung derselben bis jetzt ia

der ThicrheÜkunde erzielten Krfolpe sowohl in Bezui:

auf Vorbeuge als in Hezui; auf die Heilung vou Inf-^ -

tionskrankheiten in einer H4 Seiten uriitassend< n ui

mit einem Literaturverzeiebuiss von 48 Nummern aus-

gestatteten Brochure. Die Mittheiinngen, aus denen
hervorgeht, dsss die in der Thierheilkunde mit der gen.

Therapie erzielten Resultate eine bedeutende Fördeniüg
"^lütze der beim Menseln n liaiuit erreichten Erfolge

beileulen, sind im Originale naek.'.uie-en.

<i a It i e r (12) theilt betr. der PrHdlspOSltlon mii. i i--

das Kaninclieu durch eine Einspritzung von 20— 4(i i i

gewühnlichen Wassers in eine Vene für Bauscbbraud
empflhiglicb gemacht werden kann. Auch eaeheetiscbe

Kaninchen sind für diev Trifection etniifänglich. Bei

der gcmischleii Infectiim mit Uausdibrand und j:e-

mildcrtem Milz!>rand liei Meerschweinchen gehen beii.

Bacterien gekräftigt aus dem Versuche hervor. Verimpft
man gemilderten Milzbrand und gemilderte Sehweine-
seuche gemischt auf Kaninchen, so unterstützen sich

beide Contagien; ebenfalls aber nach einigen lieber-

imjif.ingen von Thier zu Thier wird der Ifilsbrud
jedueh voll,>tändig verdrängt.

W. Eber (8) bat früher versucht, eine neue lun-

theiinng der Gifte su geben. Er liai aoeh Aber JBe Tuber-

eulin- und MalleTnwirkung Anschaonngen, die von den

gewöhnlichen wesentlich abweichen. Er macht für diese

Reactiou den durch die betr. Krankheiten beeinftnssteo

Tfaieikörper verantworflieh und glanbt, dass in dem

Tul" rculin und Mallcin toxigenc Substanzen organischer

'iniiiillagc enthalten sind, aus denen der besonders

dispouirte tuberculüae oder rotzige Tbierkörper lieber-

erregende Subsiansen absuspaHen vermag, etwa «ie

die Zellen aas Jodknli das freie Jod abspalten« Vn
die von ihm vcrmuthete Disposition zu prüfen, experi-

mentirte £. mit 11 rotzverdächligcu Pferden und eioigeo

anderen gesunden Contrsltfaieren (Meenoihweincben o.

s.w.), denen er Phvsostigmin, also ein Gift beibrachte,

welches vom Organismus in ungiftige Substanzen über-

geführt wird. Da das Mittel ganz prägnante Vergütung*-

enebdnnngen hervorruft und im Oigaaiamus leiebt se^

störbar ist, so war es sehr geeignet anzuzeigen, ob ein

rotziger Körper eine höhere Fähigkeit zu zer-

stören besitzt als ein gesunder. Von den elf

Venodiqiteden waren 9 rotng, 9 gesund. Bber tteOt

die Gifte ein in:

1. Gifte, welche nicht durch den Stoflfwechsel be-

einUnast wenden. 1^ passicen den KSiper, vahltn in
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der urspriinglirlieii l'orm ansge.siliit-d.Ti. (irosse

Schwankungen der Intensität d«r Vergiftungen nach
Gattung, Basse, Alter, Geechlecht bestehen nicht

9. Gifte, weldie im Sinne eraer Vemiehtaog be-
eiiinusst Verden. In der ("iiftwirk\inp ^r't-'n hohe
Diflert-iizun selbst bei verschiedenen iiiiüviduen nach
Alter, Krankheit etc. hervor im Sinne einer der Energie

des Stoffwechsels proportionalen Abnahme der Ver*

giftanfwrwihfliwingw (s. B. Fhjrawtjrgmin, Alcohol

n. a. w.)-

8. Gifte, aus welchen durch den Stoffwechsel eben-

fnUs giftige rroduete gebildet Werden, wcleb«
a) weniger giftig,

b) giftiger als die Muttersubstanz
sein können. — Viele Gifte, z. B. auch das Phyao-
sti^min, pa.ssiren tot ihrer definitiven Vernichtung
Walirseheinlieh min !• r iriftige Zwisebenstufen. so riass

als besondere Gruppe weder a noch b Berechtigung

habtti. Sie bildet iIm den Uebeifug sa 9 und der

folgonden (Siuppe.

4. Tomgene Snbatansen. Sie sind nngiftig. Aus
ihnen spalten aber die thieriselien Zellen unter gewissen

Bedingungen (Steigerung des .'»toffwechsels). (iifte ab,

80 da.s-s die toxische Wirkung proportional «ier Knergie

der Zellthätigkeit zunimmt (z. B. tosigeuc Substanzen,
ans denen die Muskeln bei Lumbago hämoglobinlösende
Gifte abspalten: Gcbarparese; manche r. nii "n des Ro-

tulismus). Die Steigerung der (liftljildung kann clureli

Stingerung der i)hy>iologiscben Reize verursacht »erden

(Bewegung und Kaltereiz bei Lumbago; gesteigerter

Stoffwech.sel robuster Individuen bei der Gebärparesc

und dem Botulismus) oder baairt auf pathologiscben
Reizen (Tuberculose, Rotz).

Wie sich a\is dieser Darj-ti-llung ergiel)t, zeigen die

Gruppen 2 und 4 bei derselben .\ctivil.it der Kurper-

zelle einen ganz entgegengesetzten Eflect je nach dem
Material, welches mit den Zellen in Berührung gebracht

wird, und es sdiien von Tomherein beaditenswerih, zu

«mitteln,
ob nicht der von E. angenommene abnorm ver-

änderte Stoffwechsel dnes rotzigen Thierkörpers

mit der Fälligkeit, ans dem Malleiu fieber-

erregende KSiptr wa bilden, in seiner serstoren-

den Einwirkung nnf Gifte der Gruppe 3 ennittelt

werden kSnne.

Damit allein konnte erst die Basis für weitere

üntcrsuchungen über die Zugehörigkeit des Tuberculins

und Mallei'ns zu den toxigenen Substanzen gewonnen
werden. — K. gieht eiiu' naue Darstellung seiner

Versuche und deren Ergebnisse. In Bezug auf diesen

Theil der Abhandlung muis auf das Original verwiesen

werden.

Zum Schlüsse fasst Eber das Wesentlichste aus

den Ergebnissen der einzelnen Versuche zusammen. Die

Yerandie haben das Wesen der Sebutskraft xotiiger

Individuen gegen das Calabargift nicht endgiltig ent-

schieden ; es bleibt aber auch ein anderer Weg, um die

Betheiliguug des Stolhreohsels an der mdentandskzaft

dss KSipers gegen Phjsostlgmin hocbwabnobeinUeh su

machen. Aus den Versuchen ist zn ersehen:

1. dass rotxkranke Pferde sich von gesunden durch
eine gans wesentliob eibeblieli «höhte Wider«
Standskraft gegen eine Vergiftung mit 1 mg
Physostigm. sulfuric. pro Kilogramm Körper-

gewidit ausseiebnen

;

5. dass die bitensität der Vemftung mit Physo-
stigmin der Ausdehnung der Botspifoeesse umge-
kehrt proportioosl ist:

3 dass diese Wfderstandsfihigkeit sogar so gross

werden kann, dass rotzkranke Individuen (Meer-

schweiuchea) eine Dosis Physostigmin ertragen,

welche lotsfrde unbedingt tiidtet

Ist demnach der besuiider.-. beeinllusste Si.itTwechsel,

die erhöhte Thütigkeit der thieriselien Zelle, sowohl die

Ursache der Vernichtung des Physostigmins als auch
der Bildung der fiebererrcgenden toxigenen Subatansen,
so müssen die Kiebererscheinnngen im dirccten Verhält-

niss zum Umfange der r^itzigen Proresse, im umge-
kehrten Verhältniss zur Physostigmin-Giftwirk\ing stehen.

Je höher der Rotzprocess, desto höher das Mallciniieber,

desto sohiriksher jedoeb der ESnflnas hoher Phjnost^pnin*
dosen.

Ein solches Verhältniss scheint E. aus den Fieber-

curven von lintzeit und l.otli's. tiesonders aber aus
den Gut zeit 'sehen .\ntizen, unbedingt hervorzugehen.

E. gicbt noch eine vergleichende Uebersicht über die

Veisnchsergebniase, um dieselben in gedrängter Kürze
dem Leser nochmals TonufOhren. Nach Eber ist es

nicht zutreffend, dass der nttzige Organismus auf MallcYn

unabhängig von der (irüsse der rotzigen Processc rcagirt,

sondern je mehr die tiewebe durch die Rotzprocesse zu

erhöhter Tliätigkeit gereizt werden (vermehrte Re-
dnetlon?), desto höber ist audi der prrogcne Efliset auf
der einen oder der vergiftende EfTect auf der anderen
Seife. I!. hält es nicht für unmöglich, dass auch ge-

.sunde Pferde durch einen ausnahmsweise gesteigerten

Stoffwechsel fiebererregende Substanzen aus dem Mallein

abspalten, wie man andi Pferden begegnet (besonders
jugendlichen Individuen), welche medicinalc Physostig-

mmdosen ohne besondere Erscheinungen erlragen, wäh-
rend ältere Tlüere dadurch oft schwer vergiftet wndeii.

Dass schon die Anwesenheit des Pigments in der Haut
hohe DüTerenzen unter sonst gleichen Vergiftungsbedin-

gungen erzeugt, haben die Heerschweinchcnversuche
gelehrt. Wir stehen hiei rielleicht an der Eingangs-
pforte zu einer neuott BrkenntotM Aber das Wesen der
Dispo.sition.

Aus den Versuchen von Lignif^res (20) geht her-

vor, dass die Maccration8flUH8igkcIt«n von Iiaf«r

und Hen gnt«r ({aalität den Tod von Kaninchen
und Meerschweinehen herbetflluren, wenn man die-

selben zu S—i com in die Ven«ii der Kaniaeben oder
in die Unterbaut oder Bauebböhle der Meersdiweindien
injicirt. Es finden sich verschiedenartige Microorganis-

men in dem Blute und den Eingeweiden der gestor-

bnen Versuchsthiere, die für sich allein ii^icirt, nur

wenig pathogen wiricen, aber unter gewissen Verhält-

nissen aueh gefUrllche Wirkungen entfklten und den
Tod von Meerschweinchen und Kaninchen herbeiführen.

Unter den vorhandenen Microben trifft man den ßa-

eillos coli am eonstaatesten.

Wirtz (84) berichtet Folgendes über Ulibnuii*

Wd Botblanflmpftingen in den Niederlanden:

Auch im Jahre 1^91 wurden die l'asteur'schen
Millbran di mpfu n ge n nur in der Provinz Liinlmrg

angestellt in 6 Gemeinden, 8 (iehöften, an 123 Bindern,

U Pfierden und S2 Schafen, von 4 Thierärxten. Hin-

sichtlich des Impfverla ifes kann berichtet werden, dass

nach der ersten Impfung bei einer Kuh Fieber eintrat,

Appetitrerltut nnd Schwellung an der Impfstelle. Auch
bei einem Pforde trat Schwelluug an der ImpfetcUe ein.

Beide Thiers waren bald wieder gesund. Dw Mileb der
geimpften Thiere wurde ebne NachtbeU von Mensch
und Vieh getrunken.

Von den ISDO geimpften Thieren. 91 Stück auf

7 Gehöften, sind keine an Milzbrand erkrankt, ausge-

nommen ein Kalb, welches geimpft wurde, als es einen

Tag alt war; 13 Monate naehhcr starb es. Im Rapport

von 1889 kommt ein derartiger Fall vor; geimpft, als

es blus ein pitar Tagi' alt war. starb es C, Mou.it<; ti.'ieli-

her. Der rapportircnde Districtsthierarzt ist der Meinung,

es sei eine wiederholte Impfung für junge Thiere früher

nothwendig, wie für ältere. W. meint, es sei vielleicht

die Quantität des Impfmaterials zu klein genommen.

Unter den nämlichen Bedingungen wurden 1891
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gerade wie 1890 durch die Niederiändische Regierung
noter Aufsicht und Leitung der Districtstbicrärzt«

Schutzimpfvorsuche gegen Roihlauf angestellt

(Bedingungen in Befer. Dr. Wirts, 1890. .s. 63).

Ausser diesen Regtenufsimiiiangen worden auch noch
andere orgenommen. Die Thdlnahme an den Im-
pfungen war weit geringer als 1890. 1S90 wurden
in t'rieslaud und trroningen geimpft Schweine von
47!> Besitzern; 1891 blos 407 von 61 Besitzern. Das
wenige Zutrauen hatte einerseits seinen üruad dann,
dasa man beobaebtet hatte, die Schweine blieben nach
der Inipfuni: i"i Waohsthum zurück.

In l'rie.shiiid ht.irb von den 15.'5 Schweinen 1 nach
der ersten Impfung und 1 spater an Koihhauf: 1 1 Stiick

blieben nach der Impfung mehr oder weniger im Wachs-
tbnm zurück; 15 waren in dieser Hinsicht schlecht bis

sehr schlecht; 3 wurden als werthlos geschlachtet, 1

starb an einer nachkommenden Krankheit und 1 wurde
wegen derselben Ursache geschhTi'hlet.

Von den 150 (1 geschlachtet nach erster Impfung,

1 gestorben, 1 abgeschlachtet wegen Trauma) wurden
7 (4,7 pCt.) verloren, 26 (17ApCt) vcrmindarten ün
Werth, 117 (LS pCt.) blieben ohne Schaden erhalten.

1890 WUrd.'ii auf 213 Stück blos f) Stuck ve rloren

(2''a pCt.). Da in Uennersdeel Rothlauf herrschte,

waren Controlversucbe gat anzulegen. 25 Stück wurden
10 Tage lang theils zusammengesetzt mit Kranlten, in

infidrte Stallungen gebracht, geffittert mit Eüngeweiden
verende ler Thiere, mit Blut kranker Thiere geimpft

u. s. w. Alle diese Probethiere blieben frei

Ton Rothlauf.
Dieses fiesultat der Fütterongsproben stimmt mit

dem Ton 1890; aber 1891 sind mehr naehtemmeade
KranUieiten wahrgenommen ''Emii-icanlitis mit Folgen).

Ausser diesen wurden in Krieshuid geimpft 37 Stück
\>in 4 RLsiizern. Diese Schweine gediehen nachher gut.

Das Alter der geimpften Schweine schwankte von 7 bis

15 Wochen. In Groningen wurden 197 Stück von
13 Besitzern in 5 Gemeinden geimpft ohne schädliche

Folgen nach erster und zweiter Impfung. .Auch nach-

her zeigten sie ki-inen IUti r-ciiied mit an<}eren

Schweinen, was Fresslust. Waclisthum etc. anbetrifft.

120 (04 pCt.} dieser Schweine gehörten einem Be-

sitzer, welcher jedes Jahr impfen lasst und Familien-

zucht anwendete. Alle stammten also von EHtern,

welclie auch geimpft waren.

Die Cuutrolproben kunuteu nicht so ausgebreitet

vorgenommen werden, als die Meinung war. Hau stellte

die geimpften Tliiere in inficirte Stallungen, zu kranken
Tbieren, fütterte krankes Fleiseh u. s. w. Von den
25 Probeschweinen starben S an Bothlavd^ 1 an aoutar
Endocnrditis.

Von Porticularen wurden geimpft 20 Stück bei

4 Besitzern in 2 Gemeinden ohne naobtheiligen Erfolg.

Ton der schütsenden Wirkung ist nidita bekannt wegen
des Nichtherrschcns der Krankheit.

Alle Impfungen von 1891 zusammen geben nach-

folgendes Resultat: Anzahl 404; 7 (1,7 pCt.) gingen

ganz verloren, 26 (6,4 pCt) nahmen ab im Werth, 371

C91,8 pOt) blieben ebne Sdiaden.
1892 wurden wie 1R91 die Pastcur'schen Milz*

brandimpfangen bloss vorgenoinmi-n in «h-r Provinz

Limburg, n. 1. bei I2.'j Stück Rindern. S Pfi rdcn und
8 Schafen, in 7 Gemeinden, voa 7 Besitzern, durch
4 Thierärzte. Alle Thiwe ertragen die Impfung ohne
Nachtheil.

Aus der Statistik geht hervor, dass in den Ge-
meinden, in denen niilit geimpft wurde, die Zahl der

Fälle zunahm, in den anderen dagegen die Zahl der
Mil/brandfätle merkbar kleiner wurde, und es darfwoU
die Ursache in der Schutzimpfung gesucht werden.

1899 wurde von Regierungswegeu gegen Roth«
Ulf der Schweine geimpft in Fricsland und Nord-
Holland, unter Aufsicht und Leitung der Districtsthier-

inte.

In FHesland wnrden geimpft 496 Sehweine von
118 Besitzern in einer Gemeinde. Ausserdem wnrd- a

noch 24 von I'articularen geimpft; ebenso 9 StücJt iu

Süd-Uolland, zus.immen 88 gegen 57 im Jahre 1891.
In Nord-Holland wnrden geünpft 87 Stück wob

8 Besitzern in 5 Gemeinden. Das Alter der SÄweiae
schwankte in Frieshnnd zwischen 7—15 WooImO, Ib
Xitrd-liüllaud zwischen 7— 11 Wtichen.

Das Resultat in Friesland war: 11 Stück (2,2 pCt)
ingen verloren, 83 Stück (6,6 pCL) minderten im Wertii,
'9 Stfiek (91,8 pCi) blieben ohne Sebadea.

In Nord-Holland hatte die Impfung keine ühleu
Folgen. Ein Schwein blifh rilek^^^ngig und starb
38 Tage nach der zweiten Impfung, ab'T hoelist wahr-
scheinlich infolge der Impfung; 3 Stück aus einem
Stall von .'> blieben weniger werth. Die geimpften
Schweine blieben frei von Rothlauf (ausgenommen die
den Tontrolversuchen ausgesetzten). 26 StQck wurden
durch Stalhing, l'iitterung etc. der .\nsteckung ansge»
setzt, 5 Stück erkrankten schwer an Rothlauf.

Die in Friesland, Nord-Holland und Süd-Holland
vorgenommenen Impfungen ergaben folgendes Resultat:

Geimpft 616 Stfiek; 11 gineen verloren (1,8 pCt), 86
minderten im Werth (5,8 pCt.), 569 bUeboi Ohne Sdiaden
(92,4 pCt.).

Hinsichtlich der Thierseuchen (28) waren die

Vereinigten Staaten Nordamerikas seit Mira 189i frei

von Lungensenche, deren Tügnng seit 1886 einen Auf-

wand von 1 509 200 Dollars erfordert hatte. Es wurdea

krank befunden 6499 Thiere von 15 514 der Ansteckung

aosgesetaten. Zur lUgnif ui Tcrklinf iea

Texasflebers wurden besondere streny;^ Miassregeln

für den Transport und Handel mit Rindvieh erlassen.

fi. Statistisches über das Vorkommen
von Thiersenchen.

Literatur. Die Angaben atnd nachstehenden
Quellen entnommen:

Dentsohes Reich. Jahresbericht über die Ver-

breitung von Thierseuchen im Deutschen Reiche. Bear-
beitet im Kaiserlichen Gesundheitsamte. Achter Jahr-

gang, das Jahr 1893. Berlin.

Belgien. Bulletin mensuel des maladies couta-

gieuses des animaux domestiques.

Bulgarien. Tableauz des maladies ^pizootiques

eonstat^ en Bulgarie (wöehentlieh oder halbmMuttlfeh).

Dänemark. Smltsonun« Husdjrq'gdomme (mo-
natlich).

Frankreich. Bulletins sanitairei du ministe
de l'agrieulture, service des ^piiootiea (monatlich).

Grossbritannien. Annual Report of ttoDiree-
tor of the Veterinary Departement for the year 1893.

Italien. Bollctino settimanale delle Malatie cou-

tagiose epizootiche del regno d'Italia.

Norwegen. Beretninjg; om Vetexinaenraesenet i

Noige Ibr Aaret 1899. Kristiania.

Niederlande. Verslag van de Bevindingen en

Handelingen van het veeartsenij kundig Stiiatstoezicli".

in het Jaar 1892. Te's (iravenhage.

Rumänien. BuUeün sur l'^tat sanitaire des ani-

maux domestiques en Bonmanie Oudbmonatlieb).
Russland. Verlustlisten über die gefallenen und

Setodteten Thiere. Aufgestellt vom Kaiserlich russischen

[edicinaidcpartetneiit dcb Innern (monatlich).

Schweiz. Bulletin über die ansteckenden Ivrauk-

heitcu der Hausthiere. Beilage zu No. 24.

Serbien. Siebentägige Berichte über den Staad
der Gesundheit der Hausthiere.

Tiirk' i. Bulletin der Kaiserlichen .\dminislratioii

Sanitaire in Konstautiuopel. VeröffentL des Kaiserl.

Gesnndheitiamtes in Berlui.
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Rinderpest. Bnss 1 a n d 1 893. I m c u t' >. p Ii i s c h v n

Kubsliiud siod in den linzelneii Vierteljahren Ötück
Vieh gefallen odc-t geiodt^i: 23 4(;3, 26 789, 68609,
25 466, SQMWiniea m S27. Weitaas am stirinten war
-wieder betroffen der nordliehe Kaukasus, besonders
StawTopol, demnächst Südrussland, und hier das Gebiet
der Dou scheu Kosaken. Für Trauskaukasien und
die asiatischen Gebiete sind Zahlenangaben nicht

vorbanden. Die Seuche berrsohte von Januar bis Män
im Gebiete Dagestan, im Januar in Tiflis, Jenisseisk,

Akmolynsk; Februar in Turgci: Januar und Februar in

Irkutsk; Miin^ in .lelisawetpol; April bis Juni desgleichen,

sowie in Datctstan: April und Mai in Irkutsk: Juni im
Kreise Sakatal; Juli bis December in Tiflis } Juli bis

October in Dagestan ; Juli bis September in Baku und
Jflisawetpol : August bis Dfi'omltrr in Ku!;\is: O'-'.iber

und November in Eriwan: Juli nwl Augu.si in >.s.'ini-

lütschinsk : Deceniber in Jelisawt.-tpid.

Türkei 1Ö94. L)ie .Seuche ist aufgetreten zufolge

Naebriobtea aus I)ama.skus vom 31. Januar in Horns;

aus Smyma vom 21. Juni in den Districten Oedemisch,
Thyra und Baindir: vom 9. Juli in der Gegend von
Dikili; aus Tripolis (Syricu) vr.ni 14. Mai in den Ort-

schaften Baier und Budzuk '.Sandjak Lattakieh); aus
Konstantinopel vom 19. Juni in der Umgegend dieser

Stadt; aus Bagdad vom 6. Augast in Bagdadieh and
Httsseyeb (Mesopotamien); ans Konstantinopel vom
14. August in ilur .Meierei von Floria; aus .Smyma
vum 10. November in mehreren Ort«n des Viltyets

ATdiB.

MHitamd. Dentsehes Reieh 1898. Erkrankt
3784 Thiere. und zwar 142 Tfcrdc. .3010 Stück Rind-
vieh, 591 Schale, 14 Ziegen, 27 Schweine; sämmtliche
Thicrc sind gefallen oder cotiidtet, mit Ausnahme von

8 Pferden, 1? Stück Kindvieh, 2 Schafen und drei

Sdiweinen. Di« Tertmrte betrugen somit 98,5 pCt. Be*
troffen wurden 20 ."^taatcn, 75 Ri gienmgs- » tc. Bezirke,

54G Kreise, 2118 Uenieindcu, 2.jC4 (ichöfte. Hohe Kr-

krankungsziffem wiesen nai'h die Rcgii-ninj^s- i-tr. Be-

zirke Posen (340), Breslau (235), Magdeburg ;:231},

Frankfurt (160); von Kreisen etc. waren am stärksten

betroffen Fraustadt (101), Saargemünd (100), Wolmir-
stedt (72), Frankenstein (70). In 2C,ß pCt. aller he-

tnifTeiien Kreise und in H2,l pt't. aller betroffenen <ie-

büfte ist nur je 1 Erkrankungsfall vorgekommen. In

den einaelnen Berichtsvierteljahren wurden Milzbrand-

ISUe angezeigt: 729, 869, 1288, 655. Von je 10000
flberhaupt vorhandenen Thieren erkrankten 0,87 Pferde,

1,71 Stück Rindvieh, 0,43 Schafe. 0,05 Ziegen,

0,02 Schweine. Entschädigt wurdi n auf (inind landea-

gcsetzlicher Bestimmungen in Preus>eu 48 Pferde und
992 Stück Rindvieh nüt 216844.82 Hk^ in Bafem
7 Vtwi9 und «88 StOek Rindvieh mit 109804 Mk., in

Sachsen 2.52 Stück Rindvieh mit fiO 725.33 Mk., in

"Württemberg 10 Pferde und 322 Stück Kindvieh mit

67 713,60 Mk.. in B.iden 117 Stück Rindvieh mit

27 181,60 Mk., in Sachsen-Weimar 94 Stück Rindvieh
mH 21 BS8,eO Mk., in Rettss S. L. 6 Stfick Rindvieh
mit 1324 Mk., in Rcuss j. L. 10 S'lüek Rindvi. h mit
2209,34 Mk.. in Elsa.ss -Lothringen 34 i'ferde und
171 .^tiick Rindvieh mit 44 .'itlH.Ol Mk. ;ln Baytm,
Württemberg und Elsass- Lothringen sind die entschä-

digten RauschbrandfHlle mit inbegriffen.)

Belgien 1803. Erknnkt 408 Thiere, die meisten
in Westflandern, Lütticb, Ostilandern.

Bulgarien I898w BetNüsn 14 Ortschaften in
lü Districten.

Dänemark 1898. Verseucht 104 Bestände, die

meisten auf Seeland mit Möen, Samsö und Seiro (36).

Frankreich 1893. Der Milzbrand ist in sämmt-
Uehcn Rrjjionen aufgetreten, am stärksun in der süd-

westlichen und nördlichen. In den einzelnen Monaten
würden Ställe als verseucht gemeldet: 40, 27, 35, 34,

86, 49, 54, 42, 66, 61, 84, 67. In Algier waren im

Mai 1, im Juni 2, Aagust 1 und Ootober 1 Stall ver-

seucht.

Grossbritannien isy;{. Es erkrankten 1300Thiere

bei 574 neuen Seudienausbrüchcn. Die meisten Fälle

unter dem Rindvieh sind in England (609) und hier in

der Grafschaft Somerset vorgekommen.
Italien 1S93. Betroffen wurden in 12 Regionen

477 und eine weitere unbestimmte Zahl von Gemeinden,
die meisten in Piemont,

Niederlande 1899. Erkrankt 189 Stuck Rind-
vieh, 7 Schafe. 2 I'fen]'-, 1 Ziege, 1 Schwein, zusammen
200 Thiere in sininunrhen l'rovinzen, ausgenianmen
Seeland.

Norwegen 1892. Erkrankt sind 257 Rinder,

44 Pferde, 46 SefaafiB. SS Sehweine, 2 Hunde und eine

Ziege, zusammen 373 Thiere.

Kumänien 1893. 32 Fälle, die meisten in Putua
(11), Neamtu (H).

Russland 1893. 22308 Fälle, davon in (Jross-

ruasland 73.')5, (Jstrussland 6527, Nordrusaland 8404.

Schweiz 1803. (iefallen und getddtet sind

864 Thiere, davon in den Kantonen Bern 147, Zürich

48, Solothum 37.

Serbien lb93. 213 Fälle, die meisten im Donau-
knis (74) nnd in Knuehewali

Rnnwblnmi« Deutsches Reieh 1898. Rausch-
brandfille kamen zur Anzeige in Preussen, Bayern,
Sachsen, \\ ürltemberg, Baden, Hessen, Sachsen-Weimar
und Elsass- Lothringen, und zvar in 36 Rcgierungs- etc.

Besirken, 128 Kre&en, 491 Gememden, 682 Gehöften.

Erkrankt sind 3 Pferde und 798 StBek Rindvieh, und
mit Ausnahme vun 1 Stück Rindvieh sämmtlich g' trtdtet

oder gefallen. In Preus.sen kamen die meisten Fälle

in den Regierungsbezirken Düsseldorf (98), Schleswig

(82) und Aachen (80) aar Anzeige, von den Kreisen in

Bees (42) tud Bupen (809; in Bayern in Schwaben
(139), Unterh-anken (12.5), Mittolfranken (96), von den
Bezirken in Sünthi>fen (106), I'fTenheim (52). In Würt-
temberg und Baden hat die Seuche erheblich abge-

nommen, am stärksten war sie wieder im Jagstkreis

(49) und im Landescommissariatsbesürk Mannheim (48)
verbreitet. An Entschädigungen wurden gez.ahlt im
Königreich Sachsen für 3 Stück Kindvich 681.60 Mk.,

in Raden lur W. Stück i;i:idvieh '.721,60 Mk. iHe/,iig-

lich Bayerns, Wiirttcmbcrgs und Elsasi-Lothriiigen^ s.

unter Milzbrand.)

Belgien 1893. 193 FäUe, die meisten in West-
flandern (113) und Lüttich (45).

Frankreich 1893. Die Seuche 1ral in 52 De-
partements sämriitlicber Regionen auf, diu meisten Ställe

wareti in Seine-Inferieore veneuöbt; in Algier 94 StUle
in 3 Departements.

Italien 1898. Die meisten vemachten Orte in

den Provinzen Emilta (9^, Yeoetian (1^, Maricen und
Umbrien (10).

Niederlande 1892. Die Seuche ist in Nord-
brabant, Gelderland (westL Theil) und Utrecht, Süd-
holland, Nordholland, Friesland, Groningen und Drenthe
aufgetreten.

Norwegen 1892. 29 Fälle bei Rindern in sechs

Aemtern.

Schweiz 1893. 533 Thiere in 17 Cantonen ge-

fallen oder getödtet, wovon in Bern 808, Freiburg 110,

Waadt 78 und Glama 70.

ToUwuih. Deutsches Reich 1398. Erkrankt
und gefallen oder getiidtct 466 Thicrc, und zwar 410
Hunde, 3 Katzen, 3 Pferde, 89 Rinder, 7 Schafe, 4
Schweine. Die Seuche herrschte hauptsächlich in den
Grenzbezirken gegen Russland und Oesterreich, ferner

im Oberelsass, zusammen in 29 Regicrungs- etc. Be-

zirken und 127 Kreisen etc. Die meisten Krkrankungs-
fälle kamen vor in den Regicrungs- etc. Bezirken üuni-

binnen (89), Posen (62), Königslmg (56), Zwickau (45),
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in den Kreisen Plauen (27), Scbrimm (2'». Nach d.r
Zahl der wulhkranken liuade erreichte die Seuche ihren

hoehaten Staad io Ostorenscn, Posen, Schlesien und
Westpreussen Im i. ^ßairteljahr, in Sachsen im 4.,

in Klsass-Ijothrin^CD im 1., in Sai^h>fii-.\ l''iiburi;

im 3., in Bayern im 2. und 4. Vierteljahr. Aul jioli-

zfilichc Anordnung ^» trHit, t wurden 1S83 ansteckungs-
Terdächtige und 213 herrenlose vutbTerdöclitige Hunde.

Belgien 1898. 65 FUle bei 60 Banden, 1 Katxe,
3 Rindern, 1 Schwein; die meisten im Hennegatt (SS)
und in Ustllanderu (16).

Bulgarien 1898. Betroffen SO Ortsebaften in 8
Districten.

Fraakreieh 1898. Erlmuiltt 1077 Hönde nnd
55 andere Thier«'. Die Seuche hat erhelilich abtieiiom-

nicn, hauptsächlich auch im Departement der Seine. In
Algier worden 185 Hunde und 7 andere Tbieve be-
fallen.

Grossbritannien 1898. Erimuikt sind in 18
Grafschaften 98 Hunde und 1 Pferd, die meisten Tllien
in der Grafschaft l.anark (33).

Niederlande 1S;)2. Krkrankt 14 Hunde in 12
Gemeinden, als verdachtig gctödtet 76 Hunde und 13
Katzen.

Rumänien 1893. 78 Fälle, worunter 24 Hunde,
18 Pferde, 88 Rinder und 4 Schweine.

Schweis 1898. 7 FäU» in dm Cantonen Bein
und Genf.

Serbien 1898. 8 FUle in den Kreieen TobUt»
und WaUewov

RotE (Wurm) der Pferde. Deutsches Reich
1893. Erkrankt 564 Tferde in 14 Staaten, 47 lUpie-

rungs- etc. Bezirken, 152 Kreisen > tc, gefallen 32
PfeHe, getödtet 743, daron auf polizeiliche Anordnung
718, auf Vennlassung der Besitzer 80. In den 211
neu betroffenen Gehöften betrug die Stiiekzabl der

Pferde 1730. In den einzelnen Berichtsvierteljahren

sind 151, 1*;8, 148, t»? Krkrankungsfälle gemeldet.

Hohe Ziffern wiesen nach die Regierungs- etc. Beasiike

Posen (88), Oombinnen und Marienwerder (51). Breslau
(46). von den KrcLsen Rairnit (27), Thoni und Obornik
(je 23). Von den poli/.cilieli ^etödteteii Pferden kommen
in Prenssen auf grii>sere Giit'-r .'»0,07 pCl. auf kleinere

Laadwirtbschaften 21,23 pCt., auf Fubrwerksbethcbe
84,28 pCt An Entschädigungen für 865 polizeilieb ge-
t. dtete Pferde sind im Reiche 809585,68 Mark beublt
worden.

liel^'ien 1893. 107 Erkrankungs fälle, die mei.sten

in Hennegau (37), Braband nnd Üstllandem (je 16).

Bulgarien 1898. 81 Ortsebaften in 9 Dtstrieten

betroffen.

Prankreich 1898. In den einzelnen Monaten
wen St.ällc verseucht: 45, C,-2. fi,'). 57. 84, 76. 48, 44.

44, 58, 57, 4y. (ietodtet wurden in Frankreich und
Algier zusammen 919 Pferde.

Grossbritannien 1893. 2183 Fälle von Rots
und Wurm, daton in England 2058 und allein in

London 1619.

Italien 2893. Betroffen waren 131 Gemeinden,
davon 22 in der Lombardei, 81 in den sadL Pfovinxen
am MittelUndischen Meer.

Niederlande 1898. 80 FUl« m 18 Gomoindoi
von 5 Provinzen, die meisten in Friesland (18).

Norwegen 18y3. Frei.

Rumänien. 151 ErkrankongsfUle, die meisten in

Dorohoiu (90).

Sobwois 1888. 89 TUere in 8 Cantonen gehllen
oder getödtet, bierron 9 in Zürich.

Serbien 1898. 85 Fälle, davon 34 im Kreise

Rudnik, 1 in Bdgnd.

Mnl- ud liiHMiTOie. Dentsebes Reich
1898. IN« Sooebe barrsohte d«a gans« Jshr bindnreh,

nahm jedoch schon im 1. Vierteljahre schnell und bis

zum Jahresende ununterbmchen ab. Sie betiel nach
und nach fast alle Tbeile des Reiches und ungefähr
" ,0 sämmtlichcr Kreise. Verschont blieben der Re-

gierungsbezirk Aurieh. das Herzogthum Oldenburg, fer-

ner Sehaumburg-Lippc und Lübeck. Während bei Be-

ginn des Bericbtaiialures 6084 OehSfte in 2495 Gemein-
den betroffen vareo, «nriesen aidi am Schlüsse des»

selben nur 268 Gehöfte in 188 Gemeuden verseudit
P. Iii rhiinpt betrufTen wurden 24 Staaten, 80 Regie-

ruüg.s- etc. Bezirke. 842 Kreise, 7981 Gemeinden und
81441 Gehüftc. Die Gesammtzahl der Thicre in den
neu Tcrseuchten 15417 Gdiöfteh betrug 204832 Stück
RindTieh, 818484 Sdiafs, 1908 Ziegen, 75106Seh«ttiM,
zusammen 500848 Thino gegen 4168589 im Jahre
18^2.

Belgien 1893. Die Seuche hat erheblich abge-

nommen, sie herrschte in 849 Gemeinden und erreichte

ihren HSbepnnIct im Januar (114 Gmneinden).
Bulgarien 1898. BebroSm wann 884 OriMhaften

in 18 Districtcn.

Danemark 1888. Yeitenebt varen in 7 Distriotea

272 Bestände.

Frankreich 1898. In den einseinen Monaten
waren Departements und Gemeinden verseucht: 80 und
694, 37 und 682, 48 und 596, 38 und 305, 36 und 245,
33 und 197, ;!1 und 170, 24 und 87, 19 und 5S, 16

und i'iS, 19 und 126, 3G und 28.x Am stärksten be-

troffen war die nord liehe und nordöstliche Region. — In

Algier herrschte die Seuche am stärksten im Mai
und Juli.

Gro.s.sbritannicn 189.'!. Die Seuche hat je in 1

(iehi'ft in London und in der Grafschaft Su^sex Kastem
Division gehocTseht. Erkrankt sind 6 besv. 84 Stack
Rindvieh.

Italien 1898. Die Seuche war rinuilieh stivker

verbreitet als im Vorjahr, am Schlüsse des Jabrss

herrschte sie noch in 51 (icmeinden der Lombardei,
ferner in einigen von Piemont^ dar Bmilia und von
Toskana.

Niederlande 1898. Die Seuehe wurde evmiUott
bei 31044 Rindern in 1931 Beständen von 250 Go-

meinden, in 10 Provinzen: bei 1,')99 Schafen in 47 Ge-

meinden von 8 Provinzen; bei 1228 Schweinen in 57

(fcmeinden von 6 Provinzen und bei 2 Ziegen einer

Gemeinde. Am stSiksten betroffen war Südbolland.

Rumänien 1893. Betroffen waren 27 Districte,

erkrankt 171 878 Thierc: am stärksten verseucht war

TuU>wa (22257) und Tei-ieiu (21974;.

Schweiz 1893. Krk rankt und der Ansteckung

verdächtig waren 24374 Thiere, und zwar 16613 Stück

Grossvieh und 6494 Stück Kleinvieh. Geschlachtet und
verendet sind 776 Stück Grossvieh und 491 Stflek

Kl' invieh. Verseucht waren alle Cantone bis auf Un-

terwalden o. d. W., L'nterwalden n. d. W. und Glarus.

Serbien 1893. Gemeldet wurden 118 lUle, die

meisten in Podrina (88).

Lnngensencbe. Deutsches Bei oh 1898. Er-

krankt 686 Stück Rindvieh in 4 Staaten, 7 Regioungs-
etc. Bezirken, 17 Kreisen. Gefallen sind 8, auf polisei-

liebe Anordnung getikltet SU, auf Veranlassung des

Besitxers 898. In den neu verseuchten 88 Q«tt8lleo

betrug der Gcsammtbe.stand 2r)90 Stück Rindvieh,

lu den einzelnen Vierteljahren sind 221, 189. 164.

112 Erkrankungsfälle gemeldet. Hohe Ziffern wiesen

naeb die Begienings- etc. Bezirke Magdebuig (555).

Anhalt (96), die l&eise Wolmhrstedt (165), Wans-
leben (164). Da,s verseuchte Gebiet im rnitt!' i>

'

Deutschland umfa.sstc 12 zusamrueiihängunde Kniso iui

Regierunj;slH','.irk Magdeburg, in Braunschweig und An-

halt. In diesem Gebiete kamen 658 = 95,9 pCt. aller

gemddeten ErknnkangBfälle tot. Es waren daselbst

So GeneiadeD, 97 GohSitt ranenebt und sind llti
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Thicre gctödli^l worden <m\(t p fallcn. Für 877 .Stück

Rindvieh wurden 123ö:W,82 Mk. Ki>ts('hjidi>?iing gezahlt.

Belgien 1893. '2'h Krkr.iiikun^sf illi-, davon 87
in Ostflandem, 58 in Limburg, 42 in Hraljant.

Frankreich 1893. Es wurden SOO Stück Rind-
vieh gcschlaebtet, d«voo allein in der oördlioheo
Region 768.

< i ro s s br i t a ni) i (' n IS'.i;!. (ietTidtet wurden 30
erkrankte, 1157 der Ansteckung verdiichtigc, 8G der

Senehe Terdacbtigc Thiere in S Grsftcbaften in England
und 1 in Schottland.

Setaveis 1898. Frei.

Schafböcken. Deutsches Reich 18i)3. Frei.

Bulgarien 189B. Teneueht waren 285 Ort-

achaften.

Frankreich 1898. Die Zahl der veneuehten
Heelden in den einzrlnm Monaten b<'inig: 11. IH. 1.^.

0» 14. 12. 8. 19, 10, 20, 14. In .Algier im August
8 Hei rden v< rseucht.

Kumiinien 1893. Ks kamen 61)481 £rkrankuDgs-
fiUlc xur Meldung, die meisten im Dietrict Sarat(118!»l),

Botosani (7939), Arpesu (IhAC).

Serbien 1893. 184G Krkrankungsrälle in 13

Kreisen.

KnkpMkoi. Norwegen 1899. 274 Binder er-

krankt.

inegenpoeken. Norwegen 1892. Erkrankt 5
Ziegen.

HaadcfMiMi. Norwegen 1899. Erkrankt 2
Uuadu.

Bllsek«u«wchlag. Deutsches Reich 1898.
Erkrankt Pfr-rd^ und .V.'S)9 .^tiirk Hindvioli in 19

Staaten, 70 Hegicruiit;s- eto. Hezirkcii. Kreisen etc.,

993 Gcraciuden und .UM.' Gehüiten. Hohe Erkrankuug«,-

ziffem wiesen nach die Regierung»- etc. Bezirke
Sehwahen (512), Sachsen-Weimar (448), Erfttrt (485),

Wiesbaden (285). Koblenz ;'227;, und von i\cu Krehm
•tc. Oberdorf (416), Wei^iseuscc (413), Eisenach (261).

PIlBrderlade. Dentsehes Seich 1898. Er-

krankt Uli} Pferd'" in 9 Staattti, II Rogieruiigs- etc.

Bezirken, 150 Kreisen etc.. 275 liemeinden und ;^14

G«h3iten. Die höchsten Ziffern fallen auf die !{--

gierungs- etc. Bezirke Gumbinnen (ISl). Kiini^-Lern '.»";.

Niederlande 1892. 92 Fülle in 13 (icmcindcn

von 6 Provinzen.

Nor Wir. 'II H92. 14 Fälle.

Klnderritnde, Norwegen 1892. KW Fülle.

Schafräude. Deutsches Reich ls9;i. Die

Stückzalil der Schafe in den von der Seuche neu be-

troffenen Gehöften betrug 65047 in 19 Staaten, 48 Re-
gienings- etc. Bezirken, 186 Kreisen etc., 489 Ge-
meinden, 1880 Gehöften bczw. Ilcerden. Hie grösslen

Bestünde an Schafen wurden betroiTen in den Ko-

gierungs- etc. Bezirken Kassel (90S8). Hildesheim (7986),

raunscbweig (4927), Minden (3549), Oberhessen (9955).

Von je 10000 Stück der im Reiche voriiandenen Schafe
kommen auf die neu verseucht- ri tlf l.i fte 47,fi9. Fast

ausschliesslich sind die (iebiele westlich der Elbe und
Sflddeiiischland hetrolTen.

Belgien 1898. 8 Erkrankongsfälle in der Pro-

vins Luxemburg.
Bulgarien 1893. 47 Ortschaften in 16 Distrikten.

Frankreich 1893. In den einzelnen Monaten
waren Heerden verseucht: 15 und einige, 4, 7 und
einige, 6 und einige, 4, 6 und einige, 3, 1 und einige,

0, 8, 2, 18, die meisten in der nordöstlichen Region. —
In Algier sind im Januar, Februar, Mürz, Hai, August
und December Scuchefiille vorgekommen.

(iri>3 3britannieii IStty. Erkrankt 4539.*) Schafe

bei 26U8 neuen Aufbrüchen in öO Grafschaften. Die

meist. ti Fiille kamen in Norfolk (8892), Islu of Wight
(2990) und Monmoutli (2788) vor.

Italien 189;?. ItJ Orte in 4 Hegionen.

Niederlande 1892. In 38 (iemeinden von 8

Provinzen bei 921 Tbieren in 7G Beständen.
Norwegen 1892. 117 Falle, wovon 68 in

Kristfansamt.

Rumänien 1873. 1201 Erltrankun^^srälle, wovon
55f) im Distrikt Suo awa (darunter auch Pferde und
Rinder).

Schweiz 1893. Erkrankt und der Ansteckung
verdSohtig 687 Thiere, davon in den Cantonen Waadt
494, Bern 107, Tessin 8fi.

Serbien 1893. im District TopUtza 15 Schafe

erkrankt

S^nrebiirafhlur. Dentsehes Beieb 1898.
Im Gr^sslier/o<.'thiim Baden sind 4960 Erkrankungs-
falle in 379 tiemriiiden gemeldet, «ieneseii .sind 795,
geschlaehtel 2;t31, umgrstanden 1234 Thiere. Der
Sehaden ist auf 1094.50 M. geschätzt. In Deutschland
hat .sich nach amtlicher Meldung der Rothlauf in

Mecklenburg-Schwerin und Saehscn-Koburg-Gotha in

der Form von „Backsleinblattern" gezeigt. W- iterc

Statist. MitUuil'.uigen sind nicht vorhanden.
Hi lgien 18i>;5. Erkrankt 1:»S3 Thiere in 9 Pro-

vinzen, 'iie meisten in Lütt ich {.'>4Gj.

Bulgarien 1898. Im Distiicte Im 1 und
Widdin 2 Orte verseucht.

Dänemark 189:5. i Mil/.brandartige I{..sr). 4,')4

Fälle, die meisten in Seeland mit .Miien, Sams - und
Sein} (77).

Frankreich 1893. In den einzelnen Monaten
waren 38. 80, 84, 24, fll, 58, 78. 123, 42, 83, 46, 88
Stüüf ver-ruclit.

Italii'u 1893. 76 (iemeinden in 8 Regionen
verseucht, die meisten in der Emilie (82), Harken und
Umbrien (16).

Norwegen 1892. (Horbus ruber). Erkrankt 808
Thitp-, die meisten in den .\etntern .Tarlsb'-rg \ind

l.aurvik (54), Nord-Drontheim (,52). — Knötchen-
r 0 1 h 1 a u f (Knuderose); 166 Schweine, wovon 7 getodtet,

8 gefallen.

Niederlande 1892. Betroffen 162 Gemeinden,
rrkrankt 1009 Thiere, gefallen 347, geschlachtet 510.
Die meisten Thiere erkrankten in Seeland (507).

>i-]\v l7. IS'.t.'l. (R..thlauf und Schweincseuclie.)

Gefallen uml getudtet 1271 Thiere, davon 332 in Bern,
210 in Zürich.

Serbien 1898. Erkrankt 28 Schweine in 2 Kreisen.

Schweineseuche etc. Frankreich 1893. (Än-
.steckende Luiigi ii-Darnn iitzünduiii; In den einzelnen

Monaten waren >i.i\h- verseucht: 24 (und 1 Geniriadej,

16, 37, 27, 41, 11, 15, 19, 43, 24, 23, 41 und einige

Bestände.

Grossbritannien 1893. (Seliweinefieber). Als

erkrankt und der Ansteckung verdächtig geschlachtet

wurden IS409 Sehweme, davon in England 14479,
Wales 282. Schottland «41. Am stärksten li.Tr-ehr-

die Seuche in den (irafsehaiten Wills, Lanexster und
York. W. R.

Niederlande 1892. (Bösartige Brustaeurhe.) Die

Seuche herrschte in 8 Gemeinden bei 99 Tbieren, wo-
von 19 in Seeland.

Norwegen 1892. (Schweinepest) 46 Fälle, wo-
von 80 tödtlich, in den Aemtem Akershus und Hede-
marken.

Schweiz. (Vgl. Schwcincrothlauf.)

BSsartige Klanenseuche der Scliafe. Nieder-
lande 1892. Erkrankt 393 Thiere in 28 Gemeinden
Von 5 Provinzen, die meisten in NordbeUand (185) und
Seeland (140).
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Ad. Loir (Die S.^virhen der Haustliicrc in Austra-

lien. Küvue veter. p. l'JO.) bespricht die Seuchen der
Haaethiere in Atutrallen. Kotz und Ilundcwutb
fehlen bis jetzt. Der Milzbrand ist seit dem Jahre
1S47 lukannt und heis.st Cumbcrland-Krankhi:it. An-
geblich erliegen diesem Leiden jährlich 3ÜÜÜ Schafe,

in Wirklichkeit dürften es deren wohl 4000000 sein.

Die Sobatsiinplung ist mit befriedigendem Kesnltete
bei mehr als 400000 Schafen durchgefOhrt worden.

D.1S Vorkommen des R a iis chbran des ist mit

Sicherheit seit April 1891 festgestellt. Die Srhut/impfung
mittelst Vaccin von Artoing wurde bei 280 Rindern ge-

macht. Die Lnngensenche desttindes trat im Jahre
1858 auf; sie winde dnrch Yennittlong einer knoken
Kuh aus England importirt. Dieses Thier war vor dem
Aukauff krank g. wtsen, doch schien die eingeleitete

Behandlung das Uebel beseitigt zu haben. Die Krank-
heit dehnte sich in Australien rasch aus, denn schon
im Jahre 1861 irurden zur Vorbanung in Neir-Wales
6—7000 Stück Vieh getr.dtet. Dieses Vorgehen blieb

jedoch ohne Kinlluss auf die .Au-slireituug, sodxss gegen-

wärtig der ganze ContiiiLMit verseucht ist.

in der letzten Zeit ist die Wtllem'sche Schutz-

impfling in Auftiahme gekommen. Seit 4 Jahren steht

im bacteriologisehen Institute stets ein subcutan
geimpftes Kalb, damit dem Verlangen der Viohbesitzer

nach Impfstofl sofort Liifsprochen werden könne. Die

ersten Fülle von Schafriiude kamen im Februar 18G2
in inotoria zur Diagnose. J>ie gesammte Heerde,

welche aus 8780 Thieren bestand, wurde getötet und
verbrannt Seit 1866 glaubt man das Leiden durch
Baden der Thii-ru in T.il'aektiüiti-rinAis mit einem
Zusätze von Schwefelhlumen beseitigt zu haben.

Der Import der Tbierc aus dem Auslande wird

aoTa MTfialtüite bewacht. Von jeder beabsichtigten

Einfuhr ist oer Gouverneur zu benachrichtigen. Nur
Rinder und Schafe, welche aus Kngland und Irland

stammen oder dort einen Aufenthalt von wenigstens

S Wochen durchgemacht haben, dürfen eingeführt

werden. Schweine dürfen nur «na Englaad und Iriand
importirt werden. Nur Segen und Hfrsehe kSnnaa ans
einer beliebigen Gegend herkommen, aber zu dar Ein-
fuhr dieser Tbiere sind nur die Zoologischen GSrten
berechtigt. Beim Viehinspeetor iat die Ankunft der

Thiere wenigstens 28 Tage som Toirana an melden.
Bei der ESnschiifung ist eine von dem Besitzer auszu-
btcllende Gesundheitsbescheinigung und ein OMOnd-
heitszeugniss von einem Thierarzte mitzugeben.

Im Einschiffungshafen werden die Thiere noch ein-

mal von einem Thierante untersucht und wälirend der
Ueberfahrt, die 4 Woehen dauert, sind tSgliehe Berichte
über den n.:'^',iri>lheitszu.stand abzufassen und dem Ca-
pitiin einzuhändigen. Hiiute \inil andere Theile von
Thieren, welche wälirend diT l'eberfahrt mit Tod ab-

gingen, dürfen nicht ausgeschifft werden. Nach der
Ankunft bezeugt der Gapiun, dass die Thiere w&hrend
der Uebcrfahrt gesund waren; dann folgt eine Unter-

suchung durch einen Viehinspeetor und einen Thicrarzt.

Werden bei 'iiescr Musterung Thiere krank liefunden,

so sind dieselben sofort zu vernichten. Von den ge-

sunden können nur Pferde ohne Weiteres ausgeschifft

werden. Die andern Thiere werden mit einem Schiff

in eine Beobachtungsstation übergeführt, in welcher sie

unter fachmännischer Aufsieht uiid auf Kosten des Be-
sitzers folgende Zeit zuzubri-urr i. haben: Kameele
90 Tage, Binder 60 Tage. > ! aO Tage, Ziegen,

Hirsche n. a. w. 60 Tage, Hunde 6 Monate.
Die erwShnten Vorschriften werden strenge durch-

geführt und diesem riustando ist wohl die That-achc
zuzuschreiben, dass man bis jetzt das Auftreten der
Cholera, der Wutb, des Botiea und der Blattern Ter-
meiden konnte.

V. G a 1 1 i • r (Neue Untersuchungen über die Misch-

infectionen, wlehu zur Steigerung der Virulenz gewisser

Arten und zur ^^teigcning der Prädispoaition der Ver-

suchsthiere führen können. Lyon. Jeum. p. 348.) theilt

Versuche über Mischinfectionen mit gemilderten Varie-

täten des Bacillus .\nthracis und des Streptococcus

jineumo-enteritis equi (.siehe d. .lahresh. X. S. beim
Kaninchen mit. Bei der intraveni>sen Injcction ver-

schwindet der Bacillus Anthraeis und das Thier geht

an der Streptococcusinfection zu CTrunde: nach der

subcutanen Injection ist das Ergebniss ein wechselndes.

Hei den für die StreptooMCcenkrankhcit unempfänglichen
Meerschweinchen hat eine Einspritzung des genannten
Microorganismus eine Stdgnrung dar BmpflogUehkeit
für Milsbraad sur Folfa.

Eine gemisebte Infsetion mit gemilderter Hühner*
chder.i ultur und gemilderter Milzbraudcultur steigert

beim Meerschweinchen die Empfänglichkeit für Milz-

brand, namenUich wenn die Einspritzungen in geringer

Entfemunf TOn einander unter die Haut gemacht
wurden.

Finc gleichzeiti^'c Verimpfung von gemildc-ter

Hühnercholeracultur und gemilderter Cultur des Strepto-

coccus pneumo-enteritis equi begünstigt beim Kaninchen

das Zustandekommen der Infection mit dem letzteren

dieser Oiganismen.

C. Thierseuchen und Infections-
krankheiten im Einzelnen*).

1. Rinderpest.

(Statistisches s. S. G13.)

1) Jansen, Die Binderpest in Japan. Berlin, th.

Vecihenachr. S. 804. — 2} Derselbe, Die Rtoderpest

in Korea. Ebendas. No. 82. (Enthält eine kurze historisch-

geographische Skizze des Landes, koreanische Viehzucht,

Ausbruch und Verbreitung der Rindeq)est , Ver-

schleppung derselben nach anderen Liindem.) — 8)

Sacharow, Der Microorganismus der Rinderpest, Ba-
cillus pestis bovinae, seine biologischen Eigenschaften

und seine Bedeutung für die Aetiologie der Rinderpest.

Archiv f. Veterinärmed. .'»7. — 4) Sadowski. Kunew
und Trofimov, Zur Aetiologie der Rinderpest und zur

Sehulzimpfungsfrage bei dieser Seuche. Petersburger

.lournal f. allgem. Veterinärmed. No. 9. S. 260. — 5}
Pluning. C. A.. Runderpest. cpizoötisch heersehende

onder vorkens, (Hinderpest, epizootisch herschende unter

Schweinen.) Thieräntl. Blatt, f. Niederl. Indien. Bd. Yill.

S. 65. nap. 187.

Jmkommm. Janaon (1) beriebtet von einem

neuen Ausbruch der Rinderpest in .Tapan in

7 Regierungsbezirken. Vom Juli ISO.H-Män:

betrug der Verlust an Bindern 5184 Stück, von «eichen

649 dtt Seuebe erlagen, die übrigen tfaeila Inrank oder

der Ansteckung verdächtig getödtet wurden. Mit dem

Seuclien verlast im Vorjahr ergiebt sich vom Sept. 1S;'*2

bis März 1894 ein Gcsammtverlust von 9716 Stück

840060 Ten. Die Krankheit wird auf Einschleppung

von Korea zurückgeführt, doch hat bestehender Ver-

träge halber ein Pünfuhn erbot gegen diesen Staat bisher

noch nicht erlassen werden können.

AetlnlfhAea. Saebarow (8) beaefanibt einen

angeblich für die Rinderpest apaeifiseben 0^5
bis 1,5 langen dicken Bacillus.

Derselbe wurde von S. in 13 Fallen von Rinder-

pest aus der Leber, Milz, Niere, den Lymphdrüsen und

der Galle auf Agar, Gelatine, Kartoffel und Bouillon

*) Soweit die Infeetionskrankheitan duelue Olfane
betreffen s. Urgauorkrankungeo.
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liei Iß—40" mit und uhnc Luftzutritt cultivirt und als

faciiltativcr Anaerobe bezeichnet. Auf Agar und Gela-

tine eotwickelteo sich milcbweiase, auf Kartoffeln bräun-
llebgelb« Colonien, dureh irolehe GelaÜoe niebt rtr-

flüssigt wurde. Aus dem Blute konnten diese Bacillen

meist nicht gewonnen werden. Mit der 2. Generation

dieser Bacillencullun n wurden 1 Kalb per os, '2 Mcer-

schweiucbeo und 2 Kaninchen subcutan geimpft. Die
lIeersohwemd)«i fielen am 4. and 5. Tage, aas Kalb
erkrankte am 7., fiel am 14. Taj;e nach der Inipfuntr

und «war unt4?r den Krsclieinungen der Itinderpesl.

Sowohl von den Merrscliweinehen als aurh vom Kalbe
wurden au.s der Leber, Galle, MiU und den Lymph-
drOsen irieder Heinculturcn der beschriebenen Bacillen

gsvonnen. S. erklärt den Bacillus für pathogen und
siMseifisch für die Rinderpest und nennt ihn B. pestij«

boviuai-. (N.if!iprüfu!i<:''ii im Kaiserl. Institut für Kx-

perimentalmedirin in Petersburg ergaben, das dieser

Bacillus mit der Rinderpest nichts zu thun hat. In der

2. Genwatim der Cuituren Sacharow's konnten noch
Sporen des virUichen Rinderpestcontagiums enthalten

sein. Ausserdem erkrankte d.is i,'eimpfte Kalb erst am
7. .statt am 4. und fiel am 14 statt am 8— 9. Tage,
va.s eine nai-hhenge, natürliebe ADsteekung nicht ans-

schlichst. (Referent.)

Sadowski, Konew und Trofiniow (4) stellten

auf Kesten der Charkower Landschaft im ("harkower

Vpterinärinstitut eine Reihe von Versuchen mit der
Rinderpest an. Sie constatirten unter allerhand Coccen,
Diplo- und Strri)t',iei ccen und Bacillen in allen au

Bioderpest gefallenen Cadavcrn nwn l'roteu.s-ühnlichen

polynMpben Bacillus, der auf verschiedenen Nähr-
nMoiMi mit und ohne SaueriKtolT/.utritt bei Zimmertem-
fMCmtar ind böberen Temperaturen (bis XU 41° C.) gut

Md^t. DerM ll e rrwir^ >ich für Meerschweinchen,

Kaoinciieo und Kalber pathogen. Ks entsteht an der

Impfrtolle b«i mbcutaner Application ein locater Knt

lOndungiprooeH und eine allgemeine Intoxieation, infolge

deren Meenebweineben in 24 bis dO Stunden feilen.

Kälber ertragen suluMitanc Injectionen und fallen bei

intravenö.ser Application mit Erscheinungen, die denen
der Rinderpest ähnlich sind. Külber, die nach der

Impfung mit den erwähnten Bacillen genesen, erlaiwen
nach S. K. u. T. einige Immunität gegen die lÜnder-
pest. Die .\ut'iren >i:id di r Mi'inung, da.^s diese Bacillen

in naher H('/.i< hnug zur Kiinicrpest ^tellcn oder <i.ir Er-

reger dersellu n .>ind (Arbeiti-n im Kaiserlichen Institut

für ExDerimentalmedicin haben aber dai^gethan, dasa
dieser Baeillus nioht als Erreger der Rindorpesi be-
trachtet werden kann, sondern nur ein mehr oder

weniger constmtcr Begleiter derselben ist. Hcf.) Ferner
gelang es S. K. u. T. dun^li Behamiluti^' des Darniin-

baltes riuderpestkranker Thiere mit .l.idtrichlorid das

Contagium abzuschwächen. Kinfiihning solchen Materials

in den Darm bewirkte bei Kälbern gelindere Er-

krankung mit Genesung und Immunität gegen Rinder-

pest. (Kine Ahsehw:ieliung des Contagiums auf 11i*t-

miscbcm und chemischem Wege ist nicht in Abrede zu

stelleo. Ref.)

BliierpMlaMeh« bd Sdnrcfai««. Finning (5)

beschreibt eine Rinderpestseuche bei Schweinen
und giebt als Beweise, dass hier wirklieh lÜndiTpist

und keine andere Krankheit vorlag: 1. den Urspruug

der Krankbeit; 2. die KraokbeitaersebeiDungen, sowie

die patholiigisch-anatomischen Veränderungen: H. den

Verlauf der Seuche; 4. die Erfolgo der Poli^einiaass-

regeln; 5. die negativen Erfolge der Impfungen au

Tfaierai olnw Immoiiitftt, IBrYerwedislungsknuiklieitttD,

wie Anthrax, Septioaemi*, Haemoirbagia, Roth-

lauf etc.

Dam RiflderpMt nicht nur bei Riadem u. Büffeln,

sondern auch bei anderen Wiederkäuern vorkommt,
wurde schon constatirt von Sauvages, Jessen, Roll
und durch die Impfungen von Kares im Jahre 1861,

controlirt von Bleiweis, Nachher wnrde ria bri

Schweinen constatirt: a) zwei Fäll'^ bei l'ee.iri's in»

Pariser Thiergarten: b) auf Suuiutra von P. selbst und
publirirt in den Thierärztlichen Blättern für Nicder-

ländiscb-Iodien. Bd. 1. S. 86; o) auf Java von A.
Driessen; d) in Brittiseh-Indien von der Indian Gattl«

plagues co!nmis-,ion: aber jedesmal ohne genügende
Beweiskraft. Den fehlenden Beweisgrund fand nun P.

anno 18'J3 bei einer Kpizo.'tie auf .'Sumatra.

Ks wurden von Fenong aus '20 ."^tüek Rindvieh per

Dampfschiff naeb Padong (Insel Sumatra) ausgefiihrt

Von diesen kamen am 5. Juli 1893 nur elf in Padong
an. Von den elf Rindern waren zwei rinderpestkrank.

.\m 2. .\ugiist wurde os der Obrigkeit bekannt, dass

in Siboga eine Seuche unter den Schweinen cxistirte,

deren aeboo etwa 80 gestorben waren. Korae Zeit

nachher wurde amtlieh berichtet TOD emer mnm
Mortalität unter Schweinen, Bfifbln und Rindern in

Siboga und 7 bis 9 km in der Ungegead liegenden

Urteil.

P. .sccirtc mehrere BüflTel und Schweine, beobachtete

kranke Thiere, entdeckte das Veriuiltoiaa swiseben

diesen Krankheitsfällen nnd der Rinderpest auf dem
Dampfschiffe im Hafen zu Podang, und diagnosticirte:

„Rinderpest unter Büffeln, Kindern und Schweinen."

P. beschreibt das Krankheitsbild und die Obductions-

ergeboisse beim Büffel nnd beim Schweine. Letztere

folgen hier in extenso.

Bei Sehweinen sah it denselben Kranklieitsverlanf

und dieselben Kranklieits>yniptv»nic als hei BüDrln und
Kindern. Die Schleimhäute der Augen, des Mund<'S,

der Hase und der Vulva zeigten ganz ähnliche Ver-

ioderungen; an der Haot trat dann und wann ein

ähnliches Exanthem auf. Die Krankheit schien einen

etwas kürzeren Verlauf zu haben. Meistens trat der

Tod nach 4 .^j Tagen ein.

Soliald der Appetit stagnirte und Durchfall ein-

trat, verkrochen sich die Thiere unter das Stroh in

einer Ecke und waren nicht von der Stelle zu bringen.

Die trächtigen Schweine abortirtcn. Bei den Mutter-

schweinen hörte die Mileh-f retiim auf; sie vernach-

lässigten ihre Jungen, welche meistens nach '2 Tagen

starben, ohne ein einziges Symptom von Binderpest er-

kaDBen zu laasen. Die Respiration war bescbleunkt
Sie hosteten niemals. Temperatnr bis auf 42" C. Ge-
n''sungsfalle kamen niebt v.tr.

iJie Section eines männlielien, eine .Stunde lodteri

Schweines ergab: Todtenstarre normal. Starke .\1)-

zehrung. Mundschleimhaut, besonders auf der inneren

Fliehe der Lippen und Mundwinkel, erodui; und mit

abgestoesenem Epithel bedeckt. Aeusserc Backenflächc

durch profuse Thränensecrelion eicoriirt. Peritoneum

normal, ohne Flüssigkeit in der Bauchhöhle. Leber,

Milz, Nieren und übrige Baucheingeweide nur etwas

h}-peraemisdi. MagenMhleimbant im Cardia - Theil

erodirt, übrigens niif theilweisr fesfsifzenden eroupösen

Membranen belegt; im l'vlorus Theil hyperaemisch. ge-

schwollen und am Pylorus stark fiaemi<rrhagisch mit

körn- bis 2 cm grossen Geschwüren. Dünndarm Schleim-

haut hyperaemiM^, geschwollen, ecchymosirt, erodirt

und mit muco-purulentem Stoff bedeckt. Peyer'sche

Drüsen arcolirt. Blind- und Grimmdarmscbleimhaut
dunkelroth, tbeilwcisc erodirt oder wie croupös aus-

sehend. Mastdarmschleimhaut geschwollen, dunkelroth

und mit muco-purulenteiu StolY bedeckt. Rachen- und
oberer Theil der Nasenscbleimbaut blauroth, mit De-
tritusma.sso in den Falten vor dem Kehldeckel, Kehl-

kopfschleimbaut lleekig hypera'misch : Lungen hyper-

aemisch und empbyscniatisch; Pleura uortnal. Pcri-

cardiuB, HeiMtuskel und Endocardlom nennal. Blut

im Her»'n normal coagulirt.

Impfungen und Fütteruugsversnciie an einer Maus,
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einer Itatte, zwei Turteltauben, vier Haustauben und
einem jungen Hündchen haben ergeben, dass die Krank-
heit nicht war Anthrax, Septicaemia haemorrbagioa
oder Bothlanf. Der Infeetionsgang bei dieser Seuebe
war ausserdem ein genügender Beweis für Rinderpest.

In der zwei'- ti llülfte seines Artiki-ls. d- r /um

Nachlesen zu emplcbleu ist, giebt i'. an, wie möglich

fBwesen, dass man das seaebenhafte Auftreten einer

Krankheit, so vielseitig stttdirt wie Rinderpest, jetzt zum
ersten Male bei Schweinen angetroffen hat.

2. Milzbrand.

(Statistisches s. Gl 3.)

1) Artemowitsch, Beobachtungen über das
Wacbsthum der Milzbrandbaeillen auf verschiedenen, den
Menschen und Tbieren als Nnhnitifr Hiftienden Ocmüsc-
arten. Arch. f. Veterinrirmeii. S. 271. 2) Burri.R..
Ueber tiin'n nnlzlir.iü'Üihulieht ii Bacillus aus siidanuTi-

kanischem FIeischfuit> rtn> hl. llvcien. Rundschau 1894.

No. 8. — S) Chambt rland, Hcsultata pratiqnes de«
vaccinations contre Ic Charbon et le Rougct en France.
Annales de Tlnstitut I'astcur. t. VIII. p. 161. —
4) DuD^rcrii, D., l'cliLr (Ül- ricmmung der Milzbrand-

infection durch Priedlaiider'schc Bact<>rien im Kaninelien-

organisnuis. Zi'itschr. f. Hvgiene und Infi eti.iiiskrankh.

Bd. XVIII. Heft 1. S. 177—208. — 5) M. ] adyean,
Impfung gcffcn Vilzbrand. Joum. of C": ij. jMth. and
thcrap. Vll. p. ;525. — G) Cerlier, F.ilU- \-ri Milz-

brand in einem Dorfe der Lnndschaft Gex. Lyon, .lourn.

S.

889 \io,d Semaine vi 1. 1. y. 521. — 7) Gratia, Du
iagnostic du charbon baclcridi^n par Tesamcn mico-

soopique du sang. Annal. belg. 43. Jahrg. p. 31.5.

— 8) (irimm, Weigcl, Hi obachtungen über Milzbrand.

Sachs. Her. S. 87. — f>) Haase. Zur Morphologie der
Milzbrandbaeillcn. Deutsche Ztsehr. f. Thiermed. XX.
S. 429. — 10) Heim, M. Du rulc de quelques
eol^t^res dans la dlss^ninatton de certains cas de
charbon. Coinpt. rend. Soe. Biel. No. 1 1) IIo 1 zcn -

dorff. Zur Fiirbuug de> Miizbrandbacillus nach Johne.

Berl. th. Wochenschrift. S. IH. — 12) Hutyra, F.,

Schutzimpfungen gegen Milzbrand in Ungarn. Ungar.
ye(er1nSr.Beivditpro 1891. S. 191. — 13) Derselbe,
Schut/iitipfung gegen Milzbrand. Mnn.-ilsh. f. Thierhik.

V[. Bd. ^. 19». — 14) .lohn«', .Nuihw- ndit: • Krt^MiiziuiR

x.u meiiu in Ariikcl „Zur Kenntni^^ 'irr Murplii'li frii' der

Milzbrandbaeillcn"'. Deutsche Zt.schr. f. Thiermed. XX.
S. 73. — 15) Derselbe, Zur Morphologie des Miiz-

brandbacillus. Dtsch. th. Wochsohr. II. S. 78. (Ver-

IheidipunR seiner F.irticmcthode gegenüber den Angriffen

Kli it s.; — Ifi) Derselbe. Zur Färbung der Milzbrand-

bacillen. Ebendas. S. 2S9. — 17) Der.selbc, Das-
selbe. Deutsche Zeitschr. f. Thiermed. XX. S. 426.
— 18) Klett, Zur Frage der iMorphologie des Milas-

brandbacillus. Deut.Hchc th. Wocbenschr. S. 181. —
19) Derselbe, Da^sseibe. Kbend-is, II. C7. —
20) Derselbe, Zur Färbung der Milzbrnnrlliacillen.

Ebendas. S. .123. (Polemik g<'gen .lohne.) 21 Lange,
Bericht über die bacteriologische Station des Kaaaner
Veterinärinstitats. Kasaner Mittbl. — S2) Maeindoe,
A.. Ein Fall von Milzbrand beim .'^'chwein. TheVeterin.
L.WII. p. .jOO. — 2;i! .Miltner, rebertrafning des

Milzlirandes durch ."^chlachtthiir.- .-mf diii Mensehen.
Deut&che th. Wochenschr. 11. ti. 16S. — 24) Müller,
Der äumere Milzbrand des Menseben. Aus d. D. med.
Woch.-nschr. 2-1 '2.'». rf. i. d. B. il. th. Wnehm^chr. 443.

(In der Hauptsache Bcspreelniiii.' di r P.ithogencse des

Milzbrandes und theMreliscLr iü'itterungen iibi-r die

Therapie desselben auf Grund der Bebring'scbcn Lebren.)— 25) Perini, üeber Milzbrand. Koeh's Monatssebr.
19. .I.thrg. S. 1(17. — 2n) Podmolinoff. Ueber die

I*"'.'.') iu dem Chcr&sou'schcu (jouvcruement ausgeführten

Milzbrandsehutziinpfungen. Berl. Archiv XX. S. 305. —
27) Proust, Obscrwitions de pustules malignes trans-

niaes par des peaux de ebenes veaaat de Chine. B«c
de mM. itL Nb. 8. S. 68. — S8) Derselbe, Pnstale
maligne transmise par des peaux de cbevres venant d<
Chine. — Pr^seucc au milieu de ces peaux d'un cer-

i i fi liombre deDermestes Milpiaus vivants. — Existence

daus leurs eognes et leurs ozer&nents d'une qoaotit^
Gonsid^rable de bactfridies eharbonnenses. Bulletin de
l'Acad. do .Medecin. No. 2. Scancc du I. —
29) Reuter, Die veierinaqjolizeiliche Bekämpfung des
Milzbrandes. l)eut>che th. Wochenschr. II. S. 117. —
80) Biechelmann und Enders, Milzbrand bei

Sehweinen. Berl. Arehir XX. S. 827. — 81) Sabraz«a
et Colomb'i'. . .\i'ti..ii df !a baft-'ridif eh.arbonneu.se

sur «in poissou marin, l'hippocampe. Annales de l'in-

stitut l'asteiir. No. 10. — 32) Siedamgrotzky

,

MiUbrand im Königreich Sachsen. Sachs. Ber. S. 87.
— 32a) Sirona, S. und 6., Scagliosi, Lebensdauer
des Miizbrandbacillus im Boden, im Trink- und Meer-

waiscr und in deu AblallwiLssem. (Vom XI. internat.

med. Congrcss iu Rom.) Ccntralbl. f. Bact. und P.ora-

sitenk. Bd. XV. S. 952. — 88) Walley, Der Milzbrand

und die Qesebiehte eines Ausbruchs auf Silloth-Pann.

Joum. of comp. path. and therap. VII. p. 193 u. 203.
— 84) Werigo. M., Dcveloppement du charbon chez
le lapiii, d".ipr> s les t.ibleaux microseopirjues du foic et

de la rate. Anuales dr Tinslitut Pasteur. No. 1. —
3.">) Woolston, I'., Hin Ausbruch von .Milzbrand.

Joutn. of cmnp. path. VJl. p. 375. — 36) Zur MUm-
bmndentscbadigung. Deutsche thieiiiiitl. Wedtonsdir.
Ii. 1. — :37:> Der Milzbrand 1898 in der preuas.

Armee. Fr. Militärrapport. S. 54.

Torkommen. In der pr. Armee (37" ist 1893 der

Milzbrand bei o Pferden fcstgesfflU worden. Die Her-

kunft des Anste^klUl^^s^tulTes konnte in keinem Falle

sicher ermittelt werden; für einige Erkrankungen wird

die Uebertragung des Milzbrandgutea dureh das Rauh«
flltter bezw. \Vas.ser angenommen.

Im Königreich Sachsen (32) wurden 241 Fälle

von Milzbrand (387 bei Rindern, 1 beim Pferde, 3
bei Ziegen) beobachtet und mit CO 525 Mark 33 Pfg.

als • des Werthes cn(.schädigt. Gegen 1892 ist die

Zahl der I'.illr zurückgi-^raiigcii lu i Kindern um 184

Stück. Milzbrandverdachtsfalle gelangten 301 zur An-
zeige, ohne dass eine Bestätigung erfolgen konnte. —
Ucliertrsgungen von Milzbrand auf Menschen kamen
20 mal vor mit 2 Todcsftillcn. Vemtilassung zur In-

feetinti pali aussehliesslii li die \ orgenoinmene Nof h- Aus-

,seh!;M litnng. — In einigen Füllen bei Rindern lag der

V< rdaeht einer lofeetion dureh amerikanische rohe Hinte
sehr n;il;e.

Bacillen und Aetlologisches. Johuc (16) giebt

in sebem ausfOIirlielien Artikel über den Nachweis der

Milzbrandbaeillen smn FärbaTorfahron wie

folgt an:

1. Das in gewöhnlicher Weise vou Blut oder von

Milzsaft (am besten von letzterem) beigestellte und gut

lufttrockene Deekglaspräparat ist lege artis dreimal

leicht durch die Tiamme zu sieben.

2. Auf d.Ts horizontal in einer Pincette gehaltene

Deckgl.is wird miitcls einer Tropipipnlte soviel einer

Jpn e. wässerigen basischen Aniliufarbstofflösung (am

besten tientianaviolett) gebracht, dass die Oberfläche

desselben vollkommen damit gedeckt ist.

3. Das so vorlier^itete Deckglas wird so lange hori-

zontal durch die Flamme gezogen oder .so lange (ca.

\'t Minute) etwa 15—20 mm entfernt über dieselbe ge-

halten, bis aus der Flüssigkeit ein leichter Rauch auf-

steigt.

4. Hierauf wird d.rsselbe einen Moment in reinem

Wasser, dann 0—10 Secuadoa lang (je nach Dicke der
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aufgcstriehcncn SchidU; in ein- tn Schiilchcn mit vincr

Sjproo. wässerigen Essigsäure lüsung und schliesslich noch-

niala XMbt gründlich in reioem Wasser abgespült.

5. ffienof wird das ooeh nasse Deckglas lege artis

auf den Ohjectträger geh'pft. da-; ^Vas^f:r .in sciii'T < 'hfT-

seitc mit FUesspapicr eutlerut uüd das fertige Präparat

nunmehr (ditMi im Wuwr) unter das Mioraieop go*

bracht.

Kielt (18) bespricht in einer ausführlichen Ab-

handlung die Morphologie des Milzbrandbacillus.

Der Artikel entiiilt viel Interetsantes mid muss auf

das Original verwiesen werden, da ein kurzer Auszug

desselben das Weseatiicbe nicht bringen kann. Nach

den Klet fachen Untenucbongsergebnissen gestalten

lieh die noi]dMlogiMben YediUtaiss« des Ifiblmuid-

bacillu-s, ab^'i"^ehcti vfiii seiner nrHsse, wie folirt:

1. Der „frische und ungefärbte" Milzbrandbacillus

ist, bei reichlicher Lichtmenge betrachtet, ein unge-

gliederter Stab mit homogcnero, glashellem InbalL Bei
zweckmässiger Abbiendung zeigt er sieb in lose ttt-

sammeuhängendc. ^;ri Glieder bezw. Kinzelstäbe ge-

theilt oder mit Audcutuugcu der Theilung (Einkerbungen)

Tersehen. An den Uliedem lassen sich 8 Schichten

wahrnehmen: eine dunkelgmuet schmale, nirgends ein-

gezogene oder eingekerbte Aussensebicbt, eine breiter»,

nell'-rc Miflelschieht und ein von der letzleren Schicht

ollkommen umschlossener, ungetheiltcr K örper. Die

Enden sind halbkugelig.

2. Bei der Antroeknung an das Deckglas macht
der Milzbrandbaenias eine eigentbünillche FormverSn'
derung in Folge Rctracti'm seines Protoplasmakörpers

durch. Der .getrocknete und uugefärlite" Milzbrand-

bacillus ist alsdann differenzirt in Plasmahiille. I'roto-

plasmakörper (Segmente oder Kerne) und Kemkürper-
ehen (RerDStSbehen).

3. Durch bestimmte RiibeTeilabren lassen sich die

dilTertnzirteu Theile des Milzbrandbacillus gerärbt zur

Darstellung bringen.

4. Hei der Ketraction des Prutoplasmakürpc-rs theilt

tneh dieser in die genannten Kerne (Segmente): dage-
gen wird die Plasmahülle nicht durch die Theilung be-

troffen. Durch da.s Auseinanderweichen der Kerne eut-

stehen zwischen ihnen Lücken, W' IcLc sich dem Farb-

stoflf gegenüber sehr schwer zugiinula h zeigen. Bei der

Swohnlichen, „nicht zu intensiven" Färbung mit Vio-

len oder Fuchsinen fiubt sich die Plasmahiille mit.

Die Lflcken dagegen nehmen den Farbstoff niebt auf,

VOdorch der Milzbrandbacillus scheinbar eine Glieder-

kette bildet, indem in regelniässifrcn .Abständen die

ungefärbten Lücken sichtbar >iii'J; aussen wird aber

die scheinbare Gliederkette durch die nicht getbeilte

Plasmahflile zusammengehalten. Bei .kräftiger* FSr-

bung kann der FarbstofT in die I.üi kcn eindringen,

wonach der Milzbrandbacillus nicht mehr als Glieder-

kette, sondern als solider <i.ih erscheint. Die Enden
des nicht differenzirten Kilzbrandbarillus sind in Folge
der Flibnng mehr oder weniger abgestutzt.

.'). Eine tellerförmige Vertiefung an den (iliedendcn

des Milzbrandbacillus (der scheinbaren Gliederkette)

und einerladurch bedingte „3 'tfinigc" Lücke sind nicht

vorhanden. Dagegen können kolbigc Anschwellungen
an den Gliederenden bei der .\ntrocknung und Färbung
entstehen in Folge Contraction der Plasmahülle.

6. Die Lücken und kolbigen .\nscliwe Hungen sind

mit dem gleichen Rechte als characterisüseli.- Kenn-

zeichen des gefärbten Milzbrandbacillus anzusehen, wie
eine DUImniirung desselben io Hülle, Kern und Kem-
stabehen.

Derselbe (i'O) schildert sein Verfahren zur Fär-

bung und Darstellung des Milzbrandbacillus

vie folgt:

Der gut lufttrockene, womöglich einige .Stunden

gelegene Deckglasausstrich wird 3 mal lege artis dureb
die Flamme gezogen, dann ganz kurz in einen wisse»
rigen rasdi nnenden (Violette oder Foehsine) Farbstoff

getaucht und abg.-^piilt.

Hierauf kLmiitit auf dii; besirichenc Flache des

U' v kglases destillirtes Wasser, und wird das Deckglas

mit der bestrichenen äeite nach oben 6—12 mal (bei

gut lufirockenen Präparaten genügt € mal) dvreh die

Flamme gezogen, sodann abgespült.

Schliesslich wird das nasse Deckglas auf den Oh-
jectträger gelegt und in der gewöbnlieben Weise unter-
sucht.

Zur Herstellung von Dauerpräparatcu wird das
Deckglas getrocknet und sodann in CanadabalsamTer«
schluss at^ewahrt.

Bei nicht deutlich erscheinender Kapsel wird das

Präparat mit aufgelegtem Deckglas noch einige Male
durch die Flamme gezogen.

Derselbe fl 9) beschreibt ein neues Verfahren der

DoppellTirbung des Milzbrandbacillus behufs Darstellung

der sog. Kapsel. Er verwendet Methylenblau und Fuchsin

in vlsseriger LSsuiig 1 : 10 : 100.

Der gut lufttrockene, am besten einige Stunden ge-

legene Deckirlasausstrich wird kunstgerecht in der ge-

wöhnlichen Weise vcifhereitet.

Dann tropft man die Mctbylenblaulösung auf das
Deckglas, erwärmt über der Flamme bis zum Auf-
kochen und spQlt bemaeh reichlich mit destUlirtem
Wasser ab.

Nun liisst m.in die Fuchsinli'isung etwa S Secundeu
einwirken und spült wiederum ab.

Man untenueht wie gewShnlieh.

Artcmowitsch (1) säte auf mit sterilisirtem

dcstillirtem Was,ser sorgfältig abgewaschenen Mohrrüben-,

Rüben-, Zwiebel-, Aepfel- und Gurkenscheiben Hilz-

brandbaeillen, die er auf angefraebtetes sterillsbrtes

Filtrirp.apier in stcrilisirtc Pctrische Doppclschälschen

stellte und in einer Temperatur von 25—30° C. hielt

Die Mohrrüben-, Zuckerrüben«, Aepfel- und Zwiebel-

soheiben bttebeo steriL Nur auf den Gorkensekeibea

zeigte sich ein spärliches graues dünnes HSotoheo, das

aus Milzbrandfäden bestand.

Auf denselben 8 Tage bbiterdnander je > j Stunde
im Koch'schen Dampfsterilisationsapparat sterilisirten

(icmiisescheiben entwickelten sich in Doppcischalcn
bei 25 .S6" C. auf Gurken, üppige auf Zwiebel, Zucker-
rübe, MobiTübe und Hirnen spärliche Colonien von
Milzbrandfiden. Die ausgeprcssten sterilisirten Safte

aus den genannten Gemüsearten und Früchten er-

wiesen sich als ungeeigneter Nährboden für die Milz-

brandbacillen, die mit Soda neutralisirten Säfte dagegen

bildeten einen günstigen Boden, denn es entwickelten

sich in allen Milzbrandfiden, besonden kräftig im
Gurkensaft.

A. schliesst daraus, dass die rohen Friiehte und
Gemüse und deren Säft<? wegen ihres Reichthurns an

Säuren wenig zur Verbreitung des Milzbrandes bei-

tragen können. In gekochtem Zustande dagegen bilden

Gemüse und Früchte einen günstigen Nährboden für

den Milzbrand und kann durch Genuss sidcher, falls

.sie zufillig mit Milzbraiidkeiiiien intii'irt werden, eine

Verbriitui.g dieser Krankheit stattfinden. Gurken
bilden in gekochtem Zustande eiucn ebenso günstigen

Nährboden für die MiUbrandbacilien wie geko<mte
Kartoffeln.

Sirena und Seagliosi <8Sa) stellten über die

Lebensfähigkeit der Mi 1 zb r a n db a eil len Ver-

suche au, indem sie dieselben in sterilisirte und in

niehtsterilisirte Hediea bineinbnebtOb
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Nach ihren Vcrsuchsergcbnissen starben die Bacillen

nach gi'wisscr Ziit. tjuch dir. .Sporen behielten ihre

I^ebenstabigkeit ia stehlisirteiii und geschütteltem
tlestillirtem Waaser bis m SO Monaten und 16 Tagea»
in feuchter oder ganz trockener oder mit Wasser
l)edockt<r E5rde bis zu 2 Jahren 9 Monaten und einigen

Tagen, in Mcerwa>st'r 1 Jahr 7 Monat'- und eiiii^'- Ta^jr.

in gesohüttrlti m Trinkwasser 17 Monate, in sterilisirtem

Meerwasser oin-nfalls 17 Monate. In den letzten 8
Fällen war das Virus noch activ. Die Vinilens var
stSrker, wenn die Milzbrandbacillen in von anderen
Microorganismen befreiten, als wenn sio in niilit sicri-

lisirten Medien gelobt hatten. In den Abfall wässern
lebten die Bacillen noch nach 15 Monaten \ind 2.^> Tagen
und in einer verfaulten Milz mehr als 2 Jahre lang.

Gratia '7) li.spricht die Untersuchung des Blutes

sof Milzbrandbacilleu und giebt eine genaue Characte-

ristik dieser MieroorgaDisnea.

WOälmmiUlaiUkw BMDtai. Burri (2) fand

in amerOtanisebem Fleisdiinebl» das in ebem Stalle,

in welehem nirbrore Och>i.ri an Milzhrrind yppMidet

waren, als Futtermehl verwendet wurde, neben dem
Bacillus nesentericu ruber und dem BaeiUus subtOis

eine Barillenart, die in den Colonieen t&nsehend an
M i l z 1> r a n <1 f r i n ri e r t e.

Die Bacillen waren 1 // dick und .3— fi lang,

häufig zu Faden vereinigt und zeigten träge Eigen-

bevcgang. Bei Bruttemperatur gezüchtet, bildeten sie

auf allen Nilhrboden schnell Sporen. Gelatine wurde
innerhalb 4—6 Tagen verflüssifft und auf der Obcr-
flädic der verflüssigten Gelatine bildete sich eine graue
Deck«'. Auf Kartoffeln bildete der Bacillus einen grau-

ireissen, matten Belag. Der Bacillus erwies sieb für

ireiase Hiiiso nicht patiiogen.

Impftang »< IWMaHU Hu t^ra (12) berichtet

über die in den letzten Jahren in Ungarn Toxgenom-

menen Schutzimpfungen gegen Milzbrand und gicbt

an, dass im Ganzen 16012 Pferde mit durchschnittlich

0,22 pCt. Verlust, 819570 Binder mK durehsebnittUeh

0,14 pCt. und 1118418 Schafe mit 1,28 pCt. Verlust

geimpft worden sind. Der Gesanmtvcrlust unter den

geimpften Tbieren ist mithin äusserst günstig; der

Terlustprocentsatz nimmt ansserdem beinahe überall und

coDsequent TOn Jahr zu Jahr ab.

ITutyra (13) hat über di-^ in Unparn im Jahre

1893 in Ungarn vollzogenen Schutzimpfungen
nachstehende Daten gesammelt und zusammengestellt:

Geimpft wurden im Ganzen 6420 Pferde, 91018
Rinder und 291505 Schafe; daher um 2582 Pferde,

um 8C885 Rinder und ttm 4t9S ^alis mehr, als im
Vorjahre (s. TOljähr. Ber. S. ('22\ I'cbpr Impfungen
von Pferden sind diesmal aus, i\S Wirthschaften über
2573 geimjjttc Pferde Ausweise eingelangt. DaTon
wurde in der Zeit zwischen den zwei Impfungen kein

Yeilust verteiebnei Nach der zweiten Impfung sind

innerhalb der ersten zw'df Tnjrc Pferde an Milz-

brand umgestanden, während spater im Laufe des
Jahres slauntUcbe Pferde vom Milzbrand firei geblieben
sind.

Her Gesammtvcrlust betrag somit 4 Pferde, d. i.

0,15 pCt. der Geimpften. Aus der .Summinmg der
Daten pro l^S«)— 1.S03 ergeben sich für r,(;r..'> geimpfte
Pferde folgende n<siil;;ite: Verlust nach d'-r cr-ten

Impfung 5 .<t. ^ 0,07 pCt., Verlust nach der zweiten
Impfung 6 St. = 0,09 pCi, Verlust im Laufe des
Jahres 4 St s 0,06 pCt., Gesammtrerlust 15 St. «
0,28 pCL

Ueber Impfunpen von Hindern sind aus 2."iT

Wirthschaften über 35D(w geimpfte Kinder Ausweis-
eingelangt. Davon sind an Milzbrand umgestanden
nach der ersten Impfung 5 Si = 0,01 pGt, nach der

zweiten Impfung 5 St. = 0,01 pCt, im Laufe des

Jahres 5 St. = O.Ol pCt., (Jesammtverlust 15 St. =
0,04 pCt.

Die .'^ummirung der Daten pro 1880 -1893 ergiebt

für 87-130 geimpfte Rinder das folgende Resultat:
Verlust nach der ersten Impfung 36 St. = 0,04 pCt.,

Verlust nach der zweiten Impfung 27 St = 0,03 pCt
Vertust im Laufe dci^ Jahres 04 St = 0,07 pCt,
(.iesammtverluNt 127 St. - 0,14 pCt.

l'eber luij)fung von Schafen sind aus 30 Wirth-
schaften über lös 717 geimpfte Schafe Auswdse ein-

gelangt. Davon sind an Kilzbnnd gefallen nacii der
crNtcn Impfung 192 St. = 0,12 pCt., nach der zweit- :>

Impfung S9 St. = 0,05 pCt., im Laufe des Jahrr-

570 St. — 0,37 pCt., Gesammtrerlust S51 St.

0,55 pCt. Die Summirung der Daten pro 1889—1893
eigiebt für 888748 geimpfte Sebafe das folgende Re-
sultat: Verlust nach der ersten Impfung St. —
0,40 pCt-, Verlust nach der zweiten Impfung 760 St.

= 0.19 pCt, Verlust im Laufe des Jahres 2668 St
0,68 pCt., Gesammtrerlust 5012 St — 1,28 pCt

Podlominoff (26) liefert i-inen wichtigen und

interessanten Beriöht über die im Cbcrsson'schen Gou-

reraement ausgeführten Hilzbrandsohutzimpfan-
gen. Ueber die Einzelheiten s. das Original.

Das Rrgebniss der Controlrersoehe liest rieh vie

folgt zusammenfassen

:

1. Durch weiche, mit Milzbrandvirus inticirte

Nahninj^smittel ULsst sich der Milzbrand weder auf

vaocioirte noch auf nicht vaocioirte Sebafe übertragen.

8. Die ImpAing nadi dem Past«ttr*gchett TevMven
verleiht den Schafen sicher eine Immanitit, s^lbs'

gegen eine .\nsteckung mit so grossen Vengen einer

Yinil-ni' n Milzbrandcultur, wie sie UOtOT satfilliehen

Verhältnissen niemals vorkommt

Chamberland (3) berichtet über die Ergebnisse

der in Frankreich vorgenommenen Schutzimpfangen
gegen Milzbrand und Bausehbrand.

Die Schutzimpfung wurde vor 12 Jahren eingeführt

und von 18S2 bis und mit 1898 bei 1 788677 Schafen

und 200962 Kindern Beobachtungen gesammelt. Von
den Schafen starben nach der ersten Impfung 0,32 pCt
nach der zwäten 0,84 pCt und im Terlaw des fol-

genden Jahres noch weitere 0.3S pCt.. zusammen .somit

0,94 pCt. Für die Kinder betragen die Vcrlu-.te 0,09.

0.04. 0.21 pCt., zusammen somit 0,34 pCt. Vor d-r

Einfühnujg der Schutzimpfung betrug die Mortalität an

Milzbrand bei den Schafen im Durchschnitt 10 pCt..

b 'i di-n Rindern 5 pCt. Nimmt man für die Schafe

nur 6 pCt., für die Rinder S'V pCt. als Mortalitäts-

durchsclinitt an und berechnet den Worth vir.rs Schafes

auf 30 Frs., denjenisen eines Rindes auf 15ü Krs., so

eigiebt sich, dass die Schutzimpfungen einen Verlust

von 5 Millionen Franken für die Schafe und von

2 Millionen für die Rinder zu vermeiden gestattete.

Derselbe (3) berichtet über die Ergebnisse der

Sohutsimpfnngen gegen Milzbrand in den letzten

18 Jahren in Frankreich.

Dem Verfasser liegen Berichte über Impfresultate

an 1 788 677 Hammeln und 200962 Kühen resp. Ochsen,

etwa von der Hälfte der überhaupt >;eirapftiBn ThlSK
vor. Hieraus erwähnt der Verf Folgendes:

Der Verlust bei beiden Thierarten ist bei der ersten

Impfung ein wenig grösser als bei der zweiten. Yeii^

erklärt diese Differenz dadurch, dass ein TheD der
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Thierr durch spontanen Milzbrnnd zu Oruutlc g'^g.mgcn

sei, da die erste Impfung noch nirht dagegen schütze.

Der totale Verlust geimpftrr Hainnicl beträgt 0,94 pCt,
der der Kühe und Ocbsea 0,34 pCt. Der Verlust vor

der Impfung iMlinft sieh daijegen auf 10 besw. ipCt

Nseb Lange's (Sl) Beridit wurden mit dem Ton

ihm im Kasaner YeteriniiiDStitut b< i* itcten Impfstoff

für Schutzimpfungen gegen den Milzbrand im

Kasaoschea, Tombowscben, Petersburger und Saratow-

solien GeuTememeot im Jalue 1894 geimpft 8714 Pierde,

6425 Rinder, 10389 Schafe, 52 Ziegen, 3 Ksel, 44 Ka-

meeb-, 130 Schweine. Die Impfungen vtTlitf'H "line

Verluste und scbütztcu gegen natürliche i:]rkrnukung.

Naeh der ersten Impfuog stieg die Temperatur bei

Pferden um 0,5—0,8", nach der zweiten um 1,0—1,2";

bei Rindern um 0,5—1,0" und an der Impfstelle ent-

stand eine kleine Geschwulst.

Mo 1^'adyean (5) bat, da die Pasteur'sche

Hilsbrandimpfung noeh emstUeh begonnen bat, auf

Albtons meenimfluthetcn Landen Fuss zu fassen, es für

nöthig gefundeti, die Fragen betrefTend die Sicherheit

und die Wirkisamkeii der Operation erneuter Prüfung

an nntenieben.

Seine Studien und Versuche fielen nicht zur Zu-
friedenhi it aus, weder was die Unschädlichkeit des Ver*

fabrens, n<<eb was seine Wirksamkeit anbebingt. Er
vriderrätb daher die Ein/iilirung der Pasteur'sdMn Im-
pfung als BekSmpfungsmittel des Milsbraades auf eng-

lischem Boden. Kr theiit die üebeneugang Pasteur's,
dass c*i gt liiitreti wird, den Milzbrand .luszurotten oder

<b>ch seiner Herr zu werden, und zwar in Hngl.ind ohne

UiUe der Vaccioation, lediglich durch die bekannten
eteriniir-poliseOieben Maassregelo, insbesondere die ra*

tionelle Bebaadlong von CaaaTern an lOlabraod ge«

fallener Thiere.

Düngern (4) prüfte an Kauincben die HeaUBUg
4mt ÜDilimtUillBctkm tedl VtMBumäm*» Bae-

tntak

Schon früher hatte Fmmerich nachgewiesen, da.ss

die Milzbrandinfection durch d-'u Streptococcus ery-

sipclatis gehemmt werden kann, Wa t so n- Che y ne
wies dasselbe für den Bacillus von Fricdlaender und
den Microeoeeus prodigiosus nach, Bouchard für den
Bacillus pjocyaneus. Aus den zahlreichen Versuchen
des Verf.'s geht hervor, dass eine Hemmung der Milz-

braiuiiufection .statt hat, W'-nn sich an d'T Iinpf-tclle

lebende Friedlacnder'sche Bacillen belinden, und dass,

wenn die Milzbrandinfection sich unter dem Einflüsse

der letzteren nicht verallgemeinert, die Milzbrandbacillen

von Phagocyten aufgenommen und in denselben zerstört

Wi idi n. und ferner dass die hemmende Wirkung der

sterilisirten Kap.sclbacillcnculturen eine geringere ist ab
die der lebenden Bacterien. Durch die intravcnö.sc In-

jeetion Ton sterilisirten Kapselbaoillen wird eine All-

gemeinwirlrang ausgeübt, welche die Widerstandskraft

des Kaninebenorganismus gegen Milzbrand zunächst

schwächt, dann aber uaeb etwa 24 Stundrn steigert.

Dieses Verhalten findet seine Erklärung w il rs l einlich

dnreb eine Einwirkung der Friedlaender*8chea Bacterien

und der in denselben enthaltenen Sabstansen auf dSe

L>Mici'<\\ t.-n. was aber nicht bloss auf einer chemotacti-

srhen Heeinllussung benihen kann, weil die Diapedese

der Lcucocyten und die Ph.agocytose der Milzbrand-

bacillen auch dann erfolgt, wenn die Stoffwechselpro-

duete der Kapselbadllen sich gar nicht an der Inoou-

lalionastelle befinden.

Sabrazes und roloml)ot (31) haben an der

Jabrekbcricbt der gnainmirn Mcdiciu. Bd. I.

ÜN UND ANSTKCKKNDK TlllKKKRANiülElTJiN. H21

zoningisehon Station zu \reachon die l'ciden dort vnr-

kommenden Arten des zur Ordnung der Knochenfische

gehörenden Hippocampus, der to seinen Bhite nur eine

sehr geringe Anzahl Ton weissen Blutkörperchen besitst

und der einer Milz v"llst.ändig entbehrt, mit Milz-

brandbacillen geimpft, um zu erfahren, «o-
dnreb der Organismus dieses Fisches gegen
i ,1 s Virus ankämpfe. Ans den hierbei ermittelten

Thatsachen ziehen die Verfasser 'ien Schluss, dass die

Lcucocyten es seien, die einige Zeit hindurch mit Er-

folg die Milzbrandbaeillen Temiebten, dann aber sehliess«

lieh zu finindc gehen. Dass Iii K: rpcrsäftc keine bac-

terientödtcnden Eigenschaften besitzen, folgern die Ver-

fasser daraus, dass die Bacterien „in vitro" sehr gut

im Henbinte des Hippoeampos gedeihen, dass Terimpfto

Sporen in kurzer Zeit zu Bacillen austreiben und dasa

die im Körper des Thieres vorgefundenen nactericn

völlig intact seien, ausgenommen jene oben erwähnten

Involtttionsformen, die augensdieinlieh dnreb den Zer-

fall der Zellen frei geworden seien.

Werigü (34) hat 33 Kaninchen mit einer grossen

Menge von Hiizbrandvirus, das einer und derselben

Cnltor entnommen worden ist, IntravoiSs geimpft oad
hat, anfangs in Zwischenräumen von einigen Minuten,

später von Stunde zu Stunde, die Thiere nach und nach

getödtet und bei allen die Leber und Milz, bei 5 der-

selben aneb die Langen dner genaaen mierosoopisdien

rntersuchung unterzogr^n : er stellte dabei vor allem

die Zahl und das Verhalten der in den betreffenden

Organen TOriiandttieii Bacterien und der Zellen und die

Besiehungen beider sa einander fest

Auf Gnind seiner Ermittelungen Stellt Veif. die

folgenden Behauptungen auf:

1. Die Theorie der Pbagoejrtose ist endgültig be-
wiesen. Dass man im Blute gar keine Leucnrytea mit

eingeschlossenen Bacterien lindct, rührt daher, dass sich

dieselben nur ganz vorübergehend im B\n'.r aufhalten

und sofort nach den Organen transportirt werden, wo
man sie auch tbatsSchlieb in Sdinitten naebweisen
kann.

2. Es ist nicht die kleine, nur wenig Blut enthal-

tende Milz das llauptorgan Tür die Zerstörung der Bac-

terienf sondern die ron einer grossen Blutmenge durch-
fluthete Leber. Wenn am entmihte mere den Infee«

tionskrankheiten leidlter eriiMOn als andere, so kann
dies ebenso von dem Verluste ihrer sonstigen Func-
tionen, als viin drrn ilirrr liarlrrii-iiifti Kigi-nschafteti

herrühren; wenn sich ferner in der Milz zu gewissen
Zeiten bei Febris reciurens die Spirillen allein, bei an-
deren Infectionskrankbciten die betreflenden Erreger in

grüsstcr Anzahl vorfinden, so spricht dies eher für eine

Schwäche der Milz.

3. Es ist sweifelhaft, ob e» eine negatire Cbemio-
taiie der Leneocyten giebt.

Vebertragng nd SlateUei^piBg. Heim (10)

bekam aus Luxemburg auf getrockneten Schaffellen

gefundene Larven zur Untersuchung, weil die Arbeiter,

die damit beschäftige waren, an malignen Pusteln er«

krankten. H. ahnte l^oich, dass die Häute von an

.Anthrax erlegcnen Tliieren statniiilen. Die mit dem

Abschabsei geimpften Mccrschweiueheu bewiesen dieso

Hypothese. Die Felle waren mit einer pulmartigen

Mas.se bedeckt, welche als Ficremento erkannt wurde,

n. bestimmte die Insecten fiir Attagenus pellio. Antrenus
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muscoram und da« PtiaitKiTt. Alle diese InsecteD,

sunrnt den Lan-en, sind in stcrilisirtem Wasser ver-

rieben um! Mferschwtiiu'hen subcutan injirirl -wnrden

und die Impfthierc sind nach 48—58 Stunden aa Milz-

brand gestorben.

Durch ll's Uiiti'i'suohuDgou wurde festgestellt, dass

d'w Milzbf.uidsp.iren, oliiic üirc Virulon/. i'iiizvibüss^'n.

den Ycrdauuugscanal der Inscctcn passiren künncii.

Durch Insecten kann also die Krankbeit flbertragen

werden, denn mittelst des Windes werden die getrock-

neten pulverigen Excrenientc und damit auch die Mil/-

braudsporen auf grössere Entfernungen zerstreut. Auäi>er-

dem ist es «ahrseheinlieb, daas in den Terdauungs-

orgari' )> 1' [' Inseoten die Sporen sich suBaeterien ent-

wickeln li.iiinen.

Proust 28) konnte in unzwcifeliiafter Weise die

Einsehleppung Ton Hilzbrandbaeillen dnreb

Ziegenhäute ans China nachweisen.

Ihireb dieselben wurde auch ein Arbeiter aogesteekt.

Zwischen den HHuten befinden sich Insecten — Der-
mestes vuipinus — sovvii' 'liT'-n I.nrviTi niid Rxercmente,

welche die Tr.ifrer d. t Mil/l>r.-ui<lli.'u illi'n sind. Lan-
dowsky und Nocard verimpften derartige Insccti^n

in das subcutane Bindegewebe von Meerschweinchen,
iretcbe tiiatsiehlieh nach 88 Stunden Terendeten.

mibmii baim 8ekw«ii. Naeh Uaeindoe (SS)

frass eine Zuclitsau nur sehr wenig von dem f'ad.ivcr

eines an Milzbrand verendeten Rindes. Am nächsten

Tage erkrankten ihre 5 sieben Wochen alten Ferkel an

Sohwüebe im ffinterttieil, geschwollenen Hülsen etc. und

gegen .\hend waren alle tr.dt. Kinc'^ wurde micro-

scopisch untersucht. .Mau fand enorme Mengen von

Milzbrandbadllen in der gesdiwoUenen Milt. Bin Meer-

sohweinchen starb 80 Stunden nach der Impfung, und

Prof. Crookshank bestätigte die Diagnose. Die

erkrankte am 5. Tage nach ihrem MissgrüT und erlag

am 6. dem Anthrax. Auf die Jungen, welche nur von

der Mutter lebten, nusste der Krankbeitskeim mit der

Muttermilch übergegangen .sein, in der er aufTillig schnell

erschien, viel eher, als die Sau offenbar erkrankte. M.

meint, daaa der Mibibrand bei Sebminen in England

gar niebt bo selten aeL

3. Raiiscliliiaiul.

(StaliNlisohes >. S. r,13.)

1) Brcmond. .\riies Impfverfahren gegen Rausch-
braud. Journ. de m-'d. vetcr. et zootechnic. — la)
Cornevin, Cb., Ergebnisse der Schutzimpfung gegen
Rausebbrand beim Rüffel. Lyon Joum. p. 645. — 2)
D u e n >c h in a n n . Hermann. Ftude t x]iiTiint'iitale sur !•

Charhon syinptnmatiijue et ses relations avee rUedfmc
malin. Annales de l'lns'itut Pastenr. T. VIII. p. 408.
— 3) Eber, Beobachtungen über Kauschbrand. Sachs.

Bcr. S. 89. — 4) Hajnal, J., Rausebbrand in der
ungarisehi'K Tiefebene. Veterinarius. 1. (üngaiiscb.) ~
5) Kitt, lustruetiun zur Kausehbraniischutzimpfung mit
Ucincultnp'n. Miinchener W'tehensehr. S. 145. — 6)

Klein, E., Ueber nicht virulenten Jlauschbrand. Cen-
tralbl. f. Bact. u. Parasltenk. XVI. No. 8$. — 7)
Makoldy, A., Pchutzimpfimiicn gegen Ran-^etil.rniid.

Vctcrinarius. No, iL f ('rivrariseh.) — fi) Paimous,
W. . I'.iilinu' ti-^'i'ii l!il ol H>iii1..inir (Impfling geg''n

Itauschbrand). Holl. Zcitschr. Bd. 20. S. 206. — ü)
Tbeiler, A., Ueber Rauschbrand und anderes in Trans-

Taal. Schweiz. Arok XXXVI. S. SS8.— 10) WUaaow,
Itiuschbrand bei Bindem im TM^uanf^tduta Srtise.

.\rch. f. Veterinärkde. S. 462.

Torkommen. Hajnal (4) theilt einige Ilauscb-

brandfälle mit, die die bereits ohnehin bekannte

Tbatoaebe erhlrten, dass di« Krankbeit «ach in toII-

kommen Hachen Gegenden, wie eine solche die weite

Tiefebene Niederungarns darstellt, vorzukommen pflegt.

Auf der bctrellendcu Weide tritt der Bauschbrand zu-

weilen gleichzeitig mit dem IGlzbrand auf.

AUgMBdMB. WIasBov(10)l>eobaaht«teaiif dem

4.1 000 Morgen grossen Gute des Grafen Kutiisow im

Tagaurog'scbcn Kreise mit hochgelegenem, meist trocke-

nem Humus, lehmsteinigem und Kieselboden zu beodca

Seiten des Flusses Miuna und sunes Nebenlluases Na-

golna mit gutem Quellwasser und fliessendem reinen

Wasser in einer Heerde von 210 Stück Vieh im August

und September 18 Fille Ton Bausebbrand.
In 11 Fällen entwickelten sieh die G --i liu ül^te an

dem linken Übersobenkel und gingen auf die Kreuz-

bein- und Nierengegend über, in emem Falle entstand

die Geschwulst an der linken Schulter und in einem
anderen au der Brust. Der Tod erfolgte 2—3 Tage,

in iii'-m Kalle l'/; Tage nach Beginn der Krankheit,

die meist mit Lahmheit auf der ergriffenen Extremität

begann. Die Geschwülste erreichten oft einen grossen

Umfang. Durch beständiges Wechseln der Weideplätze,

tiefes Verscharren der Gefallenen, schnelles Ausscheiden
der Kranken und sorgfältiges Desinficiren der l'KitTie,

auf welchen sich kranke Thiere befunden hatten, inner-

lich Gaben von Creolin, 15,0 auf 4 Flaschen Wasser,

tiefes Spalten der beginnenden Geschwülste und Aus-
brennen derselben mit glühendem Eisen oder mit Acid.

nitrie. fumans wurde die Krankheit rasch getilgt. Da
W. trotz sorgfältiger Untersuchung nirgends eine Ver-

letzung der Haut an den Geschwülsten entdecken konnte,

SO irt er der Meinung, dass die Krankheitakeime mit

der Nahrung aufgenommen worden seien und sieh vom
Darme aus an den geeigneten Stellen localisirt hatten.

(Eine Infection durch Insectensticbc ist nicht auszu-

sehliessen. B«f.)

Tbeiler (9) berichtet über den Bauschbrand
in Südafrika, welcher auch dort als stationäre, an

tellurische Eigentbümlichkciten gebundene Krankbeit

auftritt.

Derselbe kommt das ganze Jahr vor. wenn auch

nach der Regenseit mitunter heftiger. Man bezeichnet

die Krankheit mit dem Namen „Sponsriekte" (Sponsss

Schwamm). .Sie i.st namentlieh unter dem Jung\-ieh

sehr frequent, von welchem mitunter 10—25 und 50

pCt. hinwcggerafft werden.

AU« äunühungen der Impfiing diese m9^
derisehe infeetlSse Krankheit raseh Eingang zu ver-

schafTen. waren von wenig Erfolg begleitet gewesen,

trotzdem die Boers im Grossen und tianzen für die Im-

pfungen einganomunn sind.

Auf einer Farm, auf welcher T. 20 Stüok Jung-

vieh geimpft hatte, nachdem Toriier Baasebbrand aaf-

getri'ten war, blieben nach der Impfung sämratliche

Thiere erhalten. Neuerdings werden auf der Farm eines

Besitzers von ca. 4000 Hinptsni Bindvidi grOasoe Ver
suche angestellt.

Geg«n die Lyoner Impfinetiliode eriiebt T. den V«^
wurf der rmstiindlichkeit. Das in Fn-iheit aufgezoc' D?

Vieh ist Ml. wiederspenstig gegen alle ManipulationfU.

dass mit Hilfe von Kaffern jedes Thier geworfen werd- n

muss. T. ist überzeugt, daas da» neu zu errichtende

AgricultnrDepartenent im Falle eines gOnatigen Er-
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folges sieb der Sachi- .-iiiiK hmeii uud dann die Impfung
in Afirilcft oImdso prospcrircn wird wie in Europa.

Die englischen Thierärxte wissen von der Rauscb-
brandimpfung noch absolnt niebts. Da sie die Knnlr-
heit als eine Fluxion auffassen, so ziehen sie FiterbSn-

der. Wenn die Versuche in Transval gut ausfallen,

werden obne Zweifel auch die Repenugsthieitote der
Capcolonie dieselbe einführen.

Inpflinf nnd faiaiHlllt. Makoldy ^7) be-

richtet über die in Un^tftt dlizdigefübrteu Schutzim-
pfungen gegen Ransobbrnnd, die durchwegs ein

sebr gOnetigefl Resultat ergeben baben (a. diesen Be-

richt 1"^02, 29). Der Kilt'sclic Irapbtoff hatte die

gleiche Wirkung, wie der französische. — Gelegentlich

oonstatirle IL, dass IVi Jahre lang in Papier gepacktes

virulentes Muskelpulvcr bereits bedeutend abgeschwächt

war. fi cg t'idteten Meerschweinchen in 20—22 Stun-

den, zwei Schafe in 60, bez. 72 Stunden. 19 cg ver-

ursaohten sowohl bei voriier aebatzgeimplten, als bei

geimpAen Jangrindeni MhnMrdMfte Anaebvellnngen

und 36 Stunden lantr wähn-ndc Tcniji' r it urstei^. riiiüi'n

bis 10,2** C. M. stellt zum Schlu<>se iolgendc Anträge:

1. Damit sieb die Sebntaimpfuug lohne, ißn ein

impfsiofT erwünscht, der naeb einmabgw Anwendung
Immunität verleiht.

8. Der Impfstoff soll mÖglichüt frisch sein und wäre,

um Intbümem vorzubeugen, auf den Packeten der Zu-
bereitung SU notiren.

3. Die möglichst an.'igedehnle Anwendung der
Schutzimpfung sollte von deu Bebürdea zu mindestens
durch unentgeltlidie Terabfolgung des ImpbtolTes ge-

f<>rdert werden.

Paimons (8) bcrielitet über Kauschbrand-

impfuugeu. £r impfte mit gutem Erfolg den Impf-

stoff von Art o in, Cornevin und Thomas, anstatt im

Schwanz der Thiere. subcutan an drr Srifmiladie des

HaUcs. Es sind dabei weniger (iehülfen notbwendig

und Zurückfliessen der Impfflüssigkeit ist nicht zu

farehten.

l urnevin (7a) impfti- zwei halbjährig'' Büffel

mit virulentem B au e h b r and eon t agiu m. Hei dr^p,

einen trat in den nächsten Tageu eine Temperaturer-

hShung von 1^ bei dem andern von 8* (normale K9r-

perwärme 36,3—86,9*) ein. Das allgemeine Befinden

blieb ungetrübt, so dass der Büffel zu den für Rausch-

brand unempfindlichen Thicren gehört.

Br^mont (1) berichtet Aber ein neues Impfver*

fahren gegen Rauschbrand. Er nahm an. dass

bei der grossen Widerstandsfähigkeit der algcri.schen

Utnderstämme gegen Itauschbrand (Cbarbon symptoma-

tique) eine etomalige, aber alsbald mit der stärksten

Ljrmpbe ausgeführte Implung denselben sicheren Schutz

biete, wie die zweimalige und niaehte diesheziii^riehc

Versuche im Urossen. Sie gelangen ihm uud kann jetzt

das verrinfkdite Sdiutaveifthren dort fiberall practiseb

gehandhabt werden. Säramtliche jungen Rinder erhalten

sofort den seconde Vacciij. ohni- irgend erheblieh au er-

kranken, und können dann alsbald in Freiheit gesetzt

werden, mfissen jedoeb, felis sie sum Terkanf in den

Handel gelangen , ein Brandzeichen erhalten. Am
sichersten hat sich als Impfstelle der Ucbergang der

Schulter in die Brustwand bcwäbri.

Dueuschmann (2) bat bei seinen Immuuisi-

rungsrersttohen von Heerschweinoben gegen
Bausehbrand folgendes ennittelt:

Werden Kanineben mit kleinen Dosen eines ver-

stärkten Hauscbbrandvirus verschiedene Male intra-

venijs oder intraperitoneal geimpft, .so gehen sie trotz

ihrer Immunität gegen natürliche Erkrankung oacbeo-

tiacb TO Grunde, liefern aber ein Semm, von welchem
5— 10 ecm Meerschweinchen gegen geringe Mengen des

Vinis (Iii* hoi'hstens 3 Tropfen) imraunisiren. wenn das

letztere .3 Tage n.ieh der Seniminjection den Tliieren

einverleibt wird. Wird es jedoch nur '/j Tag darauf
oder gleichzeitig mit dem Serum an einer anderen
Körpcrstelle verimpft, so macht .sich nur eine sehr ge-

ringe immunisirendc Wirkung bemerkbar. Serum, mit

dem Virus zusammengemischt und injieirt, verhindert

die Wirkung desselben. Werden nun die auf diese

Weise behandelten Meerschweinchen nach einiger Zeit

wieder mit dem Vinis probeweise geimpft, so verhalten

sie sich wie vollständig neue Thiere.

Auch geg'-n das Hauschbrandtoxin allein, da-

durch Züchtung der Bacillen auf gehacktem Fleische

und darauf folgender Filtration hergestellt wird, scbütst

das betreffende Serum die Meerschweinchen, sei es, dass

beide zufammengemisebt oder gesondert injieirt werden.
Da ab'T alle zu dii sen Versuchen verwendeten Thierc

mehr oder weniger krank sind, so nimmt Verf. an,

dass Serum und Toxin einander nicht neutralisiren,

sondern dass sie auf den Oiganismus eine entgegmige-
setzte Wirkung ausQben.

Bei intrapiritonealer Iqjeotion des Toxins treten

bei Meerschweilehen dieselben Symptome auf, wie bei

der Impfung mit dem Bactcrium. Bleibeu die Thierc

nach Einverleibung geringer Dosen am Leben, so sind

sie noch ziemlieh lange Zeit gegen das lebende Virus
und gegen das Toxin selbst empfindlicher, als neue
Thierc; daher werdei» nach der Ansicht des Verf.'s die

Phagocyten durch da.s Toxin angegriffen und bleiben

eine Zeit lang geschwächt.

Durch öfters wiederiiolte Einspritsnng geringer
Meri<:'>ii dos Toxins i.st es nicht gelungen, irgend wcloie
Ininiuuitat bei Me-^rschweinehen herbeizuführen. Indess

kann dies dadurch erp icht werden, d.iss Serum von

Meerschweinchen selbst verwendet wird, die an Kausch-

brand eingegangen waren und deren Cadaver einige

Zeit im Brütofen belassen worden sind. Bei den auf

diese Weise immunisirtcn Meerschweinehen erhalten

s rh die Bacterii n. (Ii'- probeweise injieirt werden, noch

laiigere Zeit virulent. Da nun ferner auch mit dem
Muskelsaftc von Meerschweincheu. die nach einer

Hausrhbraudimpfung starben, Immuuit&t erzeugt werden
kann, aber nicht mit dem Toxin, das von Fleischculturen

stammt, sn folgert Verf daraus, dass der lebende

Köiper vor dem Tode die immunisirendc Schutz-substanz

pirodueire.

Fenier bat Duenschmmnn gefunden, dass gegen
Rausehbrand immunisnrte Veetsebwdnefaen und Kanin-

chen auch gegen das ,.vibriitn septiquc ffasteur)" un-

empfindlich seien, und dass Schutzserutn von an Kausch-

brand gestorbenen Mecrsehweinchen die Wirkung des

Oedemblutes aufhebe, wenn man beides zusammen-
mische. Er hält daher Rausehbrand und Oedembaeillen

(«vibrions septiqnes" Fasteur) für eng verwandt nnd
glaubt, dass die Verschiedenheit beider sieh nur aus

uirer Specialisirung für verschiedene Thiere herleite.

Endlich bat der Verf. festgestellt, dass bestimmte

Dosen des Mficrobacillus prodigiosus, mit Ransdibrand-
hacillei! zusammen verimpft, die Wirkung jener auf

Mecrsehweinehrn verzögern, die son.st gegen natürliche

Rausehhrandinfection refraetäreu Kaninchen jedoch rasch

zu Grunde gehen las.sen. Verf. ist nun der Ansicht,

dass eine reine Infection mit pathogenen Bacterien iu

der Natur selten sei, und dass die Mitwirkung der

überall vorhandenen harralosen Bacterien für den Ver^

41*
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tauf der durch jene erzeugten Kraokheitcn tob grSsater

BedentoDK sein könne.

Klein ^'>M^.^.llt,to folgcndi^n Fall von nicht
vlrnlontom Uausrhlirand. In einem Slüek Milz eines

an^'etiiirii nti Milzbrand j;estorbeiion Seliafes konnte Kl.

neben Stäbchen, die kürzer und merklich dicker als

die Milzbrandbaeilten «aren, durch Impfungen in hohvr
Traubenzurkerpelatine einen Baeillus naehwei>i<'n. der

in B"-?.ug auf >ein tnurplioKifriseli-'s und bioldf/i.M-hcs

Verbalti'n mit dem Raii'-olilirandbaeillus sich vollkommen
identisch erwies. Subcutane Impfungen bei Meer-
schweinchen mit der ReincuUur des Bacillus in Dosen
von 0,5— l cbcm der verflüssifften Traubenzucker-
relatine todtetcn jedoch die Versuelisthiere nicht, son-

dern verursachten nur locale Scliwellungen , die in

kurzer Zeit wieder ganz zurückgiiigin. Aus diesen

Versuchen folgert der Verf., dass der ven ihm gefundene
Bacillus eine nicht Tinilente Varietät des Bauscbbrand-
bacillus darstellt

4. Lungensenche.

(Statlstiaebes s. S. 614.)

1) Arloins, E\p''ri"nces nouvelles sur la vini-

Icncc de la v rosit>'' pulmonaire et la nature de s^m

agent clicz la ptTipneuiii nii'^ oontagieuse. Uecueil. Rull,

p. 302; Lyon Joum. p.4ö3 und Compt. rcnd. T.CXLX.
No. ?. — 2) Derselbe. Note sur quelques rariations

biolopiques du ,rneuniohaeilIu> liquefaeirtis bovis", ml-
crob? de la pi ripneumouie contagicusc du boeuf. Compt»
rend. T. cxix. No. — 8) Derselbe» Nrnvelka ».
chercbes sur le virus de la peripneumoni« eontuiause.
Lyonm^d. T.LXXVI. 28. — 4) Derselbe, Pro&etlon
cxix'rimentale de la prripriiMimciiie eontapii'use du boeuf

a l'aide df cultures. Dcmonslratinti lie la sp''cilii iti' du
Pueumobai'iilus liquefaciens. lUeueil. Bull. 505. —
5) Derselbe, Sur lapropricteimmunisaotedes cultures

du Pneumobactiltts liquefaciens bovis contre la p< ri-

pneumoni" rr.r,tai:i"use. Ibid. ?SI^. — R) Derselbe,
Ueber den ritcumobaeilhis liqucf.aciens. VIII, internal,

hygicn. Cenirress. Koeh's Monatssehr. 19. Jalirc. S. l.'iT.

— 7) Derselbe, Ueber die immunisirende Wirkung
der Culturen des Pneunobacillus liquefaciens bovis

_ II die Lungcnseuehe des Rinde?. Lyon. .Tourn.

'.)'2't. — 8) Axc. rieuropneumonia: .^lani;Iiler justi-

tii'd (Lunj;<'nseuehe: Ilcchtfertigniij: d<T .'^".'lilaclitung).

The Veterin. LXV. p. 675. — 9) Mc Fadycan, The
Icsions of contagious pleuro-pneamonia. (Die anatomi-
schen Veränderungen bei der Lnngenseuehe des Kindes.)

Vortrag. Ibid. p. 80. — 101 (Jaltier. V., Neue Be-

vreisc für die .\nn.ihn)e. dass die sep'.i--i'!ie Pleuropneu-
monie der Kälber rlureh die I-2ina1hmung von Ucustaub
bedingt ist. Lvon. .louni. S. 65. — 11) Inailnger,
Ein Beitrag zur DifTerentialdiagoose der Lungenseudie.
Münch. Woehenschr. S. 25. — 12) Kocourek, F.,

.'^rlnilzimpfungtMi treiben die T.ungenseuehe des Rindes.

Vcterinarius. No. 10. (Ungariseli ) — l.'Vi Laquerriere,
Note relative ä Tinoculation p' ripn. uini uiriue. Recueil.

Bull. p. 1&&. — 14) Honod. De la peripneumonie
contatrieusc des bovfdes en S*n(5gambie. Ibid. p. 460.

— l 'i) RolnMs. Iiioeulalion pn'ventive de la p<'ripneu-

ini iiie eoniauieusc. Ibid. p. 415. — 16) Derselbe,
Moyen inofTensif d*tnoGuler oontre la piripoeomonie.
Ibid. p. 237.

Aetlologlsches. Arloing (4) hat Rinder subcu-

tan und inlralhoraeal resp. inirapulmonal mit Rein-
culturen des P neumobac i I lus liquefaciens bo-
vis gel mpft und dadurch die typiaehen Yerindeniugen

hervori:' riif. n. wo!. Ii.- das C^intagium il' r T, iin Ixen-

se u che erzeugt. Kr bat sogar die Erscheinungen und
Vn-Xndemngen erzeugt, wclebe di« Itoogeaaeitche den

Pnctikem darbietet: Lungeuentzündvng Lungcnbnut-

felleniiQndaDgiDHVoclieRBÖben derBmstCBUnntBQndiiog,

entsprerbi-nde Vi räiiderungen am Zwerchfell, dem Pen-

toneum und der Leber. A. schliesst aus den Ergeb-

nissen seiner Versuche mit Sicherheit, dass der Pneumo-

baeUlna liquefadeni fhstaieUidi der Erreger der LongeD»

seoebe ist.

Derselbe (4) fand bei seinen Untersuchungen,

dass sich die Ursache der Lungenseucbe wie ge-

irnhnBdie HieiDben veAalte, denn die Viraleas des

Lungensafles, der erfahrungsgemäss die Erreger enthilt,

nehme zu, wenn man ihn auf 35° C. erwärme.

Weiterbin hat A. aus den subcutanen Geschwülsten,

die nach der Willems'schen Impfung sich in der Steiss-

gegend finden, die virulenten Pneumobacillen in staik
peptonisirter Rinderbouillon gezQchtet. Mit diesen Cul-

turen. und zwar von der 2. bis 10. Cieneration. hat r

sowohl durch subcutane, als auch durch intrapulmonäre

Impfungen dieselben typischen Veränderungen erzengl^

irie bei der Impfung mit dem Lungensafte. Um ganz
und gar die toxischen 'Wirkungen auszuschliessen, hat

Vi-rf. mi< Baedrien allein geimpft und hierhin v;li irh-

falis die typisehen Verimderungen hervorbringen können.

Dcrsclbe (1) hat neue Versuche angestellt, um
zu beweisen, da&s die Infectiositüt des Lungeusafte»

InofeDseodieknokerTbiere dvrdi einen MicrooiipDiamas,

den er nacbgewieseo htit, Temnaobt wird.

Arloing (3) hebt henor, dass von verschiedenen

.'^eiten behauptet würde, die relative Seltenheit des

„Pneumobacillus liquefaciens bovis'' im Lungen&afte im

Vergleieh an der auaserordentliehen Timlena des leti-

t'Ten spräebe nicht dafür, dass der «Pnenmebadllu*

der Erreger der Lungenseuche sei.

Hierauf erwiedert Verf., dass gewöhnlich die Vini-

li'uz di's Ltingeusaftes in fhierärztlichen Kreisi n üVi- r-

tricben werde, und da.ss eine Beziehung zwischen der

btenritit dieser Virulenz und der Seltenheit, sowie der

reg l m istigen Vertheilung der HicToben in den Ver-
un<lt'rungen bestehe.

Femer habe er 1 1 Impfungen subcutan an Rindern

mit je 2 bii 10 Tropfen des Lungensaftes ausfiilirea

lassen, von denen nur eine ein poritives Resultat er-

geben li.ibe. Dies beweise, dass das Virus nicht so

leicht überimpfbar sei und dass nur grosse Dosen des

Saftes ein einigennaiBen lieberes Ergeoniis heben.

Derselbe (2) hat dureli liiii.''rc Züchtung in

Bouillon die Gelatine vertlüssigendc Eigenschaft des

„Pneumobacillus* verschwinden sehen; durch Züchtung
auf Serum und dann auf Kartoffeln konnte er ihn

wieder, aber erst in einigen Tagen, die Gelatine ver-

flii<sipi'ri |;i-.seu. In den Culturen i]''s nii.'lit \rrt1üs^i-

gendcn Bacillus hat er kurze, stämmige Individuen in

viel grösserer Anzahl angetroffen, als die langen, geglie-

derten, die in den Culturen des verflüsiigenden rvt-

herrsehen. Beide fand Verf. in Oesehwfilsten in der

Nähe des .'^t-^isses nach den Impfungen am S' liwanie

neben einander vor. In Bezuc auf die nicht verflüssi-

genden PneumobariUtii h ii t r t rmittelti dass sie ebenso

wie die verilässigeuden Ciliea besitseo, in Cultarea

etwas langsamer wachsen, aber bei subentanen ued
intrapulmonäri n Impfungen dieselben EflTeete hervor-

bringen, nur in etwas peringerer lutcusit.it al« jene.

Dabei hält er beide nur für Varietäten eines und d- s-

selben Bakteriums und nicht für verschiedene Micro-

organismen.

Impfung. Koeenrek (12) gelangt in sefaMBGon-
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gressvortrage zu nactustebecidcD Uesolutioasanträgeu be-

treÜBod die Tilgung der Langenseuehe;
1. Die Erfahrung lelirt, dass die Lungenseuclif am

•ehoellsten und siebersten getilgt wird, wenn die ver*

seuebteo ViebbestSiide so bald als möglich nbgeseblaefatet

und die entli-t^rt' Ti St.illuii;;':'» vor ihrer N' iilifM.'tzuMg

mit scucLenfr.-it^iii liKidvii h gründlich dcsinlicirt wcrdcu.

2. In Rücksicht dc>.sL'U jedoch, dass das obige,

sicher sum Ziele führende Vorgehen bei grossen, insbe-

sondere auf gemeinschaftlichen Weiden zusammengetrie-
benen Vi. hl>i'-,iäii'Kii .ihiie tutale V'-rtiiclitiiiii,' der Vii'h-

zucbt und Lahiiikgung des landwirthMchafiliclien liC'

triebes unmöglich stricte durchgeführt werden kann,
selbst dann nicht, wenn die horrenden Geldmittel aur
Verfügung stehen würden, ist nach Todtung aller kranken
und der Krankheit verdächtigen Thit re der übrij;*' Vieh-

bestand unter eiue strenge Sperre zu setzen, polizeilich

zu überwachen nnd seitweise durch vom Staate ange-

stellte Thieiixzte zu untersuehen und eventuell mittler*

weile anftanebende kranke und verdSehtige Thier« sofort

y.ii t'idten. Die einer Ansteckung aiisp-^i t/.t t^ewesenen,

wenn auch gesund gebliebenen Tliit tc 'iiirl- n nacli drm
letzten Krkrankuugsfalle aus gerechnet, vur AMmf nies

halben Jahres dem freien Vi-rkehr nicht übergeben werden.

3. Nachdem die Krfahrunc zeigt, das* die Impfung
eine grössere \Vid< r--t.uiiis|:ihi^k« it g''gen Erkrankungen
an natürlicher Lungenseuche den Impflingen verleiht

und dadurch vor gri>s.seren Verlusten schützt, ist die-

selbe beim Mastvieh, welches ohnehin nur für die

Schlachtbank bestimmt ist, au?:urathen und den Kigen-

tliüniern von .Seite d- s Staati-s aller mögliche Vor-chub
zur Durchführung dieser Operation zu leisten. Geimpfte
Viehbestände sind zu zeichnen und unter Sperre und
polizeiliche Aufsieht zu stellen.

4. In Berück-sichtigung dessen, dass die Inipfung

zur Verschleppung der Krankheit Veranl is>uug geben
kann, ist ihre Vornahme beim Zucht-, Melk- und
ZogTleh vtx widemtben und \mA ffiesen BindTieli-

Categorien nur auf dne radicftle Tilgung mit der Keule
hinzuwirken.

Laguerriere (13) einpfichlt mit Nocard. zu
den Impfungen bei der Lungenseuchc den

Lungensait mit Glycerin zu mischen, weil dann der

Erfolg sicherer eintritt und .schwere oder todttieh

endende Zufälle seltener sind. Er zieht die subcutane
der intracutauen Impfmetliodc vor. Das Glycerin con-

servirt nicht nur den Lungensafl, snnrli-rn es scheint

auch den Ansteokungystoff zu mildern und zu conri-

giten»

Bobeis (15) hat subcutane Iiyeetionen TOn Cul-

turen des Pucumobacillus liquefaciena gegen Lungen-
seuche VL>rgen<jmmen und gefunden, dass die Gefahren,

welche die Willem'sche Impfung mit sich bringt, mit

dieser neuen Methode ganz vermindert werden ; sie ist

durchaus gefahrlos, führt zu keiner Art von Kranksein,

keben Schwanzverlusten u. deisl. Die nach Arloiug

£Bimpft«n Tluere «wiesen üa. lamm gegen das
ungensenobeagift.

Arloing (7) berichtet über die Bestrebungen,

die Schutzimpfung gegen Lungeuseuche zu

VMrbeaaem.

Znn&eh.st versuchte er den aus der kranken Lunge
||nraBiMO«n Saft etwas absuschwächcn. Zu diesem
zweek« wurde die Flüssigkeit eingetroekliet und der
Rückstand einer Wärme von -l"— KM)" C. wahrend
einer bestimmten Zeit ausgesetzt. Dann wurde die

pttlTXige Masse gelöst und subcutan oder intraven>>.s

eiageapritst und nach einiger Zeit die Immunität der
Tersudistbiere durch die subcutane Yerimpfung von
frischem Lungensaft gepriift. Es zeigte sich, dass der

Vaccin, der einer Temperatur von 40—55* G. ausge-

setzt wurde, eine gewisse Immunitiit zti verleihen im
Stande war.

Da jedoch diese Versuche nicht ganz befriedigten,

so ging der Autor zu der Verimpfnng von Bouillon-

Culturen des Bacillus I i ri u c lac i e n s b.>vis über.

Nach der durchgeführten S -hiitzimpfung wurde die

Immunitiit entweder ih.: !. > rimpfung von vellviru-

lentem Lungensait oder durch das Aufstellen der Thiere
in TCrsencbte Bestände geprüft.

Der ersteren dieser Proben wurden 11 Thiere

unterworfen; 9 bestanden dieselbe mit Erfolg, '2 er-

krankten. Der erlangte .*^clui1z war somit bemerkens-

Werth aber kein für alle Falle vollständiger. Im
ferneren wurden gegen 200O, mit Keineulturen ge-

impfte Rinder in den gleichen Verhältnis.sen belassen

wie eine etwas gn ^s< ri> Zahl von Thiercn, welche der
Schutzimpfung vermittelst frischen Lungensaftes unter-

worfen worden waren. Die Resultate gestalteten sidi

bei der ersten Gruppe etwas besser als bei der zweiten

und Impfschädigungen kamen nicht vor.

Arloing (5) bespricht die Bekämpfung der Lungen-
sencbe durch Einimpfung von Culturen des von ihm
in den kranken Lungen gefundenen Pncumobaeillus
liijuefacicüs. Die Impfung ist gefahrlos und leichter

au.sführbar als die gebräuchliche Willem sche Lungen*
seucbeimpfung und gewährt denselben Schutz wie
diese.

Bcilmpflug. Axe (8) siebt die seit 1878 in

England in Uebung befindUcbea strengen Schlacht- und
Sperrmaassrepcln als so wirksame Mittel gegen die

Lungenseuche an, dass England und Schottland in

kuRer Zeit von der Krankheit fivi sein werden nnd

sich dann nur noch gegen neue Seuchcneinbriiche vom

Auslande und von Irland au sebütsen haben werde.

5. Pocken.

(Statistisches s. S. 615.)

1) Braasch, Kuhpocken, durch Uebertragung ^'On

Vaccine. Mitthcil. f. Thierar/.te. Hamburg. Heft 7. —
2) Buttersack, Dr., Zur Kenntniss der Vaeeine.

Aus dem Kaiserliehen Gesundbeitmmt zu Berlin. Berl.

klin. Wochenschr. S. 213. — 3) Ducamp u. Pour-
quier, Experimenteller Nachweis der Verschiedenheit

der Kuh- und Menschcnpoeken. Revue veter. p. 420.

— 4) Dupouv, Propagation de la vaeeine par les

iastituteun. Semaine rdir. p. 458. — 5) Mahon,
Tariola eanina. The Veterin. LXVIT. p 79. fi)

Nocard, Lc facein du boeuf h Tile Maurice. Rc ucil

Bull. p. T.^.'j. 7) Rödiger. Kuhpocken. Berl. .\rch.

XX. S. 335. — 0} Voss, Die Schafpockenkrankbeit im
Besiik Aurig. Berl. Areh. XX. S. 885.

Ducamp und Fourquier (3) berichten im An-

sehlnss an eine frühere Mittbeilung (S. d. Jahresb.

Bd. 13. S. 32), dass sie nun doch das Contagiuiu der

der Kuh- und dasjenige der Mensehenpocken als ganx

verschieden ansehen.

Bttttersaek (8) liess klare Lyvyke» welebe er den

Pusteln von Impfkindern entnommen hatte, auf Deck-

gläschen eintrocknen und untersuchte das Präparat,

nachdem die st^*renden in Wasser leicht löslichen

Niedersebläge, Salze und eiwnssartigen Stoffe, entfernt

waren, im lufttrockenen Zust.md.

Mit dem zunehmenden Wachstbum der Pu.stcln

fanden sich in der Lymphe feine, blasse Fnden. die

überall gleich breit waren. Bei vorgesohritterieni Wachs-

tbum bildeten die->e l'ädcn ein dichtes Netzweck. Er-

Digilized by Google



626 ELLBNBBROER und SohOTZ, ThIBRSBUCHBN TTST> ANSTBOKKNDB TnrmgftATHifBTTKf

reiclitcn aber die Pustchi ihren Wochsthumshöhepunkt,
so traten in fli-n I''iidcti mehr und mehr kleine lilassc

gleichgrossc Korperchen (iSporen) auf, die einzeln o<ier

in Kettenverbänden lagen, bis schliesslich die Fäden
ToUständig verscbwuadea warao. Die gleicbeo Ziutäade
beobachtete Verf. auch bei der Kalbsijnnphe. Da sich

die betrotTenden Gebilde in drn eiwei>shaltigen Fliiss.ig-

kciten anderer Pu.stcln niclit fanden, so j(laubt Verf.,

weil sie in den Vaccinepusteln niemal.s fehlten, dass

dieselben für letztere ein belebtem Cbaracteristicum dar*

stelleo. Zweeics ZQcbtuog brachte Verf. kleine mit
käuflicher Lymphe gefüllte Capilianörchen in die

Subeiilis eines Kalbes. Nach 3

—

i Tagen eustand in

der Ilaul tine starke InlUtration und in dem (Jewebs-

safte licssen sieb jene Fäden leicht nachweisen. Auf
andere Kalber übertragen eneugte der Oewcbssaft die

gleichen InllKratiiii'n und l>ei f! Kälbfrn tyinsrh*-

Impfpiisteln. Xoii l'ilniüfdden unterscheiden .>ii'h ilie

Iii tr- iTf iiden Fäden deutlieh durch ihre allseitig gleielic

Starke und dadurch, doss »iie sich nicht in Natriuuk-

nitrat und .\mmoniak lüsen. Der Hauptuntenchied
liegt aber in der Entwickelungsgcsehirhte der fragliehen

Gebilde. Verf. liess sich nämlich einen tieferen ."Schnitt

im Uberarm mit sporcnhaltigr>r Lymphe füllen. Nacli

6 Stunden waren in der klaren Wundllüssigkeit einzelne

kurze Faden nachzuweisen und nach 24 Stunden das

bekannte Netzwerk von Fäden, da.s am 8. Tage den
Sporen Platz machte. Allgemein konnte Verf. fest-

.stellen. dass bei l'rstimpflingeu die Sporcnbildung am
7.— .8 Tage, bei Itevaecinirten dagegen schon früher,

am 4.

—

h. Tage auftrat. Kam es aber bei letzter,

n

uberfaaapt nicht aar Pustdbildung, so licssen sich doch
im Gewebssafte der Haut VUan aadiweisen, die aber
gegeo den 8. Tag spurlos v«n«bwaoden.

RSdiger (7) beobachtete das Auftreten von

Packen am Kuter einer Kuh unter Fieberer-

seheinuugen und die von dieser Kuh veranlasste In-

fection riner Dienstmagd, velobe daa Melken der Knh
besorgt hatte.

Braaseh (1) berichtet über den Ausschlag an

den Zitzen mehrerer Kühe, welcher höcbstwahr-

sobeinlicb durch das Ton ^em reraeeinirteo Knaben

ausgefOhrte Melken übertragen worden sei.

t). Hotz.

(Statistisches s. S. 614.

j

1} Abolcuski, Rotz bei Leoparden, Tigern und
L5wen. Archiv für Vet^rinärmed. S. 324. — 2) Are,
Glanders, its .spread and suppression. (Die Verbreitang
und Unterdrückung des Rotzes.) The Veterin. LXV.
p. 768. 3) Runome, Neue Beobachtungen über die

di;igiios(isrhe und therapeutische Wirkung der .Stoff-

weehM'ljiri ihn tc de> Kotzba<Mllus Ijei der Kotzinfection

der Menschen und Xliierc. Aus d. Dtaoh. Med. Wocheo-
schr. 1894. No. 86—88, ref. in der Berl. therap. Wochen-
sehr. S. C71. 7. 0 Cadeac et Malet, Inocu-

lation direete du virus morveux dans restom as et dans
rintcstin du cobaye et de Taue. Recueil Bull. p. 549.
— 5) Dieselben, Sur la transmisaion de la morve
par les voies digestives. Ibid. p. 555. — 6) Doro-
schenko, Zur Aefiologie der sternfirmigen Narben
auf der Naseuscheidcwand des Pferdes. ;Vrch. f. Vctc-
rinärmed. S. '2CA. — 7) Haslam, Aceult glanders —
aome unrecorded sjmptoms (Oeculter Rotz — einige

bisher nicht anijpieaeiebaete Symptome.) The joum. of
comp. path. and therap. VI. p. 209. 8) Hoarc,
Wallis, Ein b'-sonderer .\usbruch von Hotz. The Ve-
terin. LXII. p. 182. — i») .lohne. Primäre Tubercu-
lose der Bugdrüaen, secuudäre Tuberculose der unteren
Loftruhren-, vorderen Mediastinal-, der retroperitonealen

und portalen LymphdrOaen, sowie der Milz und ibrtr

Lymphdrüsen beim Pferde. Bericht über da.s Vetcrinar-

wesen im Kilnigr. Sachsen f. d. Jahr ISVo. S. '36. —
10) .Tongb, J. de, Enkcle opmerkingen omtreat het

Reglement voor den militairen veterinairen Dieoat in

Nederlondseh-Tndii^, hoofdcakelyb wat betreft de te

nemen m^afrege|en bv het vnorkomen von kwadea-droe'
Thicrärztl. Blätter f. 'Niederl. -Indien. Bd. VII. S. ."0.

—•11) Joseph. Einige neuere .\rbeiten Ober den R"t2

beim Menschen. Aus Deutsch, med. Woebensohr. 1S93,
ref. in Bert, tiierap. Wocbeneehr. 1898. S. 807. —
12) Kost off. M.. .*>ulla diagnosi della inona equiria.

(Ueber die Diagnose des Pferderotzes.) iiiern. ili Ve-

terinär, militar. VI. p. .V21. IS98. — 18) Langer-
baos. Ein Fall von Kots (beim Mensehen). (Vortrag
aas der Berliner medieinischen Gesellschaft: 9S. Mai
1894.) Berl. klinische Wochenschr. S 508. — 14)

Mari, Zur Diagnose rles Hotze.s. .\rchiv f. Veterinär-

med. S. 213. — 15) Maehl, C. Die .Ausbreitung de*

Rotzes und die Maassregeln gegen denselben in Buss-
land. T. f. Vetr. XXIV. S. 89. — 18) Noeard,
Transmission de la mone par les voies digestives. Re-

cueil Bull. p. 367. — 17) Derst lbr, Ueber die Pa-

thogeiiie des Hot/es. Ibiii. p. 22'». — 18) Pedkow,
Rotz ijeim .Menschen im Berdi iner Kreise. Tvrerer Gou-
veniement. Aus dem allgem. me<i. Centralz. No. IC.

1894 ref. in der Berl. tb. Wochenschr. S. 272^27"
— 19) Penning. C. A., Intertracheale injectie von
.' 'il-Jüodkaliumsolutie legen ewaden-drues. Thieriirrtl.

lilalier f. Niederi. Indien. Bd. VII. p. 27. — 20;

Peters, Das Rotztilgungsverfahren mit Einschlus.-« der

Mallein-Impfiing im Begicrungsbesiik Blomberg. Berl.

tb. Wodienschr. No. «0. — fil) Seh fitz, W., Zur
patbologiMben Anatomie des Ri.tzes. Berl. Arch. X.X.

S. 425. — 22) Sem m er, E., Ueber gutartige heilbare

Formen des Uetzes. Deutsche Zeitschr. f. Thienned.

XX. S. 59. — 23) Unna, Färbung der RotzbacillBa

in Hautknoten. Aus iL Monatsheften f. praet. Dermat.
XVI., ref. in der Herl. th. Wochenschr. .'i'^n. —
24) Uelzen, P. A. van, Is behondeling von kwadcn-
droes oon te bewelen of moet hct von Regeeringswege

verboden worden? Thieräratl. Blätter f. Niederl. Lidien.

Bd. Vn. p. 15. ~ 25) Villar, Sydner. The Preven-
tion and suppression of glanders and farcy. (Die Ver-

hütung und Unterdrückung von Rotz und \Vurm.) Vor-

trag. The Veterin. LXV. p. 28. — 26) Die Uoii-

krankheit in der preuss. Armee 1898. Preuss. Militär-

rapport. S. 47.

YorkOBiien. In der preussischen Armee (26) ist

die Botskrankbeit bei den Diens^ferden im Beriehts«

jähre nicht vorgekommen.

Es sind zwar 2 Pferde wegen Rotzverdachts ge-

tödtet, bei der Zerlegung jedoch als nicht rotzig be-

funden Vioriion. Hei beiden Pferden waren zur Siche-

rung der Diagnose Mallei n-lnjectionen gt-macht

worden, und in beiden Fällen war nach der Einspritznag

eine typische Reaction und nicht unerhebliche Tempe-
raturerhöhung eingetreten. Im Anschluss an ^ese
beid' ii sind noch andere Fälle mitgetheilt. in welchen

Malleiii-Injeetioncn bei verdächtigen und gesunden, als

< ontrolthiere dienenden Pferden vorgenommen wurden.

Bei fast allen diesen Pferden ataUten sich nach den

Einspritzungen die bekannten Erseheinungen, Ansehwet-

lu!i^ an der Einstieh-stelle, Störungen des .\llgemein-

bctiudens und eine mehr oder weniger crhcbliebe Tem-

peratursteigerung ein. Eine di.-ignostiscbe Bedeutung

ist diesen firsebeinungen in den betreffenden Fällen

nicht zuerkannt worden, und es sind bei den vacdieh-

tigen T'f rden die ontspndienden Maawnahmen in An*
Wendung g<;kommen.

Diagnose, in einer sehr ausführlicbeu Arbeit,

in welcher die Ut lum Erulwinen des letaten Eeftes
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des tiioru. di Vetcniüir. milit. (November- Dccvmbcr

1898, aasgegeben im MSn 1894) bekannt gewordenen

Thatsachen über die Diagnosp, tiol .<:i" des

Potzcs und die Besrh.iff<>nheit des Miilli ins

^Ubammengeatellt siud, fasst Kostoff (12) .^eiue thciis

aus eigenen Venachen gnronnenen Anschanuagen dabin

ziisamtiifii, dass 1. im MalleTn ein i« -, sirhon's und

speciäsciies Reagens zur Keststollung der Uiagaoüe Kotz

gekommen ist. doss 2. die übrigen diagnostischen Hilfs-

mittel (kliniache, eiperimeDtelle nnd baeteriologiadie)

in cinzf'lnen Fällen unzriverläs.'iiu; sind und dass man

immer gut tbun wird, bei Verdacht auf latenten a»iz

MalMTn-Iiyectionea vominebmen; 8. dass es, wenn die

TemperaturMdi dar bypodermatiidien Mallein-Injection

nm mehr als 1" an^tfief. sioh dann um wirklichen Koiz

handelt; 4. dass Rotzknötchen, wie zuerst in der

Tutiaer Slinüc fiBstgesteüt ist, häuüg in den Via.

choroid. und der Blinddarmspitae an treffen sind; 5. dass

das >fa!kVn 'linn im Stich lässt, wenn der Hotz schon

kliniiMih diagnosticirbar ist, d. h. weun es sich um das

letate Stadium des Rotzes handelt; 6. dasa der Yete-

rinärpoUaei in dem MalieVn ein sicherem Hilfsmittel zur

Rotzdiagnose an die Hand pejreben ist, welches seine

dctiDitive Einführung in der Praxis fordert; 7. dass es

Bwedcmässig sein wÖrde, alle zom HiUtirdienst bemn>

siuiobenden Pferde d^r MalieVn-Probeimpfung zu unter-

werfen und dass sich auch der private Käufer dieses

Hilfsmittels bedieueu sollte; die reagirendcu Pferde

müssten dann entweder getödtet oder contumacirtwerden.

Tob den 8 Pfinden, welche K. geimpft bat, erhielt er

sehr wechselnde Erfolge.

n a s 1 a m (7) hat in Indien mit dem Rot? zu

thuo gehabt, wo er in Ermangelung von Mallem darauf

angewiesen war, die Diagnose durch andere Mittel tu

stellen und su «ehern, was er dnrdi genaue klinisehe

Beobachtung und durch die A utoin©culati"ti be-

wirkte. Sein Verfahren scheint ihm weiteren Versuches

wertb, de&D er kam innerhalb dreier Woeben stets nm
Besultat. Unter den klinischen Svniptomcu wurde be-

sonders auch die Temperatur beachtet, welche 2 mal

täglich in den 8 Woeben festgestellt wurde. Die nor-

male ESgenwSnne giebt Verf. in Indien auf wenig fiber

37* C. bei Pferden an. Er sagt, dass nach seinen

Beobachtungen Pferde mit chronischem Rotze in drei

Wochen ein oder einige Male eine Steigerung um etwa

1 * C. hatten. In fost allen Fällen trat unmittelbar

nach der Impfung, welche meistens mit NaseOidllcim

ausgeführt wurde, ein Abfall der Eigenwärme um ' ^

bis PC. ein, dem nach 1—5 Tagen ein Ansteigen um

Vi—l** folgte. Da nicht immer Rotsbadlten in den

Absonderuugsproducten der Nase sind, so muss die

Impfung 3 mal in 3 Wochen wiederholt werden.

Die Operation — cutaner Schnitt — w;ur stct^ä

barmlos, es txmtni auch keine erheblichen unangenehmen
Nebenwirlningen, wie Abscesse etc., auf, trotadem das
Impfmaterial nie frei ron allerhand bacteriellen Bei-

mischungen war. Di>- wirksame Impfung erzeugte

regelmässig entzündliche Reaction an der Impfstelle,

besonders au dm regionären Lymphdrüsen, und es trat

stets eine Belebung des ohrouischen Krankheitqtrocesaes

tSiL Nadi xmwbxSmu Impfung trat ileis Heihrag der

liiueulalioijswuniii* per primam ein. lliT Injpferfi>l|r ge-

nügt aber nicht zur Feststellung der Diagnose, sondern

das sehr variable klinische Krankhcitjibiid muss genau
auf alle Erscheinungen studirt, und auffällige Zeichen
müssen als verdachterregende gewürdigt werden. .\la

solche führt H. wandernde rheumatische l.nhiiihcit.

perio-steale .Schweilungen, hi isse und kalt«' Scliwi llungeii

al> Besonderheiten an, die mctastatisdn r Entstehung
sein sollen. Betreffs der weiteren Ausführungen über
die Symptomatologie ist auf das Original zu verweisen.

Die Arbeit enthält auch 8 klinische Befundangabeu so-

wie die kurze Mittiieiluiii: von is. etionseiKOlHiissen Und
ausserdem melin rc FielK-riahelli-n.

Mari (14; führt an, da^s von 73 mit dem Nascn-
ansfluss rotsiger Pferde geimpften Ratzen
ß pCt. zwischen dem 1. und 5. Tage, Gl pCt. zwischen

dem fi.— 10. Tag>-, 23 pCt. zwischen dem II. 1">. Tage,

•4 pCt. zwischen dem IG.—20. Tage, 1 pCt. zwischen

dem 91.—95. Tage und 1 pCt. awisdimi dem 96. bis

30. Tage fielen. Meist fallen d:e Katzen zwischen dem
6.— 10. Tage. Aussaaten auf Kartoffeln von den ge-

fallenen Katzen ergeben in 8—4 Tagen llotzbacilleu-

eulturen, so daas 9—14 Tage sur Diagnose des Botaes

mittelst Impfungen an Katzen meist geniigen. In einem

F'allc von liotz, wo die Malleiniigcction im Laufe von

5 Tagen eine dreimalige Tempemtursteigerung von 38,9

auf 39,C, 39,5 und 89,8 eine typische Geschwulst an

der lüipfstelle ergab, fiel eine geimpfte Katze erst nadl

92 Tagen am Rotz, eine von dem Geschwür der ersten

Eatxe geimpfte «weite 8 Tage naeh der Impfung. Beide

ergaben auf Kartoflol RotsbaciUen-Reinculturen. Das

Pferd litt mi - " sprochi'nem Masenrotz

Ueb«rtragung des RotzgifteH dnrcb die Ter*

danangswege. Cadeac und Malet (5) haben weitere

Yersudie über die Infeetion mit Botzgift auf dem
Wege der Verdauungsorgane vorgenommen.

Bei 2 Hunden trat bei der Verabreichung von
Rotzgift keine Infeetion ein. Aehnlich verhält es sich

mit Meerschweinchen, Menschen und Pferden. Entweder
muss also der Magensaft das Rotzgift zersliiren oder
das K[ii1hel de> Vrrdauuncscanals d'H .NniriifT ahwiscn
und schützend wirken. Um in dieser Richtung Klar-

heit zu verschaffen, haben die bmden Gelehrten künst-

liche und natürliche Verdauungsversuche angestellt,

bezw. das Rotsgift der Verdauung ausgesetzt. Die
künstliche Verdauung zerstiirte das Rotzgift nicht: bei

der natürliclien Verdauung wurde einige Mab' das Rotz-

gift unwirksam; in andren Fällen ist die'^ nicht der

Fall, 80 daas man annehmen muss, dass dasselbe oft

seine Anstecknngskraft im YerdauungsranaJe behält.

Dagegen seh.^int das gesunde Epithel den Eintritt des
Rotzgiftes in den Körper zu hindern. Oft aber finden

sich, namentlich bei alten Pferden mit schleohten

Zähnen, Verletxungen der Mundschleimhaut vor; von
diesen Stellen aus erfolgt häufig die Infeetion. Beides
ist durch di« Tersuehe der beiden Forseher erwiesen

worden.

Cad^ae nnd Malet (4) haben bei Heersehwein

dtflD und Esoin directe Impfungen des Rotz-

giftes in den Mn_'eji und Darm durch die Baueli-

Wandungen hindurch (also nicht per us) vorgenommen

und dabei eonstatirt, dass die Thiere in der Regel der

Infeetion widerstanden und gesund blieben.

Xocard (lO) hat Versuche über die Inff^ction

von Uaulthicren durch Kotzgift vom Ver-

dauungacanal aus angestellt, indem er den Thieren
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RotzcuUuren mit der Nahrung beibrachte. Die Yer-

suelistbieri- i rkr uilctcii an Rotz. N. glaubt auf Grund

dieser Veräucbäi-rgebuisso annehmen zu müsseo, das«

auch bei Pferden die Rotrinfection sehr hinfig TOn den

VcrdaauagswgMien aus erfolge.

Nooard ('2) ]>.-si'br<-il)t ciiieti Fall vun Ui.t/, bei

einem Haultbicrc, bei «elcbcm die iDfection vom
Verdaanngaeannl au erfolgt trar.

FMlh^ltfMAAMitml«. Sehttta (St) verBffent-

llilit eine von ihm vcrfasst«> Bplehrunp iib»T die Pa-

thologie des Rotzes und libf-r die anatomischen

Merkmale der rotzigen Veränderungen speciell in den

Lungen und Aber den Verlauf der BotzkranUieit» die

rdr die li iiutrt.-n Thi< rär/te in Preussrn bestimmt ist.

Der ^obv^erpunkt der Belehrung liegt darin, dass dar-

gelegt wird, dass die Meinung, nach der das Vorkommen

des primären Lungenrotzes eine gevöhnliobo Erscheinung

sei, nicht zutrifft. Unter 127 von beamteten Thier-

äncten wegen primären Lungenrotzes eingesandten

Lungen befand sieb Iceine, veldie zu der Vermvttiung

hätte Anlass geben können, dass primärer Lungenrotz

vorlag. We^ri^n (h-r Kcichhalti^keit des Artikels .m

wichtigen Einzelheiten muss auf das Original verwiesen

werden.

Borosehenko (6) exstbpirte bei einem Pferde

mit zwei strahlenförmippn Xarben auf der

Ndsenscheidewand eine «allnussgrosse Kchlgangs-

drüse und erhielt aus derselben auf Kartoffeln Kein-

eulturen von Botsbadllen.

Bei drei .'ijähnVen, ein-^m 7-, einem 8- und einem

ll'jrihriKßn l'ferde desselben iJeginients, die 1— S Jahre
itn Hcginieiit fuin'tiiMiirl ha'.ten, ohne Aii/cichru \m|i

Ilolz gezeigt zu haben, bei denen allen aber .strahiigu

Narben auf der Nasenscheidewand und bei den drei

erst'-n auch Schwellungen der Kehlgangsdrüsen vor-

handen waren, aus welchen bei Aussaaten auf Kartoffeln

kiiiie Kot/eük'rii''n wuchsen, trat nach Malirmioiection

eine Temperaturstcigcruug von 2^ und darüber ein, und
an den lojectionastellen entstanden mehr oder weniger

grosse Gesebwülste. Drei gesunde Conirtdpferde ohne
strahlige Narben und ohne Drüsenschwellun^eri ergaben

nach Anwendung' \uii Mailt in eiüc Teiiijier.ilurstcigcrung

von höchstens 0,0" und zeigten keine Geschwül.ste an
der Injection.sstelle. D. schlie.sst daraus, dass die sechs

Pferde mit den straiüigen Narben einst am Nasenrots

gelitten und zur Zeit noch an orcoltem gutartigem

innerem Kotz litten, ohne irgend wrlche äussere An-
zeichen dieser Krankheit wälirend ihres Aufenthaltes im
Regiment gezeigt zu haben. Die surke Reaction gegen

Mallein deutet aber auf das Vorbandensein von fiotx-

Processen hin. Strahligc Narben an der Nasenseheide-

wand hält D. für sichere Anzeichen gewesenen oder

noch vorhandenen Rotzes; dieselben sind nie Irauma-

ti.schen Ursprunges, sondern stets Folgen von Rotz.

Pferde mit solchen Narben und verborgenem gutartigem
Botx kSnnoi lange obn« Gefahr fOr andere funetio»

niren.

Beklmpfiing. Peters (20) be'>pricht das Botz-

tilgungsverfahren mit Einschluss der Mallein-

impfuogen im Regierungsbezirk Bromberg.
Aus einem kunea geschiehtltehen Abrias der Rotstiignng

m .Mlgemcinen und der im Regierungsbezirk Bromberg

.m Besonderen gebt hervor, dass die genannte Krank-

lieit bis m die SOw lahrs hÜMin In dem hn. B«>

gierungsbesiik stark verbreitet gewesen sein muas, und

dass eine gründliche Wandlung erst durch die vom
Reiehe erlassenen Hestiinmungen eingetreten ist. Es

ergiebt sich das daraus, dass in folgenden Beständen

die Seuche festgestellt wurde:

1886 in 29 Beständen. 1887 in 36, 1888 iu 36.

1889 in 28, 1890 in 28. 1891 in 12, 1892 in 9, 1893
in 9 und bis Oetober 1894 in 1. Die Zufuhr der Seuche
fand zweifelsohne in zahlreichen F'ällen vom Naehl'ar-

lande (hauptsächlich dem früheren Königreich Poleuj

her statt, wo wegen der in Russland gültigen kurzen
Spemeit von 21 Tagen eine völlige Unterdräckung der
Seuehe niemals stamlnden werde.

Die Sehwierigkelt der Rotsrtilgung habe bisher in

dem Umstände gelegen, diejenigen Pferde herauszufinden,

welche an nicht sichtbarem Rotze litten. In der

Malle luimpfuug sei ein Mittel gefunden, auch diese

Pferde heraussnfinden, und man könne von derselben

sagen, ^dass sie d.asjenige halte, was von ihr geli offt

werde". Verf. berichtet weiter über die Impfungen

dreier Bestände von je 17, 46 und S7. Pferden im

Jahre 1898/94 (es geht ans der Dtrstellnng nic9it klar

hcn'or, ob diese Impfungen von ihm vorgenommen

worden sind, d. Ref.). Bei denselben rcogirten 10 Pferde,

von welchen sich 5 bei der Section als rotzig erwiesen

haben, 5 dagegen alehi Der BegriS «Reaetion* lasse

sieh iiidess tiicht so schematlgiren, wie dies ()ish>-r ge-

>elieticn sei, indem eine solobe auch durch gewisse

„körperliche DispMitioD, jugendllehes AMer and viel-

leicht auch durch Fehler in der strengen Antisepsis*

(sowie die Beschaffenheit des Mallei'ns — s. den VOn

Schütz im Arcb. f. w. u. pr. Thlk. Bd. XX. S. 147 mit-

getheitten Fall. D. Bef.) hervorgemfen wwdsn. Junge

Pferde unter 4 Jahren sollen unsichere Besoltate geben,

während die Rasse keinen Finfluss ausübe. — „Dass

rotzkrauke Pferde nicht reagirt hätten, ist

bis jetst nieht beobaehtet worden." — Sehlleas-

licb theilt Verf. die Impfprotocollc von den drei oben

erwähnten geimpften Bestäud ' ii mit.

De .Tongh (10) kritisirt die Polizeimaass-

regeln gegen den Rotz unter den Militärpferden

und den Pferden der OfBeiere in Niederliadiseh-

Indien.

Die aosserordentUche Verbrmtong und die poane
Zunahme des Rotzes in der letrten Zeit in Gross-

britannien haben Axe (2) vetMlIasf^t, den Ursachen
nachzugehen. In Lotulon allein betrug der Verlust an

rotzkranken Pferden im .lahre 1890 782 Stück. A.

giebt den jetst in Geltung befindlichen mangelhaften
gesetiliehen Bestimmungen, betreffend die Be-
kämpfung der Rotzkrankheit, die flauptschuld,

weshalb die Verbreitung der Seuche Fortschritte macht,

anstatt eingedämmt oder getilgt zu werden. Kr be-

kräftigt dies durch den Hinweis auf die fortschreitende

Abnahme der Erkrankungssahl in Lindem mit einer

besseren Veterinärpolizei. Fr verlangt für England eine

Neuregelung dieser Angelegenheit, wobei der (n-braueh

des Malleins als diagnostisches Mittel empfolilm wird,

die Einführung der sofortigen Tödtung rotzkranker

Thiere und die Bnt»ebSdignng der Besitzer, sowie eine

strf^ne-e A1-<reimun|,' der Fenrhe und der Ansteckung
verdac(iti;;er Ti;i' re mmi de-i ^n-sundeti gefordert wird.

Der Ansteckung \ eidac)it!(ce. aiiseheiiiend gesunde Thierc

sollen durch einen sichtbaren Brand gekennzeichnet

weiden«

BtilidlMg. V. Velsen (24) behandelt« rots*
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krankt* Pferd <^ mit Jod 1, Jodalkali 7, Aq. dcstill.

100 Tb., täglich in steigenden üosen von 5—80 g, znni

ContioUren der gönstigeD Erfolge von Neimann. Von
8 ninden genas nur eins, aber nur sebeinbar. Die
MallcVninjection erwies es als nitzkrauk. was durch die

Sectiou bestätigt wurde. Iiis sull deshalb die Kegierung

dio Behandlung rotekranker Pferde Yeri>ieten.

Penning; ''1!0 versuchte Ni-iinanirs Beliaii(]Uinj,'-i.'irt

an rotzkrauken Pferden und widerspricht auf Grund seiner

Resultate den Angaben von N.

HeOlHB« Perm de« Bttm. Semner &i) be-

handelt die Frage, ob es gutartige Formen des

Rotzes giebt, sowohl gcsehiebtlich wie auf (^rund

eigener Beobachtungen. Aus letzteren scheint mit

Sioheriieit berronnigelien, dass es in der Tbat Rots-

formen giebt, die heilbar sind. Man bezeichnet den

leichten gutartigen R^tz als südlichen Rotz, weil im

Süden der gutartige Rutz hautiger vorkummt, wie ja

«odi die Nadiriebten aus Frankreich und Italien be-

stätigen. Im nördlichen Russland, in Deutschland.

Skandinavien, also überhaupt im Norden scheinen keine

Fülle gutartigen Rotzes vorzukommen, wogegen der-

selbe im sadlichen Rnsshmd h&nflg beobachtet vird.

S. äussert sich zum Schlüsse wie folgt:

Der gutartige sogenannt« südliche Rotz scheint in

Raasland staric verbreitet zu sein ; bei demselben handelt

es sieb entweder um » in wirklich abgeschwächtes Con-

tagiom oder um eine augeerbte geringere Disposition

oder grössere WiderstandalShigkeit einiger süd- und
ostrusSseher Pferdeiassen gcg'n <h n Rotz, wie das bei

dem sfidnissisdien grauen .'^ti
i j

• nvieh in Bezog auf
Bindeipest der P'all ist. Pf. uic, 'ii • an dieser Form
des Rotzes leiden und gegen das .Mall« in deutlich rea-

gizen, zeigen oft hei der Section so geringfügige Er-

scheinungen des Rotzes, dass man sie leicht bei ober-

flädilieher Untersuchung ganz übersehen kann. Zalai-
niche und Montane haben in Fälh'n von Abwesenheit
jeglicher Rotzgesehwürc und Neubildungen bei sorg-

fältiger Untersuchung Rotzbacillcn im iuterstitieUen

Bindegewebe der Lungen nachweisen können.

Yerschiedenes. Lnnecrhuis (13) beobachtete

folgenden Fall von Rotz beim Menschen:

Er deraonstrirte die Organe eines 39-jährigen

Arbeiters, welcher in der l- t/' :i Zeit seines Lebens
mit kranken Pferden beschäftigt war. Er war etwas

über 4 Wochen krank und starb am 8. Tage s> im r

Aufnahme in die Charit^ Die Section ergab üerd-
eikrankungeo in Form von Rotxicnoten in der Haut,
im riitcr!iautfe(tpewi lip, in der Musculatur, dann in

dem ganzen Repirationssystem, und zwar sowohl in

den Lungen als auch in den Luftwegen, namentlich

in der l^hea» in der Naaenachleimhaut und in den
NebenhShlen der Nase, femer in der IHls, in den Heden,
Nebenhoden und in dem Periost. Eine mehr diffuse

Erkrankung, nicht in Form von Knoten, zeigte d;is

Knochenmark: ausserdem bestand ein eiteriger Krguss

in dem rechten Kniegelenk. Alle Knoten variirten in

der GrSase, die kleinnen waren submiliar, die grössten

wallnuss- bis eigross. auf der Schnittfläche meist

trocken, sehr opak, gelblichgrau und von .sehr breitem,

stark jicrotlicteii). f;ist schwarzrotliem Ilof unigeben.

Nur einzelne Knoten in der Uaut und die meisten

Muskelknoten waren in eiteriger Schmelzung begriffen.

Herz, Leber und Nieren zeigten starke trübe Schwellung
des Parenchrms. Durch bactcriologische Untersuchung
und Impfung' n vuidc festgestellt, dass es sieh um
Rotz handelte.

Atolemki (1) beobachtete den Rots bei eiueui

Leoparden, einem Tiger und 8 Löwen in Odessa iu

der Menagerie Graiers, die in Folge des Genusses des

Fleisches l im s heimlich gochhchteten und in die

Menagerie verkauften rotzigen I'ferdes erkrankt waren.

Der Leopard fiel nach kurzer Krankheit am
90. Febr., der Tiger am 4. Mars und ein LSwe am
10., die beiden andern am '21. März. Die Ewnkheits-
symptouie waren: Mattijrkeit. beschwerliche Bewegung
oder Laliirihr i*. Geschwürslnldunj^ auf der Haut,
Schwellung der Nase, Uberlippe und des Kehlganges,
beschwerliches Athmen, das zuletzt diuch das Maul
erfolgte, Austluss einer blutig-jauchigen Flüssigkeit aus
der Nase. Abmagerung und Tod durch Erschöpfung.
Bei drr Hectinn wurden Ri-tzkruitch' ii in <]er l.eber,

Milz und den Lungen constatirt. Die bacteriulogiscbe

Untersudiung und Impfung an kleinen Tideren eigab
zweifellosen Rotz.

Nach Johne (9) kam an der Dresdener Hoch-

schule bei einem l'ferde ein Fall von eiuer allem

Anscheine nach fftaim Ti%«nilMt iar Blg-
drttsen, welche unter dem klinischen Bilde einer

„Brustbeule"' auftrat, zur Beobachtung.

Die scheinbare Brustbeulc wurde eistirpirt. Das
Pferd kränkelte aber weiter und starb schliesslich.

Die Section ergab das Bild einer allgemeinen Tnber-
cuiose, vor Allem Tubereulose der portalen und retro-

peritonealen LymphdrQsen, des BauchfBlls und der Mils.

Hoare (S) traf gelegentlidi auf der Praiis 4 rots-

kranke Pferde in einer Farm, von denen eines schon

vor Jahr un«! Tag wegen eitrigen Oberkiefercatarrhs

trepanirt wofl« !» war. Die Krankheit bcst.ind zweifellos

schon lange in dem Bestände. Der Hezitzer hatte vor

langer Zeit einmal ein T'ferd mit Nasenauslluss gekauft.

Es seheint, dass jenes Thier die Seuche einschleppte.

Der Fall beweist, dass die Rotzkrankheit in England
auf dem Lande, wie in London grassirt

\ ersuche tuil Malleiti.

1) Archangelsk}-, P., Malleinanwendung im
kurskischen Gouvernement. Petersburg. Journal fiir

allg. Veterinärmedicin. S. ."ilS. — 2) Baldoni, A.,

Sul valore diagnostico della malleina .secca di Foth.

(Ueber den diatjni'stischen Werth des llüssij'<-ti französischen

Malleins von Foth.) Clin, vet XVII. p. 74. — 3)

Bonome, A., Neue Beobachtungen über die dia-

gnostische und therapeutische Wirkung der Stoffwechsel-

producte des Rotzbacillus bei der Rotzinfection des

Menschen und der Thiere. Deutliche med. Wchschr.
S. 703—706; 725—727; 744-74.''). — 4) Derselbe,
SoU* efflcacia diagoostica e curativa della malleTna nell'

nomo e bmU animali. (Ueber die diagnoctisdM und
eorative mrksamkeit des MalleTns beim Menseben und
den Thieren.) Clin. v. t. XVII. p. 2.S;». ,^0!l. 321,

842. Kiform. med. Vul. II. 46 u. 47. — .')) Derselbe,
Ueber Malleinwirkungcn beim Menschen. Verhdlg. d.

medicin. Congresses in Rom. — 6) Cagnj, Sur la

mall^ine. Recnell Bull. p. 186. — 7) Caton, Glan-
ders 1rot.^d by mallem. An anomalous eise, fOie An-
wendung des Mallems bei Rtttz. Ein n<Tnialfr Fall.)

The journ. of comp. path. and therap. VI. ji. 'Mi\. —
8) Dehaye, Beobachtungen betr. d. Anwendung des
MalleTns. Kodi*s Monatssehr. 11. Jahrg. S. 588. — 9)
Doroschenko. L., Ueber den diagnostischen Werth
des Maliinns. Petersh. Jourii. f. allg. Veteriiiärined.

4.'>4. — l(t; Ktigelen. .Malleiniinpfuiiuen auf Grube
Heinitz-Dechen und der MallcVnimpfung diagnostischer

Werth. Deutsche th. Woch. II. S. 177. — 11) Me
Fadyean, Der diapnosti.schc Werth der MalIcTnrcaction.

Journ. of comp. path. and therap. Vol. VII. p. 268.
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— 12) Foth, Uebcr dio practischc Bedeutung des
tr.)ckcuen Hallcins. DUcii. Ztschr, f. Thiermcd. XX,
•.>2;V Milit. Vct. Ztsfhr. V!. S. 337. - !3) Der-
^^rllic. I iln r dri.s trookene Mnll'.-iii. K'H'Ii's M inatssclir.

19. Jahrg. Ö. 433. — 14) Hoare, \V. and .1. I'eard,

Die AnwenduDg des Mallcms zur Diagnose di-s Rotzes.

Journ. of comp. patb. and thcrap. VII, p. 273. —
15) Hocfnagel. K.. Tubciciilin .ils Diagnosiicum.
Holl. /. iNHir. Bi\. •.'(). S. 213. — IG) II o..).: k o m c r

.

L. J., l'roevt-n iiu,t Mallcino. Thierär/.tl. lilaitcr f.

Nicdcrl. Indien. Bd. VIII. 31 und 123. - 17)

Häppc (New-York), Einige Ucobacbtungen über die

Wirkung des Ifalleins. Berl. th. Webscbr. S. 188. —
18) Hotyra und Prci.sz, üebiT dfii dingni'>1i-ili.ii

Werth des Malleins. IMm Ii. Zlsohr. f. Thiermtd. \.\..

.S. 3C9. — 19) Javorski, U-.bir du- Anwendung des

Malleins zu diagnostischea Zwecken. Comptes reodus
des moskauer uierSrztl. Vereins. — 20) Koeonrek,
F., Versuche mit dem Mnllr iU. \, t' tinariu-. \r., S.

(Ungarisch.) — 21) Koudi.lka und /.ivntskj', lieber

Malleiniiapfun}^. Tliierär/tl. Cenlralbl. vom Venia der
Tbierärzte Oesterreichs. Ko. 7. — 22) Laqueri&re,
5. Note Sur Temploi de la mall^De. Recueil. Bull.

Jaovicr. p. 604. — 23) Ders-Mbe, Sur la malb'ine.

Recueil. Bull. p. 124. — 24) Leb! an c. l)r- Temploi

de la rnalli'ine. Kecuiil l'ull. Serie VIII. Bd. 1. p.

36. - 25) Derselbe, Dasselbe. Ibid. p. 139. —
86) Leelainehe, E., Ueber MalleTn. Bevue v^tdr. p.

'i^'.K — 27^ Les"-:!. <",,, I.ri nialleina nolla dinjrnosi

della moiTa. i'Da.s Malh-Tn in rier Kuizdia^nuse.) Clin,

vet. XVII. .S. 417. — 28) NikoNky, Beobachtungen
über Mallcinanwendung in der I'raxis. Petersburg.

Juurn. f. allg. Veterinirmed. S. 688. — 29) Nocard,
Bcmerknnpf'n ühor das MalleYn. Koches Monats.schr.

I!>. .lahrp;. F. 'tOH. fN. spricht sich energisch für die

Anwenduntc .M.ilicVn aus.,)- 30) DerscilM-. ."^ur la

malleine.UecueiiBull.il. 170. 31) Derselbe, Das.selbe.

Xouveau Montpellier M'dicai. 12. Dr-eeiuber. Recueil,

Bull. p. 79. — 32) Derselbe, Uebcr den diagnosti-

schen Werth des MallcVns. VIIT. bygicn. Congress.

Koch*» Monai'^schr. ü». s. 4r.3. 3:i,i oü vct. Note

relative a la reglemeiitatiun oflieielle de I cmploi de la

inalleine. Recueil. d. med. Bull, .(anvicr. p. 602. —
84) Penberthy, Purther observatioiis re^rdiez
mallein. (Weitere Versuche mit MalleTn). The journ.

of comp. path. and therap. VI. p. 320. — 35)

l'reisz, H., Uebcr das Mallein. Veterinarius No. 11.

Ingarisch.) — 86) Preusse, Die BeurtLeiluug der

MaUeiareaotioii. Berl. tb. Wobacbr. S. 51. — 37)
Eros, Ueber die Wirkung des HalleTns auf das Blut
und über »einen diagnostischen Werth. Oesterr. Z. f.

w. V. Bd. 6. — 38) V. Rätz, Ueber das Mallein.

(Ref. aus den Mittheilungen über deo VIll. intrrnatit»-

nalea Congress fiir Hygiene und Demographie in Buda-
pest.) Berl. th. Wocbensebr. No. 89. — 89) Bom-
mert, Woronzow, Ekkcrt, Rudcnko und Arefin,
Versuche mit dem M.iUeiL iu der russischen Armee. St.

Petersburg. — 40) Rev.'sz, G., Versuche mit dem
MaUeVn. Veterinarius No. 5. (Ungarisch.) — 41) Boat,
Baumgärtel, Malletnimpfangen beim Pferde. Säehs.

Ber. S. 94. (Positive Ergebnisse, Pferde hatten nicht

rcagirt und waren rotzfrei bei der .'•ection.) — 42) Hu-
dowsk\. I eher Impfungen mit -Mallein. Üesterr. Z. f.

w. V. ij. Bd. — 43) Schattenfroh, Arthur, Ueber
die Wirkung von Bacterienprotcinen anf rotekraoke
Mccrschwi'inchcn mit besonderer H'-rücksielitigung des
Malleins. Zeitschrift für IIvgi< iie und Infections-

krankh.iten. Band XVllI Ii" 3. S. 4r>7-4,s2. —
44) Schindelka, Einige F.rfalirungen über die An-
wendung des Malleins als diagnostisches Mittel. Oester.

Zeitscbr. f. w. Veterinärkunde. 5. Band. — 4ö) Der-
selbe, Zur Casuistik der Malleinirapfungen. Thier-

ärztl. Centrall'l. vom \ errin der Thieriirzte Oesli-rrcichs.

Iä94. üo. 9. — 46) Derselbe, Einige Erfahrungen

über die Anwendung des MalleTos ab diagnostisrbes
Mittel. 9fi .''"s. Ocsterr. Zeitjichr. f. w. Veterinärkunde.
Y. llefi 2—1. — 47,1 Schindler, Beitrag zur Mall« n-

iniiifunu. K'^' l;'> .Mi natsschr. 18. Jahrg. S. 308. -

48; Schütz, \\., Mallcinversucbe. Berlin. ArciÜT. XX.
S. 447. — 49) Suchanka, Impfversuche mit MalleTn.

Monatsh. für Thierheilk. V. Band. 481. - .50)

V. Schweinitz and Kilboriie, The use of mall'-m fof

the diagnosi> nf glandcrs in liorses, and experimeDt&
with an albumose extracted from cultures of the bacillus

mallein. Am. vct. rev. XVI. 1892. p. 439. — 51,

Feke8c,,J., Drei MalleiDversuchc. Veterinarius. No. 9.

(Ungarisch.) — .52) Thomas sen, M. H. J. P., De
Malleinc als Diagnoslieum (diagnostischer Werth de*

Malleins). Holl. Zeitscbr. Bd. 20. No. 85. — .53)

Tomilin, J., Versuche mit Mallein im Kiewer Gouver-

OMDMiL Petersb. Jooni. f. allgem. Vetcrinärmedidn.
S. 890. — 54) TrautTetter, Ueber die Wirkungen
des Johne'scben Malleins hei rotzkranken und roizv-r-

dachligen Pferden. Dtsch. Zeitscbr. f. Tbiermed. XX.
S. 404. — 55) von Velsen, P. A., Proeven raet

Malleine als diagnostienm by oceulten Kwaden-droes.
Thierärztl. BlStter f. Klederl. Indien. Bd. Vit S. 50.

— ;)C, Vrvburi;. B '''uderzock op Kwaden-droes.
Thi. tiir/.tl. Bsaiier f. .Niederl. Indien. Bd. VIII. S. 109

(231). - 57) Weber, M., Sur la malleine. Rerueil BuIL

p. 153. — 5ö) Wi n c b e s t er, Maliei'ne in glanders. Amec
Tei rer. No. XVIII. p. 428. — 59) Ein Beitrag zur B^-
urtheilung des diag:nos<i>chen Wcrthes der Impfuntr mr,

Mallein. Berl. th. WoeLen.sehr. Ne. 2. — 60) Impfungf ri

mit Mallein in I'reu.ssen. 1892. Berlin. Archiv. .\X.

S. 328. — 61) Instruction sur Temploi de la Malleine.

Semaino yitk. p. 745. — 68) Sur la malleine.

ReeueU Bull. 445.

Foth (13) bespriebt die Bedeatimg des MalloiattiD

siccum an der Hand eines sehr reichen Materials und

kommt auf Grund sr iner thatsächlichen Mittheilungec

über die Ergebnisse der Malleinimpfungen zu folgenden

Schlüssen:

1. .Jedes rotzige Pferd reagirt.

2. Nicht rotzige Pferde reagiren in der Regel nicht
A. Nach Injection von 0,06 bis 0.1 g Malleinnm

sicc. ist als Hraction im genannten Sinne j- de typiM-h

verlaufende Temperatursteigerung von mindestens 1.'»"

über die Temperatur unmittelbar vor der Impfung ru

bezeichnen. Andere, die Reaction beseitende Er^ei-
nungen localcr und allgemeiner NatiV haben für die

Beurtheilung nur einen ÜMIlltativen Werth.

Hiervon sind

a) sichere Heactionen solche von 2,0" an aufwärts

mit t.Npisrhem Verlauf: diese Pfoido «iod «IS rotS-

krank zu bezeichnen : und
b) unsichere Reactionen solche von 1,5—1,9" C. mit

typischem Verlauf. Dieae Pügirde bedürfen dar

Nachimpfung.

8. Als keine Reaction bexeichnct F. typisch ver-

laafiaiide Temperaturerheboogmi bif 1,4° nnd sänunt-

lidie ausgesprochen at}-pis^n Tempentursteigerungen
in jeder llöhc

4. Hiervon sind indess die Erhöhungen von 1 bis

1,4*, sowie alle atypischen Steigerungen als unsichere

Reactionen aufzufassen, sobald die betrcffendi-n Pfordt

der Ansteckung (oder gar der Seuche) dringend \tr-

d i> htig sind, und bedürfen in dieiem Falle ebenfalls

der Nachimpfungen.
B. Bei Verwendung geringerer Dosen, und swar

solcher von 0,04 und 0,05 g Mall, sicc, verschicb-n

sich die genannten Grenzwerthe für die Beurtheilucg

wie folgt

:

Jede typisch verlaufende Temperatorsteigeruog üb«r
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1,3" ab Kvactitiii im riim'ion aufzufasvjii.

HiervüD niud

1. sichere Ktaftioian -. typische TcuiiJLralurbtoigc-

raogen von l,!)*" C. an aufwärts,

2. unsichere R<-action<>ii : typucbe Temperatonteige-
ningcn von 1.3 bis 1,S",

diese hedürfcn der Nachimpfung'.

3. keine Heactioaeo: typische Temperaluntcigörua-
gen bis 1.2" und alle ntjrpischen Steigerungen

in jeder Höhe.

-Ms die für die Praxis zwiflientsprechendste Do.sis

dürfte, vorbehaltlich «eiterer Versuche, auf Grund den

vorliegenden Materials, unter Jedesmaliger aacbgemäaser
BerQeniehtigun^ der 6r6sse und der Conditioa des
Impflings pinc solche von O.Ofi— 0,07 g zu ompfdllen
sein, vobci der Beurtheilung die unter A geDanoten
(IrtMizwcrtbe der Temperatursteigeiungen als Gnuidlage
dienen.

Als Ausgangsinrokt für die Beurtbeilnng der Reae-
tirinsh'ihf dürfte am zweckmässigsten allein die Tempe-
ratur uniuitteiliar vor dem Impfung zu imnuin^n M-in.

Zur sifhiTen Ermittlung de^ Vtrlaui- 'h i Fieb> r-

curve — des Ueaetionstypus — ist es unumgänglich

DOtlnrendig. die Temperatunnessungen von der lu-
pfang an 24 Stunden lang mindestens 2stündlich vorzu-

nehmen. Wo die Durchführung stündlicher Messungen
nicia auf Sebwierigkeiteo stösst, nnd diese vonu-
nehmen.

In allen sveifelbaftea Fällen (vgl. sub A u. B) sind

NachimpfttDge& TOnttnehmen. Zwischen den einzelnen

Impfungen mnsa ein thoolielist langer Zeitraum liegen,

der ohne Gefahrdung der Sicherheit des Resultates

nicht weniger als allermindestens 1-1 Taee betragen

sollte und wenn iigend mSglidi auf 4—6 Wodien ans-

xudehnea ist^

Eine Erh8hung der Dosis bei den Nachimpfungen
ist in d'^r Rffri'l nirlit erforderlich. Sind in(!'',--s luji diT

ersten Impfung <Uii klriuen Dosen von ().().') und 0,04

zur Anwendung gekommen, so hält Koth eine gcring-

fScige EriiÖhung um 0,01 g_ für zweckdienlich zur £r<

sieiunff entsehiedener Reactioneo.
Nach denselben Regeln kSnnen dio ImpAugen nodi

öfter wiederholt werileii.

In Teterinärpoli/eilieber Bedeutung dürfte sieb Tor>

l&ofig folgendes Verfahren empfehlen:

Impnmg sanmtlieher Pferde des Terdiditigen Be-
standes.

a) Sofortige Tödtuug aller typisch mit mehr als 2"

reagirenden Thicrc.

b) Gründliche Üesinlcction der Stallungen.

e) Räumliehe Trennung der gar nicht und der un-
sicher reagirenden Pferde, um weitere UebertragOBgeD
und mithin pecuniärc Opfer zu verhüten.

d) Nach 4—G Wochen eine zweite und nadi aber-

mals n Wochen eine dritte Impfung, wobei naeb den
gleichen Principien verfahren wird.

e) In 3 Monaten wird der Bestand aeac^frei stt

erklären und die lästige Sperre «nikiibelMB sdn.

Sehüts (48) bat auf Anordnung des Ressort-

nioiiUra tine gi6Mere Zahl von Maiiemimpfungcn
vorgenommen, um zu entscheiden, ob dem Mallein

eine Bedeutung für die Erkennung der Koukrankheit

lugeeproeheo werden kann. Säramtlielw geimpften und

getödtetcn Pferde wurden genau obdnevt und das Scc-

tionsprotocoll sofort dictirt. Ueber die Einzelheiten

wolle man das Original nachlesen. Das Ergebniss der

ersten Yersaehsreibe fimt Sebfits wie folgt nuammeoi
Aus den Obductionsprotocollen ergiebt sich, dass

keines von den getudtcten 52 Pferden an der Rotz-

kranklieit gelitten hat. Einen häutigen Befund stellen

die Knötchen in denLungea und der Leber dar, welche

fai letiterer biufiger enoittelt wurden als in ecsteren.
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Diese Kni5tchen, welche einzeln oder in Haufen bci-

sainmeti lagen, bitten meist die Form einer Kugel,

seltener die eines lüngereu oder kürzeren Cylimii rs, der

zuweilen gekrümmt und mit Ausläufern besetzt war.

Alle Knötchen waren scharf begrenst und bestanden

aus einem weissen, festen, zuweilen knorpelartig harten

Gewebe. Im ("'utriiin vieler Kniitchen lag ein Kalkkern,

der leicht herauszuheben war. Nur in linem Falle

wurde ein solches Knötcic n ii< 'len bninehialen Lymph-
drüsen und in einem anderen falle unter dem Brust-

felläbenuge des Schlundes ermittelt Schon der Bau
und da.s gl< i -le' Aller di r Kni'-ti-hen .sprechen ge^'cn die

rotzige Natur .U rsi. Iben. Dazu kommt, d.ts» trotz der

genaucst ij l ntersuehung rotzige Voränderungen in der

Schleimhaut der Respirationawege und in der äusseren

Haut der getsdteten Pfierde nicSt naobsuweisea waren.
Denn selbst UfMzknoten kommen für sich allein in den
Lungen nicht vor, sondern sind stets von roteigen Ter-
iinderungen anderer Organe begleitet, auf welche sie au
beziehen sind.

Das .Malleiu hatte bei dieser Versuchsreihe die

behauptete specifisebe Wirkung nicht gezeigt 15

der betreffenden Pferde hatten aaeb der Mal lern-

injection eine Temperaltircrböhung von l,.')"und darüber

gezeigt, ohne rotzig zu sein. 7 Pferde zeigten eine

Temperaturerttöhung von 1—1,4 °; sie waren niebt rotzig»

31 Pferde zeigten keine oder our eine geringe Tempe-

raturerhöhung.

Nach der Mallei'ninjcction bei weiteren G Pferden

(IL Versuehsreihe) stieg die Temperatur bei 4 Pferden

um 2—3, bei cinetn Pferde um 1,5 "und blieb beim 6.

nonnal. Bei keinem der 6 Pferde wurde bei der Ob-

duction llotz nachgewiesen.

In den Lungen bezw. in den Lebern der Pferde
fanden sich einzelne oder mehrere hirsekorn- bis erbscn-

grosse Knoten, die entweder gleichmä-ssig derb waren
und ein knorpelartiges Aussehen hatten, oder einen

leicht enucleirbaren Ealkkcm enthielten, der von einer

festen, mehr oder weniger dicken HQlIe umseblossen war.
Solche Knoten sind überhaupt k- ine Produote der

Hotzkrankbeit. sondern wahrscheinlieh eniozoischer Na-
tur. Sie machen mit Rücksicht auf ihren Bau den Ein-

druck, als ob an diesen Stellen Parasiten gesessen

bStten, die ^ter abgestorben tind vtrkalkt waren.

Fasat man die Ergebnisse der Tersuebe stisammea,

80 kann nunmehr kein Zweifel sein, dass dss IfalleTn

auch bei nicht rotzigen Pferden sog. typische Reaetio-

Bca b&ufig hervorruft Es war deshalb ein LTthum,

wenn man die Pferde allein deshalb für rotzig gehalten

hat, weil sie nach d'-r länspritzung des MalleVns .ty-

pische* Reaotioncn gezeigt hatten. Wie häufig dieser

Irrthum stattgefunden hat, lisst sieb nicht mit Sieher-

heit entaeheiden, weil die bei den Sectionen der ge-

tödtetcn Pferde ermittelten Befunde entweflcr gar nicht

oder nur ganz summarisch mitgeUieilt worden sind.

Es bleibt nur noch festzustellen, ob das MalleVn

bei rotzigen Pferden eine Temperaturerhithung mit

Sicherheit herbeifiiltrt, odrr ob diese Wirkung, wie von

mehreren Seiten behauptet worden ist, selbst bei rotzi-

gen Pferden nieht selten ausbleibt

Zur Beurtheilung der Halletureaction be-

merkt Preusse (3G), da.s.s mit dem von ihm beige-

stellten Mallcin bisher über 2000 Pferde geimpft worden

seien, ohne dass ein rotzkrankes Pferd hiernach keine

Beaction gezeigt habe. Wenn gesunde Pferde nach
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Anwendang des MsUein eine Seaetion gezeigt UUen («.

die Beobachtung von Schütz), so seieo hierbei Ter-

sehiedcDc Factoren zu bunioksichtigen.

Zunächst sei «-s unbedingt zuzugeben, dass ver-

einxelt sonst ganz gesunde Pferde auf Malleminjeetionen

reagiren könnten, ein Umstand, welcher st lbverständ-

lich noch viel häufiger beobachtet werden miiSM', wenn
d.is l'r.ipnrat unrein sei, seine Sterilität verloren habe,

oder wenn die Impfung selbst nicht asepti-eh vorgc-

nomnten werde.

Hierzu komme aber noch der Umstand, dass man
vielfach die bei Pferden aus verseuchten Bc.<itändcn

häiifit; .in I.iinge, l.i-her und .Milz bi'obachtcfrn grii>^er' ii

und kleineren, weicheren und foteren. theils verkästen,

selbst verkalkten Knötchen wegen Mangels anderer Er-

sdieiniiiigeii oidit Sit rotziger Natur halte. Diese An«
sieht datnre noch ans der Keit vor der Entdeckung des
l'otzbacillus. .letzt komme man bei der Beurlheiiung

derartiger Knülcheu mit der anatomi^)ch•histologischen

Untersuchung allein nicht mehr aus. Zweifellos

würden bacteriologische Untersuchungen ergeben, dass

eine grössere Anziüil derjenigen Veiftndeningcu, die man
als einfach „bronehili-rlir, [i.TibrMneliitiseln'. br-iriehiec-

tatische und broncho-juHutnunische" bezeictiuel liabc,

specifisch rotziger Natur seien. Treffe man <ler.artigc

Processe in Organen von Pferden aus rotzigen Be*
ständen an, die anf Einspritsnngen eines Präparates,

welches auf retzkrnnke Pferde notcrisi-li sperilisdi ein-

wirkt, mit ungewöhnlicher Teitiperatiirerleihung typisch

reagirt haben, ><> werde die einfaclie Mehauptung, dass

dieselben nicht rotziger Art seien, keineswegs genügen.

Es liege hier vielmebr eine unriebtige Deutung der vor-

geliindcnen Reactionserseheinung vor, gau? nbiri s.-hi'n da-

von, dass versteckte rotzige i'rocesse (z. Ii. iu den

Knodien} niebt aufgeftuden worden sein kinoten.

Verfasser bespricht nun weiter an der Hand von

t'urven die Frage, wie eigentlich die typische Mal-

iei'nreaction sich zeige. Er liebt hervor, dass man

eine a^isebe und typische Reaetion nnteraelieiden

mSssc. Da schon unter normalen Vcrhältni-ssen bei

ganz gesunden Pferden Temperaturschwankungen von

0,5, ja selbst bis 1* C vorkommen, so mOsM für daa

Vorhandensein einer MalleTn-Rotuenetion mindestens

eine TemperaturdifT- n n/ von l,5*'C.innerbalb 24 .Stunden

angenommen werden. Rcactionen awischen 1° und

1,5* seien als iweifelhafte su betrachten. War soboa

bei der Iqjection eine fieberhaite TempeFatorsteigerang

vorhanden, so wird da.s KesuUat immer ein zwi-ifelhnft- -

sein. — Der typische Verlauf der MaUeinreaction sei

folgender: „Langsames, zuweilen aucih sehoetles An-

steigen der Körpertemperatur um mindestens IJb^ C,
gewöhnlich darüber, von der Anfangstemperatnr an ge-

rechnet, kurzes Verweilen auf ihrer höchsten Grenze

und gans allmäliges Wiederabfellen derselben sur Norm.

Der aufsteigende A>t der Temperaturetine i-^t in der

Regel steiler, als Af-T abfallende." Die v>-n Vo\h und

Schinde Ika als charactcristisch für diu liallcVurcaction

besehriebene doppelte Oulmination der Curve sei zwar

häufig vorhanden, fehle aber auch häufig und sei daher

nicht charactcristisch. flbenso wi ni^; sei.-n dies die

Übrigen, die fieberhafte Temperaturerhöhung vielfach

begleitenden Allgemcinerseheinungen, sowie die mehr-

fach beschriebenen localen Impfreactionen.

Wenn aueh, wie dies zuweilen der Fall sei. bei

nicht gesunden und nicht rotzigen Pferden nach der

Impfung Fieberaiaeheinangwi auftreten, so biete die
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hierbei beobaehtete Ourve in ihrem Yerlanfe doefa sehr

auflällige Unterschiede. Einmal erfolge vielfach dat

.Ansteigen sehr pl'tt/lieli. vor allem aber vollziehe siet

der Temperaturablall schon iu 2—6 Stundet

Das komme bei rotrigen PHnden nie vor, miodesteo^

s< i eine derartige Rcaction eine sehr swcifelhaffe und

erfurdere eine Naeliimpfung. Ebenso seien alle Rcac-

tionen atypisch, wo die Temperatur sich längere Ztv,

auf ihrer hSchsten Grenze halte nnd die Fieberenchei-

nungen mehrere Tage andauerten : es sei dies besonder»

bei ungenügender .\sepsis bei der Impfung d'-r Fall. -

Nachimpfungen seien immer erst miudesteus 14 Tage

naeh der ersten Impftiag venunehmen.

Zum Schluss geht der Verftaier anf den bekannten

Artikel von Schütz (.\rebiv XX, 6. Heft, „über Mal-

leinversuche) ein (.s. diesen im vorliegenden Bericht),

welcher iu der Bchauptuug gipfle, dass das Maliein bri

den von Schütz berichteten Versnclien die behanptete

Wirkung nicht gehabt habe.

Verfasser hebt sehr richtig hervor, dass, da keines

der getödtctcn Pferde den veröffentlichten Scctions-

tabellen naeh rolzig gewesen sein solle, d.as Mallein

natürlich auch nicht hiitte specifisch wirken können.
Soweit Verfasser Kenntniss von den bei den get<>dteten

Pferden festgestellten Temporaturcurven erhalten konnte,

hat ein Theil der betreffenden Pterde, welche tv-pi>ch

reagirt haben sollen, eine tjT'sfhe Heaction iibt rhaupt

nicht gezeigt. D.as abfällige ürtheil von Sehnt/, sei

daher nicht gerechtfertigt Vor allem fehle <b r i a te-

riologiache Nachweis, diu» die in der Lunge und Leber

der getSdteten Pferde vielfaeh von Schütz nachgewie-

senen Knötchen, welche derselbe lediglich auf (irund

ihrer pathologisch -analomiseiicn Beschalfenheit and
mangels Vorhandenseins von rotzigen Veränderungen

in den Bespirationsschleimhänten für nicht rotiig et-

klärt habe, thatsächlieb nidit rotzige Proeesse ge-

wesen seien. Ohne bacteriologiscben Nachweis hätten

die von Schütz gezogenen .Schlussfolgerungen keine

Beweiskraft. J^chon Nocard habe durch Impfungen

bewiesen, dass jene kleinen froschlaich-äbolicben Knöt-

dien, welebe man nicht selten in den lungenrotsver-

dficbtigeti Tferden finde, ali-r meist nicht fiir rotziger

Natur halte, dies dennoch ."Symptome eines primären

Lnngenrotzes seien.

(Ref. r.iriü iii'-lit umhin, sieh in dieser Frage rüok-

baltslos auf den Standpunkt des Verf.'s zu stellen, auf

dem «r übrigens sehoi seit Jahren steht Es giebt
gans sweifellos einen primären Lnngenroti,
welcher [von den inflitrirten Formen hier abgeseiben]

in Form interstitieller, alveolarer, bronchitisehcr und
pcribronchiti.scher Knötchen auftritt, je nachdem die

mit dem Luftstrttm eiugeathmeten Hotzbacillen schon

in den feineren Bronchien und Bronchiolen hängen blei-

ben oder bis in die Alveolen, be«w. das intraalveoläre

Bindegewebe gelangen. Ja es ist nicht au.sgeschlos.sfc,

dass einzelne Bacillen, wie dies bei der Tuberculose

auch der Fall ist , vom letzteren aus durch die

Ljrmpbbabnen [bezw. eingeschlossen in Leucocyten] di-

rect in die Bintbahn eintreten, mit dem Blute in die

Leber. Milz. Xi'Tin fte. gelangen und hier zur Knöt*

chenbilduijg luhr> ii k'inm'n. Alle diese Kni'lehen be-

sitzen aber — und das muss besonders gegenüber deo

Rotzprocessen auf den Schleimhäuten der oberen Luft-

wege auffallen — in der Regel nur ein sehr beschränk-

tes Wachsthum und verfallen sehr bald regressiven

Metamorphosen. Ks kann dies nach .Ansicht des Ref.

mir dadureh erkliirt wi-rd' n. dass der I!nt/bacillus die

Seeiguetvn Lebensbedingungen nur in der äcbleimhaot

er oberen Luftwege, betw. der Haut und dem Unter
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liautbindegewcbe, nicht aber im I'arenchym der i.unge

und dra übrigen genannten Olfanen findet: daher die

a.nderen bifbetioiuknötchen, sowie die den Botzlmötclien

in den oberen Luftwegen gegenüber stiffSlIige Thet-
sa.che, dass die K<itzkiMit<'li«'ii i-.n r.\r-ni-hym der Organe
sich niemals dun-h DissemiiifitiMtK ii verbreiten und
daas sie so si lt. u in erhebliches peripheres Wachsthuui
besitsen. Ea darf woU seihat ansenommen werden,
dass in Folge dieses Umstände« gerade die eintroeknen-

'leii bezw. verkalkten Knötchen in di r Ki'c^rl aueh ihre

I ufeeliKsitat vt rloien liabeu. wi il di'- dririn ' iithaUeue»

Hotzbacillen wegen Mangels geciguetcr l.ebeiisbedin-

sungen abgestorben sind. Der vom Verf. geforderte

baeteriologisehe Nachweis dürfte daher wohl vieUaeh
{T'tr nieht zu erbringen sein. — Auf Grund des Vor-
stehenden stellt sich Ref. daher auf den Standpunkt,
;ill(; in der Lunge von l'fi rden. wli-li!' aus ri^lzigen Br-

standen stammen, bezv. ciaer Hotzinfectioo ausgesetzt

gewesen sind, beobaohteten Knöteben der oben beseich-

neten Art auch ohne alle weiteren rotzigen Processe in

den oberen Luftwegen dann zweifellos für Rotzprocesse

zu erklüren, wetiu lixs betnjffende Pferd auf eine I. a.

vorgenommene Mnll'-in-Injection typisch rcagirt hat.

Diese Diagnose i^t um so sicherer, wenn sich gleiche

Knötchen in den Broncbialdrüsen [die zu diesem
Zwecke in millimeterstarke Schnitte zerlegt
und sorgfältig durchsucht werden müssen]
vorfinden. — Eine ganz andere Frage ist es, ob der-

artige Pferde den ^tz noch auf andere Pferde über-

tnum kliiiüo. Eine derartige Möglichkeit ist mit
^4»ei%eit nieht ausnisehTiessen, so lange das betreffende

Pferd auf MallcVninjcction typi<eh n'.agirt. d. h. so lange

die in den Rotzprocesscn enthallenen l{<itzbaciltcn noch

lebeosßhig sind. Ueagiren die Pferde nicht mehr auf

llaUeTo, lUe früher hierauf reagirten, so sind die Bots-

baefllen in den Ton Aussen nicht wahrnehmbaren Roti-
proressen eben milllerweilc mangels günstiger Lebens-

bedingungen abgestorben und das Pferd ist als spontan
[oder dureh & Iigeetiooen ? ?] geheilt zu betrach-

ten.)

Engden (10) hat bei 8S Pferden Mallctn-

impfttngen vorgenommen und dabei zahlreiche Fehl-

ergebnisse la beobachten Gelegenheit gehabt. Er

kommt auf Onmd seiner Beobachtungen, die er in

einem längeren Artikel, df-r ^ieh durch 3 Nummern

der Zeitschrift zieht, niedergelegt bat, zu folgendem

Sehlnsae:

Sonach steht es fest, dass die bisherigen Ergebnisse

der Malleinipfung zu TOllstSndig sicheren Schlüssen

nicht berechtigen. Es lässt sich aber nicht leugnen,

dass durch die nach der Malleinimpfung eintretende

licaction oft Rotzlälle eruirt werden können , welche

ohne dieselbe nidit so bald erkannt werden würden.

Die nach der Anwendung des Malleina eintretende Er-

höhung der Körpt rt' rupcratur kann für sich alTefn die

Diagnose „Rotz"' niebt r< rhtfertigen. Feste Regeln

darüber, bei welchem Teniperaturgradi- eine Rcaction

in dem Sinne, dass das geimpfte Pferd für rotzig ZU

gelten bat, beginnt, lassen sich für die bisher zur An-
wendung gekommenen MalleTne nicht aufteilen.

Bei der diagnostischen Impfung grü^serer Pferdc-

hestände empfiehlt es sich, zur Vermeidung vieler

Fehhresultate die Pferde des ganzen Bestjindes möglichst

zur selben Zeit (am selben Tage) und mit einem toU-

ständig gleichartigen Impfstoflis zu behandeln.
Sind die 7.ur Anwendung kommenden Impfstoffe

nicht aus denselben ("ulturen. auf gleiche Weise und
zu gleicher Zeit bereitet worden, so müssen dieselben

vor dem Gebrauche miteinander vermengt werden, da-

nut ein möglichst gleidimissiger Impfiitoff für alle

Thiere zur Anwendung gelangt: erst dann wird man
im Stunde sein, sich über die Wirkung ein L'rtheil zu

bilden. Pferde, welche mit gewissen Leiden (Lungen-
enipbysem, [jangeoentzündung etc.) behaftet sind, oder

solche, welche aa und für sieh seboo'dne abnorme
HShe der Körpertemperatur anfzuweisen haben, eignen

sieh für die diagnl^stisehc Impfung nicht und dürfen

bei der Beurtheilung des Gesammtresultatcs nicht in

Betracht gezogen werden. Zahlreiche Reactionen, ohne

dass andere Erscheinungen den Rotaverdacht recht-

fertigen, mahnen sor Torsieht in den Schlüssen und in

den anzuwendend>'n Maassregeln.

Bei der Tödtnng von l'ferdeu eines Bestandes Lsl

mit denjenigen Tlii' r ii der Anfang zu machen, welehe

neben der Temperatursteigerung noch den Rotzverdacht

reebtfertigende Sjnnptome aufzuweisen haben. Die
Todtung ist einzastellen , sobald die Obdoetieo auf
Fehlrcsulsate der MalleVnwirkung st<i.sst.

Dann k-Mitu n .Naehimpfungen , welche an s.'imnit-

lichen übrig gebliebenen Pferden des Bestandes wieder

mit gleichartigem MalleTb mindestens 5 Tage nach der

vorherigen Impfung vorgenommen werden, für weitere

Schlüsse Fingerzeige gewähren. Eine erst alle 6 Wochen
wi'^derh.ilte Nachimpfung ist für die Praxis werthlos,

weil sie nicht gclirn* 1 ist. die lilsfige Obserrationszeit

wesentlich abzukur/.- ij. Eine mehr als dreimalige

Impfung ein und desselben Pferdes ist ebenfalls zu
verwerfen, weil sie, wenn rie andere ErgebnistB hätte

als die heid< n letzten, auf Tertnnea fibohaupt keinen

Anspruch haben würde.

Dass bei jeder Impfung die Benützung gesunder

Cootcolthiere und solcher, welche oSenbar rotzig sind,

bei den ImpfgesehSften für die schnelle und nebtige

Beurtheilung des Impfresultatcs von wesentlichem Vor-

theil ist, liegt in der Natur der Sache selbst.

Eine gesetzliche Einfühning der Mallefnimpfung

ist bei der unsicbem Wirkung vorerst noch verfrüht.

nüppe (17) vinfrenllicht einige Beobachtun-
gen über die Wirkung des MalleiOS, welches

er von I'rcusse- Danzig bezogen hatte.

In einem Bestände von 284 Pferden impfte er zu-

nä''li>t 2 an acutem R^tz leidende ältere Pferde, welche

rcagirtf'n, getödtet wurden und sich bei der Scetion als

rotzig erwi'M n. Von den übrigen 232 Pferden reagirten

nach der Impfung 13 Pferde, welche sämmtlieh in Stän-

den gestanden hatten, die fMher mit rotngen Pferden
besetzt gewesen waren. 4 derselben wurden getödtet

und erwiesen .sich bei der .Section ebenfalls als rotzig.

IMe übrigen 9 Stück wurden sepaiirt. gut gefüttert und
gepflegt, mussten doppelt so viel arbeiten als früher

und wurden noch 4 mal geimpft. Dabei verloren die

Pferde ihr glanzloses, struppigfs Haar, wurden glatt

und wohlgenährt, die Anschwellung der Kehlgangsdrüsen

verschwand und keines der Pferde erkrankte binnen

Jahresfrist an Rots oder Wurm, an dem früher jährlich

dnrchsehnittKeh 10 Pferde erkrankten. Verf. scheint

aus diesem Resultate zu schliessen. dass die Rntzncu-

bildungen durch die wiederholten Impfungen ausge-

heilt üad.

Sehiodler (47) beriditet über die Impfiiog von

2n des Rotzes, bezw. der Ansteckung vt'rdäehtigeD

Pferden mit Mallein. Von 4 getödteten Pferden, die

mit einer TemperaturerfaShung von 1,8—2,4° G. reagirt

hatten, erwiess sich 1 als nicht r .t/ig Die übrig ge-

bliebenen 22 Pferde wurden noebmals geiuipft : von ihnen

wurden 3, die mit 2,5 und 1,7" Temperaturerhöhung

reagirten und bei der ersten Impfung mit 1,7 und 1,8*

reagirt hatten, getödtet und bei der Section nicht rotzig

befunden.

Suchauka (49) impfte 2 wurmverdiebtigo
Pferde mit Mallein.
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Die beiden Pferde zeigen in Polgo der Injection

eine iypisrhe TompTHturcrliöhuiiiir, un'l zwar um iiu lir

als 3" und (icintnisprpchend auch eine Steigerung der
\thriu/üg.- uiifi i'iils.'. Die Ssetion ergab bei beiden
Kotz. Eia dritte:» Pterd vir vegen «DtzOodUober An>
sebwelinng der linksseitigen oberen Hals- und Kehl-
gaogslyinphdrüscn und drs rprhtt n Vordorfn-sps. .-»n

welch' letzlerem später einige (.icscliwün- i^uUstindcn,

verdächtig. Auf die erste Malleininj'-cn ni va-v^u- das
Thier eine Temperatursteigerons tob 1,8^ auf eine
zweite Injeetion eine solebe ron 0,8*: beide Male aber
war die Hf.irtion nicht fypivrh. n;i> F'I.tiI wurdf
dfslinlh für nicht rotzij; erklärt, und tiiatsaohlirh

verlcr sich in den nächsten 14 Tagen die Ansohwcl-
long der Drüsen und des Fiuse», und die Gcsebwüre
bellten.

Schindelka (44) hat bei wiedeAolten Gelegen-

heiten (508 geimpften Pferden und US Ohduc-
tionsbcfuiidcn) da'« F-il h'srlic Malk'Vn als diagnosti-

sche» Mittel in Betracht gezugeu, weil die Impfungen

wegen ihrer Ansahl das beste Teigleichungsmaterial ab-

geben, das frnk'lictii' Präparat sehr leiebt zu transpor-

tiren i«t und zur Zeit kein anderes von gleich unbe-

grenzter Ualtburkeit bekannt war. Fast 2 Jahro alte

Proben dieses Halleins hatten noch den gleichen Effect

wie zu Anfang der Erwerbung desselben. Die Ausfüh-

rung der Impfunpcti etc. und die Vorbereitung der

Impflinge geschah m ähnlicher Weise, wie sie Johne
Im Sachs. Berieht, 86. Jahrg., S. 198 angegeben. In

keinem einzigen Falle ergab die vorhergehende genaue

Untersuchung der zu impfenden Pferde ein positives

Besultat. Auch bei l'h-rden, welche bei der Section

hochgradig rotsig belünden worden, nahm Seh. die

üntersnchuiig stets mit vollkommen negativem Erfolge

vor, indem sich diese Pferde mit anderen als nicht

rotzig befundenen ganz gleich verhielten.

In Bezug auf die Impfiing selbst ISste Seh. in

zuvor mit Sublimat und Alcohol gereinigten Flaschen
in der für eine bestimmte Anzahl von Impfungen er-

fnnbrlichen Menge des Lösungsmittels alles nuthige
Hallein auf einmal, verschloss die Flasche mit einem
oben auflgeloebten und der Nadel einer Injeetionnpritie
durchbohrten Korke, verhüllte den Kork mit Watte und
begab sich dann erst an den Ort der Impfung. Die
Itnpfspritze wurde an den \ns;ii/ des im Korke stehen-

dcu Stachels gesetzt, der Impf^iloil eingezogen, mit einer
oben ausgeglühten zweiten Injeetionsnadel armirt und
die Injeetion des Impfstoffes vorgenoniiiien. nachdem
zuvor die Impfstelle mit Suhlimat gereitnm war. Auf
das Aiis^^liilicn der N'adel vor jeder Imjii'nig lej^t Sch.
besonderes (iewicht, um dem Yorwurle zu eutgchen, die

Kotzkrankheit übertragen zu haben. Nach der Impfung
Messang der KSrpcrtemperattir von 2 zu 2. ausnahms-
weise von 8 zu 8 Stunden. Feststellung der Zahl d^ r Pulse
und der Athcmzüge und aller sr.nsnf:eii V.M.indeningen
bis zum Kintreton der Körpertemperatur, die der Impfung
unmittelbar vorhergegangen war. - - Sch. stellte zunächst
fcsU dass auch diese diagnostische Methode an dem Kehler
leide, dass es unmöglich sei. den Einfluss des Individuums
in Bezug auf die Höhe und d. n Vei j.nif der Heaetion. also

auch gew isserma&sen in Bezug auf die Beurtheilung des
Falles selbst, auszusehalten. — 3 Impfungen mit 2
Foth'scben Dosen (0,20) schien gegen den Werth der-
selben SU spreehen. Die bei 42 Pferden durcbgefOhrte
Impfung mit 0,10 M. ist auf einer Tabelle ersichtlich

gemacht. Die in den Zusammenstellungen enthaltenen

Durchschnittszahlenwarthe geben keinen Anhalt zur
rmindlagc eines Sdiemas für die verschiedenen Ab-
•< • iehuQgen in Bezug auf den Bntritt, die HShe und

BRN um» AKSTBOXBNPB TkllBRKBAJnmBim.
^

Dauer der MalleTnreaction. Dasselbe gilt in Bezug auf i

Alter. rti; >sc. Nahrzustand. Farbe und Kace der Thicre. I

Nur individuelle Einflüsse machen &ich geltend. ScL 1

stellt auf Grund der Protocolle 2 Formen in der Art

des Ablaufes der reaetiven Erscbeurangen aof: eist

typische und eine atypische Reaetlon. Bei der erstereii

steigt die T. rnper.itur entweder r.asch oder allmali^ ^i^

zu ihrem (iipfi-ipunkte , um langsam herabzusinken.

Die Temperaturcurve zeigt eine gestreckte Bogenlinie.

die in der Mehrzahl der Fälle in dem aufeteigenden

Thelle gewöhnlich stSrker als in den absteigenden Ist.

Auf der Höhe ansdangt, sinkt dieselbe gewöhnlch um
einige Zehntelgrade, um sich dann wieder bis zur s»chün

eingenommenen Höhe zu erheben, oder sie zu über-

schreiten. Bei arisch reagirenden Pferden sieht man
eine plStslieh auftratende, steile Erhebung, die entwe-
der obensii st> i! oder nur etwas weniger steil abfallt.

Die zweite Kriietiuti^r liegt bereits so niedrig, dass sie

gewiilinlich nur um einige Zehntelgradc 'iie \nr der

ImpfttDg innegehabte Temperatur überragt Die Eigen-

thfimllebkelt dass S Curvenerhebnngen eintreten, er-

scheint Si-h. characteristisch. Alle Pferde, welche

at> piseh reatjirten, waren in keinem der Fälle rotzi£;.

daiiei;en die l'lerdc. welche typisch über l"^ rea;rirt' 'i,

ebenso solche, welche mit 0,10 einmal geimpft wurd 'u

und ganz zweifellos die, welche mit oder über

Teraperaturstcigerung typisch reagirten. Reactive Tem-
peraturerh 'huniren zwischen 1,5 und 2" erregen den
Verd.iclit auf !! !z. und nicht rotzkrank sind Pferde

mit TeniperaturcrhöhuDg unter 1,5*. Die i->gebnisM

über den diagnostischen WerUl d«r Nachimpfungen über

die bei 409 Pferden vorgenommtnen Impfungen mit

0,08. O.Or.. 0,05 und 0,04 MalleTnnm sloenm sind in der

Arbeit nach/uleserj. Sch. würde die Dosirung des Foth-

schen Malleius mit U,05 für die Zukunft beibehalten.
— Die .\usbreitung, der ümfimg und die Beschaffen-

heit der rotzigen Veräaderongein beeinflussen nicht den
Grad der reaetiven Erseheinungen. Die Yersuebe, die

zum Zwecke hatten, durch fortgesetztt^ MalleVninjectionei

eine Immunität gegen Rotz zu schaffen, ergaben kern

suCrIedenstellendes Resultat. Das Mallein scheint sich

nicht ganz gleich zu verhalten wie das Tuberkulin. Die
Folgerungen aus den reaetiven Ersebelnungea nach
Malleinimpfung dürften eine weitaus p-ös-^>-re Sieherbrit

haben, als jene, welche aus dem Verhalten licr IinjilUnt;.:

nach der Tuberkulinimpfung gezogen werden ki nuen.

Nur bei Lungeoemphrsemen hat Sch. in 8 Fällen Beac-

tionen erbalmi, «etem meib vaii der typisoben Botz>

renetion knm untersobeiden.

Kocourck (20) wendete das Mallein bei

Iß Pferden und 5 Fohlen eines verseuchten tie-

höftes an; 15 erwachsene Pferde und 8 Fohlen zeigten

typiacbe Beaetion, I Pferd und 8 Fohlen reagirten

nicht. Bei 5 Pferden \s nreii auch ^unst ri^t/vcrd ichtige

Symptome zugegen. 10 erwachsene Pferde und 1 Fohlen,

von denen, die reagirt haben, sind vertilgt worden ; bei

13 Pferden bat die Section gnt entwidielte rotdge Ver-

änderungen, bei einem in der rechten Lunge n:ir

2 mobnkorngrosse Knötchen nachgewiesen; bei einem

Pferde zeigte die bobnengrosse submaxUlare Lymph-

drüse eine speckige Schnittfl&ehe, während die Wand
der linken Higbnu^rshöhle .schwammartig verdickt* und

deren Schleimhaut gleicbiails verdickt, jedoch ,.ziemtiefa

glatt" war; bei dem Fohlen hat die Seettn keine rotmgen

YerSnderungen nachgewiesen.

Die lebend belassenen fi erwachsenen Pferde und

4 Kuhlen sind zwei Monate sp.-iter noehnials mit

Mallein geimpft worden. Die erst. : 'n, iwic "2 l-'hlen

haben tji>iscb rea^ und sind dieselben getödtet wor-

den. 6 Pferde rind f8r lotriannlt, 8 IQr gecnnd be-
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fun(it'i) wonloii (Knocliijii und (ieuitalicD M-heiiicii nicht

untersucht worden zu ae'm). Eudlieh nnd auch uoch die

letiten 2 Fohlexit trotzdem keines von beiden reagirt

hat, auf yersalassung des EigenthSmers Ket}>dtct und
h>[ ik-r S.-.'tiHri für gOMind befuiidoii worden. Auf

Gruud dieser Versuche gelangt K. zu dem Schlüsse,

dlM die ^rpischc Halleinrcaction für sich allein nicht

genGgt, um mit Sioberfaeit auf Bota folgern zu können;
Venn jedoeh die Reaetion ausbleibt, so daif die Krank-
hcM mit der grSsaten Wabrsebeinliebkeit ausgeschlossen

werden.

'

Kevüsz (40) bebandelte zwei Pferde mit rrvis2-

sohem Hallein. Das eine reagirte tfpiseh (Beginn der

Temperatursteigerung; in der 1. Stunde, Maximum
40,'-"' C. in der 12. Stande, Dauer der lleacti^n fi2 Stun-

den); das SectioDsergcbniss war: Narben in der Nase,

acuter und ehroniscber Lungen- und Ifilsrots. Das

andere Thier zeigte nur eine Temperatursli igvrun^ um

0,7 C. in der 8. Stunde und blieb noch nach Monaten

stets gesund.

Bei dem ersten Pferde «urde vorher unter dio Haut

des Brustkorbes beiderseits je I g Terx>entiool iqjicirt

(naoh Cagny); es entwickelten sich an beiden Stellen

Abscesse, die nach der Entleerung des Eiters anstands-

los hdlten. Der inteadirte acute Ausbruch des Botses

ist nicht erfolgt.

Fekese (51; fand in drei Fällen, wo die Pferde

auf ^Tinsehe Weise auf das Halleio reagirt habou, bei

der Section gans ebaraeteristisehe malledse Veriode-

mögen in den Athmungsorganen

von Vclzen (5.'>) war der erbte, der Mallein in

Niederl. Indien als Diagnosticuui anwendete.

Dosis: 0,86 com Rom *sebes Hallein. Höchste Reaetion

jedesmal 12 Stunden nach der Injeetion. Die elf Pferde,

deren zehn der Krankheit verdächtig waren, ri aprten

alle. Die Kotzdiagoose wurde bei allen durch die Section

bestätigt. Durch die Experimente von T. hat sieh

herausgestellt, dass Mallein sehr gut seine Wirksamkeit

behält, wenn es von der kalten nach der heissen Zone

transportirt wird. Zweitens hat t. Y. erfahreo, dass

die Wirkung beim gesunden Pferde etwas anders ist,

als in Plln^Ila.

Bei 10 gesunden Pferden stieg die Temperatur resp.

1, P;«, l' j. 1, P,.o, IVl«. IVlo. Vs, ISo und 1" C.

Von diesen 10 Pferden waren also, nach der Angabe
von Roux, mindestens 6 Pferde für verdächtig zu halten.

Y. V. gicbt zu, da.>s bei dieM^n Pferden, weil sie nielit

getödtet wurden, deren rotzfreier Zu>tand nicht erwie>en

ist. Seine Folgerung geht aber dahin, es sei für die

kleineren indischen Pferde eine kleinere Dosis genügend.

Hoogkomer (IC) experiiiientirte mit Mallein-

Koux an 5 Pferden, deren eins verdächtig war.

Das verdächtige Pferd und 8 der 4 übrigen er-

gaben eine Hyperthermie über 2''('. Dosis; 0,2.5 ccm.

Mistrauiseh liesouders dureh das Erg'-lmiss der Experi-

mente der franz'isisehen rutiimissii.ti iii .MoiitMir, emi-

cludirte H., doss die Dosis Mallein für die kleineren

indisehen Pferde su gross sei. Zur ControKrung inji-

cirte er bei 10 klinisch gesunden Pferden von „malleine

brüte': 0.10.'» und 0,17 bei je 5. Bei 2 Pferden der

ersten 5 stieg die Temperatur 2.2 und 2.;V*C.; beiden
8 übrigen um l.fi 't'. Hei 2 Pferden der zweit«'n .5: 2.2

und 2.1" f., hei den H anderen l»,-„ I" ,o und T „."C.

Die Experiment« an 15 Pferden zeigten also: Kots-

krank 8 Pferde, verdächtig 7 Pferde. Die 8 Pferde,

m UND AN8TR0inS!n>B THUBEBAKKIfBITBK. 6S6

welche die hi-chsfe Temperatursteigen mj; gezeigt hatten

(2,6 und 2,3" C), wurden get. it. i. aber weder die

Sectbn, noch die microscopiscbe und bacteriologische

Untersuchung berechtigte die Rotsdiagnose.

II. setzte in einer anderen Garnison seine INj eri-

mente fort an elf Pferden, deren zwei in Kotzi|uaran-

tSne sich befan<len. .\ri diesen Pferden war setion

experimentirl mit 0,15 ccm Mallcin, und deshalb jetzt

die Dosis auf 0,2.5 ccm gestellt Temperatursteigung:

bei 7 Pferden 2"f". und höher, bei ;5 zwiselim 1 uiid

ä^C, bei einem Pferde 0,7"(.'. ; al>..; 7 Uu'./.kraiike.

3 Verdächtige und 1 ge>und. .\lle wuiden getödtet.

Die pathologisch-anatomische Diagnose bei allen Pferden

unsicher. Acht Covta Coboja wurden mit Leber- und
Lungeii-iiibstanz theils intraperitoneal, theils subcutan

geimpti. aber ohne Erfolg. - Die .'^ectiorisergebnisse der

Pferde w.aren im allgemeinen fotueiHle. In den lAiiigeu

Knt>tchen, in Verkalkung und Verkäsung begriffen, mit

einer äusserst festen Capsel, nelist einigen grauweiss-

liehen Tuberculo transludde ohne degenerative Sym-
ptoMie. Aller fast jedesmal fehlte das Characteristicum

eines M.illeintubcrkel>, irinilieh die Ent^'iindungszone.

Die Bronchial- und .Mediastinaldriis. n jcdc-mal normal.

Niemals l'lccra oder Narben in den Luftwegen. An
einzelnen Stelleu der Leber, unter der weissgefleckten

Serosa eine Anzahl von KnStchcn von der Grösse eines

Sleekriadelkopf. s bis kleinen Miinin N. deren viele mit

einer hyper.imischen, gegen die weiss« oder gelbwcLsse

Umgebung stark abstechenden Zone eingefa.sst sind. Die
Knötchen sehen rotb, giaa, weissgelb oder weiss aus.

Viele der grossen KnSteben haben ein verschieden grosses

gclbliehrs (\ ritnini. Auf dem Durchschnitt /eijren nur

die sehr jungen Kto'itehen eine weisse .Ma.>^e ; die meisten

sin<l > l.r hart und bestehen aus einer dicken, fibrösen

Kapsel, welche eine kleine Menge gelben Stoil einsehliesst.

Weder das macroseopisdie Bild der Re^rations-
organc. noch dass der Leber aehtet H. geaiigend zur
Rotzdiagnose.

Vryburg (56) experiraentirte mit Mallein an 13

Pferden. Elf reagirten als rotzkrank, swei als ver-

dächtig. Drei der ewteren werden geli'^dtet. Pathol.-

anatomische Diagnose: ein Pl'erd rotzkrank; beim zweiten

und dritten Pferde der Befund der Leber gerade wie

bei den Esperimeaterf von Hoogkamer (ef. dies. J.-Ber.).

Di> 10 übrigen Pferde waren ein halbes Jabr später

noch klinisch gesund.

Rcmmert (39) bat veranlasst, dass zahlreiche

Versuche mit dem HalleTn in der russischen Armee
aogestellt worden sind, über deren Ergebnisse Woron-
sow, Ekkert, Rudenko und Arefin ihre Berichte

eingereicht haben. So zahlreich die Impfungen und so

minutiös und gewissenhaft die ÜDtersnebnngen aoge-

stellt und alle Nebenumstande berücksichtigt worden

sind, so gering sind dennoch die Ereebnisse der Unfcr-

suchuiigen; sie bestätigen nur Bekanntes, ohne die Fra-

gen in lösen, ob es suweilen vorkommt, dass rotsige

Pferde keile- Üeieiion zeigen und i li • s riwn l;Mn!i;: ist,

bezw. tihrrliaupt vorkommt, dass nicht rotzige Pferde

deutlich reagiren. Dies findet seinen (irund darin, dass

SU wenig geimpfte Pferde getödtet worden sind; selbst

hoehgradig \--rd.leh(ige Pferde hat man nicht etwa ge-

tödtet, sondern dieselben weiterer Beobachtung unter-

stellt. Ks ist sehr zu bedauern, dass die im Uebrigcn

mit grösster Saehkenntniss nnd Sorgfalt angestellten

Versuche deshalb zur Lösung keiner der Streitfragen

beitragen können, weil umfassende Tödtuugeu, die allein

die Eotsoheidung in diesen Fragen bringen konnten,
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offenbar tma peenniSrao RQeksichten uaterblitben riad.

Die Versuche haben aber den Erfolg gehabt, dass die

rilgci>d'- Iti-Iriiction fiir die Militrirthicrnrz'c in Bpzur

auf die Anwendung der MalleiaimpfuQgen erlassen wor-

den ist.

1. Wenn bei den Pferden der Armee irgend welche
verdächtigen Erscheinungen, wie sie den verschiedenen

Formen des Rotzes eigcnthiinilich sind, auftreten, so isi

bei solchou Pferden die Aiiwcii'liinj^ des Mallnns \i>t-

ninehtnen. Falls sich dabei eine starke IJi MClioii zeigt

(eine Temperatursteigerung um 2" und mehr über die

Nora und ein Abfall auf die ursprüngliche Temperatur
nicht früher als nach 86 Stunden) und falls die Dia-
gnose auf Rotz nocli durch C'introlinipfungen an kleinen

Thieren und durch l)actcriologischc Untersuchungen be-

stätigt wirrl. so si.llrti solche Pferde getödtet werden.
2. In solchen Fällen, wo nach der fiin^iritnuig des

MalleTns die im § 1 angeführte Reaction zwar eintritt,

die barteriolojjisrhen rntcrsuchiingcn und Cntitr-ilimpfuD-

gen abt-r keine positiven, die Diagnuse auf Hotz bestä-

tig;' nden Resultate orgeben, sind die Pferde, bei denen
die verdächtigen Krankheitssjmptome hartnäckig fort-

bestehen, naen 14 Tagen einer wiederholten Mallein-

injfcti'in zu unterwerfen. Falls dir- zweit-' Itiji 'ti^-m eine

ebenso ausgosprochone Reaction hi-rvurruft, wie die erste,

so sollen die isolirt gehaltenen Pferde nach erfolgter

Entscheidung des Nilitar-Bezirksinspectors erschossen
und ihre CMaver einer sorgfältigen pathologisch-anato*

mischen l'ntersurhun;,' tinterworfen werden.

S. In den Militar-Veterin.ir- I.az ir< tbf'ii ist aus-

schlic-slii'h das im Kaiserlichen Itistitui für Ex[)' ni:ifn-

talmedicin angefertigte Mallein anzuweudeo. Verdiichtige

Pferde erhalten von diesem Mittel nicht weniger als 0,5
und nicht mehr als 1,0 g.

4. Die Injection ist an den Seitentbeii. ti des Halses
i'der an der Vunlerbrust zu inaelien. Zuer>t ist an der

injectionsstelle das Haar ab/uschceren und die ätelle

mit einer Sublimatlösung (1 : 1000) la desinfieiren. Die
zur Injection benutzte Spritze muss vor jedesmaligem
Gebrauch 10 Minuten lang in kochendem Wass. r des-

infieirt werden. Di." zu^'esebniol^enen (iläschcn 'Am-
pullen) mit Mallem sollen 15 Minuten vor der Anwen-
dung des Malleins in 5proc. Carbolsäurelüsung gelegt

werden, und mit der gleichen Lösung sind die l-'eilen

abzuwaschen, mit denen der Hals der Gläschen anp fellt

wird. Die Einsprit/ung des M-illi ins ist <ier Ti mpeni
turmessungeii und Beobachtungen wegen zwiseluMi 7 bis

8 l hr morgens auszuführen.

ö. Vor jeder MalleiniiOection soll bei den einer Er-

krankung an Itotx (Nasen-, Lungen- oder Hautrotz) ver-

diielitigen Pferden eine Temper.iturni' ssune ausgeführt

werden. Die Temperaturmessung ist mit einem und
demselben Maximalthermometer, und zwar im Laufe von
zwei Tagen des Morgens zwischen 8 und 9 und des
Abends zwischen 6 und 7 Uhr aussufBhren. Ans den
erhaltenen Zahlen ist die mittlere Durehselinittsteni[ic-

ratur zu berechnen und die»clhv bei der üestimmuug
des Steigerungsgrades naeb der MalleTniigection in An-
rechnunjr zu bringen.

.\ijiiierkung. aj Falls riii 'reuiperaturmessunp eine

erli'Mielie Stt igrning über die mittlere durchschnittliche

Normaltemperatur ergiebt, die zwischen 37,8 und 38** C.

schwankt, so soll die MalleTninjeetion bis zur Wieder-
kohr der Normalteraperatur aufgeschoben werden.

b) Unmittelbar vor der Temperaturmessung sollen

die Pferde keinen Hafer und kein Getrünk eriulten und
nicht bewegt werden.

ß. Nach der Malleuiinjection soll di« Tcmperatur-
messiitig au den rotzverdächtigen Pferden im Laufe von
zwei Tagen alle zwei Stunden, in den nachfolgenden
drei Tagen des Morgens un'l AbOods nut dcm.selben

Thermometer auageführt werdon, mit dem TNber die

mittlere Darehachinttstemper»tar bMtimmt wurde.

7. Ausser den Temperaturmessnngen hat man die

anderen durch das MalleVn hen-orgerufenen Erschei-

nungen bei den rotzverdächtigen Pferden zu beachten,

und zwar: die nen-ösen Zutiillc (Gähnen, Kaub- we-

gungen, Muskelzittem, Abgeschlaseubeit, Motionsstvrun-

gen); die FonctionsstSningen des Herzens, der Athmuogs-

organc, der Verdauungs-, Harn- und (ieschlechtswerk-

zeuge; die Verändening an der Injectionsstelle (Ge-

schwulst in Re/u^- iif Grösse, Sdimeiiliaftigfceit,

Temperatur und Consistenz).

Archangelsk}' (1) beschreiht einige Fälle von

Malleinanweadung auf einem G«stflte im Kurs-

kischen (Jon vornemcu 1

:

4 rotzverdächligc Pferde gaben eine typische Be-
action nach Anwendung des Petersburger MalleTns.

Nach .') Monaten wurde diesen, sowie 3 anderen \er-

dächtigen und 2 vollständig gesunden Pferden wieder

Mallein eingespritzt, das vom Cbarkower Veterinär-

institut bezogni wurde. Kein einzi|es Pferd reagirte.

Darauf worden mit demselben Mallem noch 5 loterer-

dächtige nebst einem gesunden Pferde geimpft — und
wieder keine IN lei ti eriialten. Nach einigen Tacen
wurden 12 vi i : geimpften verdächtigen Pferden

(ia dieser Zahl auch die obenerwihnten 4, die vor

5 Monaten eine typische Reaction zeigten) znm diittsn

Mal einer MalleVniniection unterzogen. Jetzt kam zur

.\nwenduHg wieder das Petersburger Maliern (aus dem
Kaiserlichen Institut fiir Experimentalmcdicin). Alle

12 Pferde gaben eine sehr ausgesprochene Reaction;

Steigening der Temperatur um 1,7—8,7« C, Ver-

schlimmerung des .MIgemeinhefindeiis; Geschwülste an

der Iraplstelic traten nur b- i 8 Pferden auf. 4 von

diesen wurden getödtet und bei der Obductie.n wur'ieii

bei Allen sehr ausgeprägte ßotzprocesse gefunden.

Diese Versuche beweisen sdur uselwatieb, wie wtehtig

die Qualität des Mallein« ist.

T 0 m i I i n (5:^) beschreibt seine in Gemeinschaft

mit llappich, Docenten des Dorpater Veterinir.

institotes auagdilhrte Versuche mit Mallein auf

einem Gute im Kiewer Gouvernement.

Schon im Jahre IS91 wurden liier 27 rotzige Pferde

eonstatirt, 9 von ihnen getr.dtet und 18 iu Quarantaine

gehossen. Im Frühling 1S33 wurden dem gesammten

Pferdestalle (17G) von Happich MalleYneinspritzungfn

gemaelit. Es reagirten mehr oder minder 122 Pferde.

Im Juli wurden aus dieser Zahl IS Picrdc zur neuen

MalleTninjeetion gewählt, die im Frühling verschieden

reagirten, nämlich 11 mit einer Temperaturerhöhung

um l.,")—a.OJ und 7 Pferde um 0,8—1,4». Jetzt pb
die Injeetiiiii ein von diesem il ->vriebeiides Result.it:

einige Pferde re.igirtcn fast ebenso, wie im Frühling,

die andern aber umgekehrt viel stärker oder schwächer.

Nach einer Woche wurden 8 von diesen Pferden zum
3. Mal mit MalleVn geimpft; 6 davon reagirten lut
ebenso, wie vor einer Woche, 1 Pferd — viel schwächer

und eins reagirte gar nicht, während bei der vorigen

Injection es eine Temperatursteigerung um 1,5° zeigte.

Beobachtungen über die Geschwulstbilduog an der

Impfstelle bei anen 8 Iqjeetionen ergaben auch ni^
Characteristisches.

Endlich wurden .'t Pferde, die im Fruhluig Tem-

peratursteigerungen um 1,8, 2,;i und 2,5** zeigten, ge-

tödtet und seoirt. Bei einem wurden KoUveräuderungen

gefunden, bei den 9 anderen nicht. Nähere Unter*

suchungen wurden nicht gemacht. Auf Grund dieser

theils willkürlieheii . tbcils ungenügenden Versuche

kommt Verf. zum Schlüsse. Ha-ss das Mallein imztivcr-

läasig und untauglich »ei, ohne darauf Rücksicht zu

nehmen, dass sehr oft PKIIe vorkommen, wo der Rotz

in eiiiii;en Monaten heilt und dass die .MalleTniq|ectieiMQ

selbst zuweilen heilend wirken können.

C Nikolsky (38) hat ^bei seinen Beobaebtungea
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fiber dift AnireoduDg des Malleins bemerkt, daas der

Grad d«r KalkliuMetioii in Iteiiiem ZusamoieiibaDge

mit 'l'-ni Grade der Entwickclunp des Rotzes steht;

eher umgekehrt: die Reaction iai stärker im Aniaogs-

stadiam der Ennkheit;» wo die Sectioo nur sehr trinzige

und sehiwadM rotzig« Verändemngcn zeigt, in weiteren

Stndi>'>!i. wf'Tin scVi^mi beim lel>fn<i' ti Tlii<-ro ver>.e(iic(]erie

Kotzjiyniptouic wabrzuaehmen sind, ist die Keactioo ver-

bältokmtssig achwidier.

JaTorski (19) iqjieirte auf dem Pferdemarkt in

Moskau 24 verdiebtigen Pferden HalleTn. 12 von ihnen

mit ausgesprochener Beaction erwiesen sich als rotzig,

ausserdem auch eins, bei dem die Temperatur nach der

IfalleTniqjeetion gebllen war. 87 Pferde mit veraciiie-

denen anderen Krankheiten gaben eine atypische Re-

action von 0,5— 1,7" C. ohne Gcschwulstbildung uud

erwiesen sich als frei rom Rotze.

Bonome (4) hat an SS Pftrden, ven denen S ge-

sunde Conlrollpf'-rde waren, mit Mallein experimentirt,

Von den 80 rotsverdächtigen Pferden reagirten auf
Binainlistmg too 1—1,5 cbem MalleTn 94.6 nicht.

lö Pferde, wj»lche reagirt hatt<'n, wurden peir.dlet: bei

IS fand sich Lungen- bezw. Nasenrotz: bei einem fehlte

jede Spur einer pathologischen Veränderung des Rotzes.

Von den übrigen 5 reagirt habenden Pferden wurde
bei einem der Rots durch Uebertragung anf Meer-
schweinchen um! Tliiiide festgestellt, die 4 anderen

besserten sidi t^an/lifli. Bei d<-n 6 nielit reagirt haben-

den Thieren V'-rsehvr,iiideii di-- vordäclitip-ii Krsehei-

nungen in kurzer Zeit. Ein rotzig inäcirter Mensch
wurde dureh wiederholte MalleTn-Tnjeetionen von 9—

8

Tropfen geheilt Ronnme stellt«' auf Gnind dickes

Heilerfolg«» beim Menschen auch Ileilversuche Inn

künstlich n'(/.ig-iritieirti'ii Mrrrseliweinen und IhindiMi

und spontan rotzigen Pferden an. Die Versuche an
ersteren Thieren hatten wechselnden Erfolg und ge»

statten deshalb noch keinen .sicheren Schluss, am vor-

tiieilhaftesten erwies sich Rinderblutjcrum, welches die

Producte der Rotzbacillenculturcn < ntlii. lt. Ein rotzig-

infioirter Hund wurde dagegen durch jeden 3.—4. Tag
wiederholte Injectionen von 0,.^—0,5 ccm MallcVn

Inunea Monatsixiat prompt seheilL Bei einem rotirigcn

XiliterpliBrd Tersehwanden die objeetiTen RotzKymptome
in 45 Tatren . während deren je am 2.— 4. Tage
1—2,5 ccm Mallem injicirt worden waren. Die Section

wurde oiebt ausgeführt

Tiessa (37) hat bei 16 Cavalleriepferdcn , welche

rotz- bezw. wurmanst4:'ckungsverdächtig waren, Mallein-'

Injectionen vorgenommen.

8 Pferde, bei welchen die Temperatur bbnen
4—10 .'Stunden um mehr als 2" C. gestiegen war.

wurden getödtet und bei der Section rotzig befunden.

Bei den übrigen war die Korperwatmi' rivir wenig ttlMr

das physiologische Maximum hinau^i;ri;;ui^'cri.

In der chirurgischen Klinik der Mailänder thier-

ärztlichen Hochschule wurde unter der Leitung von

N. Lansillotti-Buonsanti (27) bei einer rotsver»
dftehtigea im PneaMstnite belmdliehe Stute, deren

Erkrankung rorher dureh UeberinpAuig des Nasenaus-
fliuses anf einen l^selhengst (derselbe starb S Tage
nach der Impfung an aoutetH Kotz) als H'it/. fi stge-.ti i:t

worden war, die Injecüon von französischem flüssigem

und Fotb'sehem trockenem ValteTn Torgenommen. Beide
Sorten steigerten die Temperatur erheblich, die entere
um 1,9* binnen 23, die letzter»« um 2,8" binnen
14 Sturtden. Fiti selinii längere Zeit wt ^:' ', «i^ines A»is-

flussea verdächtiges Militärpferd, welches aber durch

diesen naeh der Einimpftug in einem Beel kdnen

«•luMbMMit 4n c«iMUrtM y«dlcta. UM. Bd. L
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positiven Erfolg erzielte, gab auch keine Temperatur-
.Steigerung, als ihm von dem fr;iii/ tischen und Foth*

sehen Mallein entsprechende Dosen injicirt waren. Bei

einem dritten hochgradig rotzverdächtigen und durch
die Section rotzig befundenen Pferde ersielte die In-

jeetion beid«r Sorten binnen U Standen eine Tenipe-

ratnizunahme um ca. 8<>.

Laquerriire (22) hat bei 34 Pferden das Mallein

angewendet. Von diesen haben 7 Pferde stark reagirt

;

sie erwiesen sich bei der Section als rotzig. Bei 2 Pfer-

den, weldie eben&Ils reagirten, lag k^ Rotz, londem

nur Druee vor.

Peiiberthy ''34) berichtet über weitere 24 Ver-

suche mit M.illcin, welche fast ausschliesslich in der

Landprazis rorgenommen worden und stets iMfHedigende

Ergebni.sso lieferten. In einigen Fällen musstc der Ver-

.such wiederholt werden. Einige der behandelten Thit re

zeigten ein Bild vollkommenster Uesundheit, reagirten

aber und erwiesen sieh naeh der TSdtnng mit der

tiiekisehen KranUuit bdmftet Nicht rcagirende Pferde

blieben lurli später augenscheinlich gesund.

D;uj angewendete Mittel bereitete Prof. Mc Fadyean;
20—.30 Tropfen, je nach (ir.>.s.se und Alter, wurden am
Halse subcutan verimpft F. behauptet awar nicht,

dass das MalleTn nnüBhlbar sei, wenn in allen seinen
Erfahrungen auch kein Irrtbum durcli dasselbe bedingt
wurde, aber er ist des Lobes voll über ein Mittel, wel-

ches die Ktk( iinuiig versteckter Kotzerkrankuugcn so

wunderbar erleichtert. — Die seinen Beobachtungen
angehängten Krörterungen darüber, ob Puls, Athemzüge
und Stand der Eigenwärme bei Gesunden und RoU-
kranken erheblich verschieden seien, ergaben einen ver-

werthbaren Anhalt nicht: in der Ibdie der Eigenwärme
und der Pulszahl übertraf die Durchschnittszahl bei
den letzteren die Norm um ein Geringes, wSlirettd die
der Athemzüge sich umgekehrt verhielt.

Hoarc und Pcard (14) wendeten in einem Be-

stände von 30 Pferden, welcher durch Rotz verseucht

war, Me Fadyean *s MalleTn an.

,lefl< > Pferd erhielt 1,S Minims subcutan. Ifi rea-

girttn typisch und wurden daher getödtet. Von dieser

Zahl wurde nur ein .Stück nicht mit Kot/ behaftet ge-
funden, es litt an chronischer Bronchitis. Temperatur-
erhöhung und Schwellung an der Impfstelle, welche
ziemlich umfänglich war, hatten es als tyjjisch reagirend

erkennen hissen, aber die constitutionelle .Sti>rung

war nicht wohl ausgeprägt gewesen, sagt die Bemer-
kung der Verfasser. Sie preisen den Werth des Malleios

und den Stand der Wfssensehaft, welcher es ermSglicbt,

dass da.s barbarische Mittel der Ma>senschlächterei zur
Tilgung des Rotzes zur Seite gestellt werden kann.

Ca ton (7) wandte bei einem Pferde, welches der

Ansteckung dureh Rots ausgesetat gewesen war, die

MaHeiniqjertien an und erzielte eine bezeichnende Piebcr-

reaction. Das Thier wurde aber nicht getödtet, weil

der Besitzer sich dem widersetzte uud die Isolirung vor-

zog. 6 und 10 Monate q^ter wurde die Malletnprobe

ohne Erfolg wiederholt Trotzdem entschloss sich

nunmehr der Eigenthumer auf Zureden, das Thier t.'jdten

zu lassen. Der Befund lautet: „etwa 10 meist kleine,

tiieils griesige Botzknötehen' (höchst wahrsdieinlieh

keine RotzTeräaderungen, Ref.).

V. Schweinitz und Kilborne (50) haben auf

Anregung von Dr. Salmon Versuche mit Mallein zu

diagnostisebea Zwecken angestellt
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Au din Ergieboisieii Omr VemielM adiSpften di«

Vi rff. die UebeiMu^ng. das>> das MalleTn für die Er-

kennung des Rotzes bei Pferden von gross'-m Werthe

ist. Zvar kann diu gt;braucbt« Dobi;> des Mittels bei

gesunden Thieren eine leichte Temperatonteigeraiig be-

wirken, welche aher selten bei der Wiederholung wieder-

kehrt, ausserdem eutütcbt au der Iinpr^telle keine deut-

liebe Schwellung. Bei kranken Tbieren tritt, abgegeben

von den Wülva^ in welchen Fieber besteht, eine kenn*

^ciehnen'lc Tempera) urst' igerung un'l i s'arki^ Srliwrl-

lang am SiUe der Impfung ein. Während bei gebunden

Tbieren die Wiilrang viedeibolter Gaben gering oder

gleich 0 ist, zeigt sieb bei kranken unter gleichen Ver-

hältnissi ti ein Abf.dl d-T-t Iben nnr insnfcrn, als die Kr-

scheinungeu öfters weniger marcant sind. Als das wirk-

same Prineip im Mallem sehen die Yerff. eine Alba-

raose an, welche aus Culturcu durch AIcehol oder

Ammoniumsulfat gefällt werden kann.

Unefnagel (Ib) berichtet über Tuberculin-
impfuugcn. Er impfte 15 Kinder; i zeigten Tem-

pemtnnteigemng, 2 dieser hatten Taberoulose} die S

anderen konnten niobt oontrelirt Verden.

Thomassen (52) beschreibt verschiedene Prü-

fungen mit Mallein au gesunden und kranken
Pferden. Er erschlichst daraus Folgeudes:

1. Gesunde Tbiere ertragen 0,25—0,50 g ohne
vcli.idliehen Erfolg und ohne oder mit nur geringer Tom-
peraturstetgerung.

2. Rotzkranke Pferde reagircn stark bei einer Dosis

von 0,25 g (Malletu Boua). Hau siebt localc Schwel-
lung an der Impfstelle und Tempemtorsteigerung über
2» C.

3. Die Fiebererscliciiiuiigcn befinden sich nielit in

Uebereinstimniung mit der Ausbreitung der Liision. Man
sieht eine geringere Tcmperatursteigeruog bei Pferden
mit acutem Rota und eine Steigerung von mehr wie
2,5* C. bei anderen mit chronischem Lungcnrotz. Dies
gilt nicht für die Schwellung an der Impfs(<'lle und in

der Näh'- 'icr obcrnru liriclirn Krankheit>hiT'le.

4. Bei Steigerung unter 1*' soll man das Thier
gesund erklären, bei Steigerung swischen 1—2" C.
bleibt das Thier rotsverdächtig und ist eine wiederholte
Impfung mit gesteigerter Quantität erwünscht.

.'). Ist flii' TiTiiperatursli ii:' T'.ii l: '-ifelhaft, so ist

die .'"cliwelliiug an der Impfstelle und ihre Persistenz

währt rid mehr als 24 Stunden von diagnostischem Werth.
Ohne Thermometer kann man dadurch die Kranken er-

kennen. Eine Steigerungsdauer Ober 24 Stunden hat
auch Bedeutxing.

6. Zur Controle der Fieberreaction soll man 24 Stun-
den vorher die Temperatur aufnebmen.

Hutjrra u. Preise (18) bespredien den dia>

gnostischen Werth desMalleVns geschichtlich und

auf Grund eigener Beobachtungen an 486 mit MalleTn

behandelten Pferden. Sie gelangen zu dem Schlüsse,

dass eine naeh der HalMnii^eetioii ehiitreten^ ttim»

peraturerhöhung von mehr als 1,5" C. hezw. von 2"C.

(3i^,4''C.) Rotz bedeutet. Die Temperatursteigeruug

beginnt 4—6 Stunden naeh der Tnjeetion nnd erreicht

das Maximum in der 8.— 14., selten in der 16.—20.

Stunde und kehrt innerhalb i'l

—

:U'> Stunden zur Norm
zurück. Das Ansteigen der Tcmperaturcurvu ist steiler

als der Abfall. Die MalleuiAjection kann eine Eia-

co-balion der Rotsproceese sur Folge haben. Bei

BB UMD AN8TB0KXMDB 'nüBBKRABKHBtTBV.

anderen Krankheiten als Roti tritt keine Hallelnieae-

tion ein.

Leelainche (2fi) bespricht die Bedeutung des

Malleins und hall die Verwendung desselben fiir sehr

wünsehenawertti, da ja Termittelst dieses Priparates

eine grosse Zahl von Rotzfdllen. wenn auch nicht die

Gesammtheit derselben, erkannt werden könne. Ausser-

dem ist schon die Feststellung der Rotzverdächtigkeit

ein diagnostischer Gewinn. Wdttig ist das Kallma

auch als H< iimittcl, indem es den Sota aar AbheOang

zu bringt-n im Stande ist.

Laquorricro (23), Leblanc (24), Cagnj (6)

behandeln die Frage des Nntsens der MalleTn-

Impfungen und deren gesetzlidie BinfShrung rar

Prüfung rotzverdäehtiger Pferde.

Laqucrriere .spricht sich durchaus günstig über
die Erfolge der MalleVnimpfungen aus; er erblickt in

ihnen ein ausgezeichnetes MitteU um den latenten Bota
XU erkennen und sieh Gewissfaeit in Zwetfetsfiaien hti

Rotzverdaeht /u verscliafTcii : >'T L'lau>'t nuch. dass dis

Mall*;in liellsatu b'-i Hotz \iriil schut/.i'nrl liegen du' Iti-

fection unter Umstindcn wirken könne. Er wünscht,

dass weitere Versuche mit dem Mittel augestellt werden.

Cagny bestreitet Nocard gegenQber die von diesem
behauptete häuüge Heilbarkeit des Rotzes: er hält den
Roht für unheilbar. Ebenso bestreitet er die Specifi-

eil.it il'T Krji'tchi'n in d'-r Lunge und die Uiifidilti.irk' it

des Malleins bei den Einspritzungen bei verdachtigen

Thieren. In letzterer Hinsicht steht L. auf demselben
Standpunkte; auch er glaubt, dass die Malleininjection

zu Täuschungen führen können, dass bei gesunden
Thieren Reactioncn eintreten und bei kr inki n fehlen

kütinen. Er hält weitere Untersuchungen und das

Sammeln eines grdsseren Brfabningsniaterials für noth-

wendig.

Nocard (29) spricht sich für die gesetzliche Ein-

führung der Malleincinspritzungen aus.

Naeh flun treten nach MalleDieianritsnngeti. > . h

wenn nur gau» kleine Höngen iqjioirt weroen, bei

rotskranken Pferden folgende Erscbeinungea auf: Gert-

liche, heisse, schmerzhr^fte, oft sehr grosse, ödematische

Geschwulst mit Entzündung der umgebenden L> inph-

gefiiase, Traurigkeit, grosse Apathie, pU>tzlii li> s Na, h-

laasen oder Verschwinden des Appetits und Kriifiever-

All, Stellen der Haare, Zuckungen, selbst leiebte Con-
vnlsionen in einzelnen Muskelpartien und Steigen der

Temperatur von der 8. Stunde an um 1.5—2*. Die

Zahl der l'ulsschläge geht mit dem Stei>:eM und Faürn

des Thermometers Uaod in Hand. Cbaracteriatisch ist

fnr die örtliche Geschwulst, dass sie sich in den näch-

sten zwei Tagen vergrössert, dann einige Tage stehen

bleibt, um nach 8—10 Tagen allmälig zu verschwinden;
In;; ,is'-pt:schem V< rfalircn tritt niemals Eiterung ein.

Diese auilallende Ueaction tritt bei allen rotzigen

Pferden ganz regelmässig ein, bei gesunden jedoch nicht,

andi wenn sie eine viel grössere Malleüng^ eriüelten.

So wenig als die Temperatur, so wenig wird Uer aneh

das Allgemeinbelindi n alterirt, nur an der Applicalions-

stelle erscheint eine kleine, ebenfalls heisse. emptind-

UdM Geschwulst, die sich jedoch nicht vergrössert,

sdMm nach 24 Stunden vielmehr verschwindet und
andi bei Rindern, die ja fOr Rata unempfänglich sbd,
auftritt, l'm kein*^' Täuschung aufkommen zu lassr-n.

dürfen solche Probi pferdn nicht zur Arbeit verwtidct,

nicht den Ti inperalureinflüssen der Witterung u. >. w.

ausgesetst weiden. Einigermaassen anders verhält es

sich bei rotsverdSohtIgen Pferden. Gesehwüre in der

Nase fehlen bei ihnen m der Bogel, die Diagnose wird

zweifelhaft und kann es aitf vitfe Monate bleiben, nur

das Mallein kann sofort entsebuden und thut dies aneh
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mit ptws«r Sicherheit. Sobftld die oben beschriebene

Iloarti.iii fiiitriit ([lypiTthermie, starke zuiiehinendo Hc-

sohwulst, Kr.Utcvfrfall), kanu bei deu Verdächtigen un-

bedingt und sofort zum Tödten geschritten werden,

nicht aber bei bloss AoatflekuiifBverdäcbtigeQ. Hier

nrass MalleVn wiederholt und systemAtiseh fortgresetst

injicirt werden, etwa all»' 4 W.irhci). bis iJ- acti^'n i'rl'.ilgt.

Isoliren und Verbringen in tiiügliclist gute hygienische

Vorhiilltiisse ist absolut notbwendig. Nun giebt es

Välle, wobei Änstecicuni^Terdächtige plötslich reagiren,

die Reaetion naeh weiteren lojeetionen aber oieht

wieder auftritt: damit ist der Heweis gflieferl. dass

der Infertioii'.stoiT aufgenommen wurde und in deu
Lungen j< ul li jt/.kuötchen aufgetreten sind, welche sich

dardi ihre darcbsobeinende Beschaffenheit ausseichneu,

der b<^nnende Rotz ist aooaeh sar Heilang gelangt.

Fr>!cb-- E\enip)ar<! dürfen daher, auch wenn Rcaetiini

auftritt, keineswegs alsbald getödtet werden, wie die

Botzverdüchtigen, Hie kimrün Mi-lmelir ;ius der ("onturn.az

entlassen werden, sobald auf diu letzten swei li^ectioaeo

keine Reaetion mehr eingetreten ist. Alle auf MalleVn

reagirendcn Ansteckunigsverdiichtigen haben die Chance
der voUständiften HeiluntJ. es sollte dalicr zum Gesetz

erhoben werden, dass nicht bloss die Uotzverdäehtij^en,

sondern auch die Anstcekungsverdächtigen der syste-

matischen MalleTnpiobe unterzogen werden müssen.
Die Letzteren können unter den Torgeschriebenen Be-
dingungen unbedingt aur Arbeit verwendet werden, so-

lange sie nicht auf MalleVn reagiren. Lel>lanc ist

nicht derselben Ansieht, auch was das Auftreten der
durchseheinenden Lungenknötehcn betrifft; es sind ihm
eine Anzahl Fälle betcaunt, welche beweisen, dass man
sieh bei Ansteclningsrerdüchtigen nicht absolut auf das

Mallei'n vcrla,ssen darf. Weder habe man das Rocht,

die Letzteren tödten zu lassen, bloss weil auf eine In-

jeetion die Temperatur um 2* gestiogen ist, noch könne

man die Tbierbeaitser »ringen, ihre Pferde überliaupt

der MalleTnprobe xn unterwerfen.

Preisz (35) stellt besOglich der MalleTn-Im-

pfODgea in seinem CongreasTortrafe auf Grund der

eigenen, sowie der aus1ändi<:chen Frfahningen folgende,

vielleicht etwas stren^^f gt f.nssten Antr'ige;

1. Eine obligatonschu Einführung der Mallein-lm-

pfnngen in die Praxis der YeterinirpoUsei w8re ver-

früht: es muss dessen diagnostischer Werth und .'stieh-

haltigkeit durch zahlreichere bacleriologisehr Unter-

suchungen der Versuehsobjecte geprüft und befestigt

werden.

8. Wo es sich um grössere verseuchte und ver-

diehtigc Pferdebestände handelt, wird das MalleVn in

Anwendung zu bringen und jedem anderen Verfahren

Torausidien sein.

8. Wo es sieli um einielne Pfinde bandelt, soll

der MalieVnreactinn nur neben etwaigen son«tit,'en Ver-

dachtssymptomen eine Ausschlag gebende Bedeutung

zuerkannt werden.

Holtzendorff berichtet über den dia-

gnostischen Werth der Malieinimpfung, dass

er 19 der Ansteckung mit Rotz verdächtige Pferde mit

Preusse'schem MalleVn geimpft habe. 10 derselben

zeigten neben Abgeachlagenbeit, verminderter Fresslust

and Schwellung der Impfttelle Temperatarsteigemngen

von 1,6—2,7» C, während alle anderen, ausser Tempe-

ratursteigerungen bi-. /u 0,'i" ('. keinerlei loeale und

allgemeine iiirscbeinuugen waliruebmcu Heesen. Die

enteren 10 worden getSdtet und erwiesen sieb tömmi-

lich als rotzig. Verf. macht hierbei auf gewisse rotsige

Ver&nderungen am Grimmdarm aufinerkaam.

Mc Fadyean (11) sprieht sich dafür aus, d.iss

man hei der .MalleVniojection, wenn man die
Ausdeiiijung der örtlichen Reaetion aufmerk«
sam beobachtet, nur 2 mal zu thermometrireu
iiuthig hat, zur 10. und 14. Stunde post inject. Die
örtliche Iteaetiiiii ist von ebenso ;;!n>ser Ile-

deutung wie die Temperatur; bei nielurot/.igen

Thiereo Ccicicbt die örtliche Schwellung seilt n einen

DurchmeisOT von 3 oder mehr Zoll, ist bei 14 bis 16
Stunden auf ihrer H6he, nimmt schnell sb und ist bei

24 Stunden naliezu oder vollständig verschwunden; bei

roizkranken ru-rden hat die .'^'chwellung selten einen

Durchmesser unter •") /oll, oft einen doppelt so grossen,

sie wächst von der 12.—24. Stunde. Characteristische

Temperaturerhdhung und Srtliehe Schwellung riehecB

vereint die Diagnose unfehlbar, jedes für sich alb-in ist

nicht ganz sicher, da es gelegentlich entstehen kann
und alsdann nichts mit dem MalleVn zu thuii hat.

Nicht das trockene, sondern das flüssige Malieiu
verdient nach Mc Fadyean den Torzug fOr die Praxis,

weil die Anwendung des trocicenen umstindlicher ist,

da es erst gelöst werden muss ; weil seine Wirltung eine
weniger be/eiehnnHl, ist. und weil . s k'<stspieligW ist

wegen der SeliWK'ri^^keit si'iner Herstellung.

Koudelka und Zivoisky {'21) erklären, dass das
MalleVn (Foth) ein ausgeseielmetes diagoMtiMhes Mittel

bei oerultem li^itz sei.

Schiudelka (45) ist der Ansicht, dass das Mal-

lem keb Spedfleum fSr die Diagnose a«i; »neb bei

LungeoemphTsem komme eine auagasproehene Reaefiim

zu Stande. .Auch andere Raeferienprnteine TennSgOO

bei rotzigen Tbiereu Reaetion hervorzurufen.

Seh. impfte 1 Pfnrd mit 0,05 Mallem (Foth);
7 Stunden .später reagirte das Pferd nnd die Tempe-
ratursteigerung betrug naeh 11 ,'^tund>'n 1,7" C. Nach
9 Wochen wurde das Pferd zum /weilen Male mit der

gleichen Malleinmenge geimpft; jetzt blieb jede Reaetion
aus. Sieben Monate nüh der enten Impfung wurde das
Pferd wegen eiii"- Kiii'chenbruebes jrefödtet; bei der

Übductiou wurden keine l->rscheinuugen des üotzes

gefunden.

Ron III '> (H) hat die Wirkungen des MalleTn fetlB

chronischen Rotz des Menschen beobachtet.

Er impfte die kranken Menseheu mit nur '
j,., bis

'
2,, com MalleVn und erhielt regelmässig eine Steige-

rung der Temperatur und des Pulses, die schon in

wenigen Stunden eintrat und nach 6—10 Stunden,
längstens nach 24— .?0 Stunden wieder nachliess und
verschwand. Die Temperaturerhöhung war immer von

ein. r Anschwellung der rotzig erkrankten Schleimhäute

begleitet, auch klagten die Patienten über schweren

Ki^f und harnten auffallend viel. Wurden die Injec-

tionen in Pausen von 2—3 Tagen wiederholt, so stellte

sich regelmä.ssig eine Bes-serung ein, Bonome ist da-

her geneigt, d'-r Versieherung der Thierärzte, dass dem
MalleVn eine reelle Wirksamkeit sowohl in diagnosti-

scher als therapeutischer Hinsicht zukomme, vollen

tilauben zu schenken, nachdem er auch an Thieren dies-

besSglielie BeolMehtungen gemacht hat. Er ezperi-

mentirte zunächst bei Katzen und fand, dass der Rotz-

bacillus bei seiner l'.ussago durch den Organismus dieser

Thiere nicht unbedeutend abgeschwächt wird, er stellte

daher aus dem Blute dieser Katzen ein Mallei'n dar

und impfte damit ein Pferd, das ihm als rotzkrank be<
/eiehnet wurde. Die Wirkung w.nr sehr prompt, nach
14 Kininiptnng. I. in 4") Tagen waren sämmtliche Rotz-

symptome hei ili-in Thii-rc versehwunden und

findet sich dasselbe beute noch, d. h. nach einem Jahre

TollstSodig gesund und reagirt auch nicht wieder auf
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HalleVii. In fii iM llien Wciso hat or Hiindc rotzkrank

femaciit und sie wieder gebeilt, bei soinen Mi'crsohwein-

cben dagegen gelang ihm die Heiinng in keinem Falle

lind er*«! dann Irat tionpsung rin. w^'hii <:v das Malloin

in der Art modilicirte, dass er die IJoi/.haoillcn vorher

15 1 Img im Blutserum von Uclisi n liegen liess

und nachher die Fläasigkeit filtrirte. Uieraus achliesst

Bonome, dass die biologischen Eigenschaften des Rotz-
barillus je naeh der Viniien/ nnd dem Nährbnd' t; v i-

riircn, dem Mallem aber in der That eiii<' [n sitive

Wirkung naeh ob.'ngenanuten beiden Kiehliiii;;r;i inne-

vofaot Später hatte er auch Gelegeoheit,, 32 i'ferden

MalleTn m injiciren und spricht sich auf Grand der hier

gemaehlcn Ueobarhtiin^'n betreffs der Fieberreaeliou

dahin au?*, dass alle rotzverdäebligen Pferde eine Tempe-
raturerhöhung zeigen, diese aber nieht immer anzeigt,

daaa noIbwendig Itotz vorliegt, sicher wird jedoch seiner

Zdt der Rots Dei Meoseb und Thier geheilt Verden
können.

VerschiedencB. Noeard (31) theilt über seine

Erfahningen mit dem Mallem folgendes mit:

Durch abweehst lndes intravenöses Verimpfen von

KartolFeleuIturen auf Kaninchen und Züehton der Bac-
terieo aus der MUs derselben ist es gelungen, den Jtotx

gtändig in ausserordentlicher Virulenz seit 1891 xn er-

halten.

Zur Herstellung des Mallem werden Culturen in

^bfmillon glj-ci'rim '* (Rinder- oder Plerdcbouillon mit

Va pCt. Salz, 1 pCt. Pepton und 5 pCt Glycehn) nach
eioem einmonatliehen Aufenthalt im Brfitschraok durch
firhitzen stcrilisirt. bis auf den zehnti-n Theil ihres

Volumens eingedampft und durch ,papi< r t'hardin"

filtrirt. Das so erli.ilt- m- rolic Mallem consorvirt sieh

bei einem (iehaltc von 50 pCt. Glycvrin beinahe unbe-
grenxt lange, wenn es gegen Licht und Wirme geschätzt

Ist. Zur Vervrendung wird es mit 8 Theilen 5 proc.

Carholwasser verdünnt. Die mit 2 com dieses vcr-

diinnioii Maii<ms angestellten Impfremiche hfttten fol-

gendes Ergrbniss.

1. Bei rotsigen Pferden entsteht einige Stunden
nach der Injertion an der rirtpfstrllc cim! immer zirm-

lich ausgedehnte entzündliehe (Jeschwulst, die nur lang-

sam verschwindet und von der gesi^hwollenc Lymph-
tefäase ausgehen; bei aseptischer Impfung und reinem
[allem eitert dieselbe nie. Zu gleicher Zeit treten die

Allgemeinerseheinungen auf. die ^.rp'aetion nrganique".

die in ihrer Intensität individm ll s. hr verschieden sein

künneii. ab>r nie ganz fi-hltn. .\ie fehlt auch die

Temperatursteigerung uiu 1,5—4,0*», die »r^aetion tber-

mique", die 10—12 Stunden nach der Impfung ihr

Maximum erreicht. Beide Re;nl!on<>ri sind noch bis

48 .Stunden naeh der IiiM'ctii.n tir,.l)aolitrt worden.
2. Bei gesiiudi n TIdi t.u findet sich, selbst bui

Injeetion bedeutend grosserer Mengen des Mallein nichts,

aus>er einer kleinen in 24 Stunden Tellig vetsdiwinden-
den Geschwulst an der Impfstello.

3. Sämmtliche po.sifive und negative Impfergcb-
nisse sind ganz sicher la weis. iid, wie riue]) sonstige

Kraukheitserschcinuugeu oder Impfungen mit Iirankheits-

prodnotoo ausfallen mögen.

4. Zur Krlangung sicherer Ki sultate ist es

I. zu vermeiden, faberndi: Thiere zu impfen:
II. sind die geimpften Thiere den atmosphüri.schen

Einflüssen zu entziehen, da durch dieselben allein schon
bei gewissen Thieren eine Temperatursteigernng von
l,."»—2" iind mehr bewirkt werden kann:

III. ist zu beachten, dass bei gewissen Krankheiten,
z. B. bei der Druse, oft grosse täglich*^ Schwankungen
in der Temperatur der kranken Thiere auftreten. Li^
der Verdacht eines solchen Falles vor. so muss man
sich Tersichorn, dass die Temiieratursteigcrung nach der
Iqjeeüon des Mallein constant ist und dass die oiglb-

nische Reaction nicht fehlt

5. Bei occultcm Rotze, der durch da.s UalleTn fest-

gestellt wird, linden sich immer in den Lungen rotzige

VeränderungCD, zuweilen nur als kleine, rundliche, feste,

gelbliche oder uraue, hirsekomgrosse Knötchen, die halb

durchsichtig und in ihrer ganzen Dicke homogen er-

scheinen, keine libiSse Hülle besitzen und keine käsige
Erweichung im Centrum aufweisen; dieses sind die so-

genannten .tubercules translucides". Von den durch
das Mallein als versteckt rotzig befundenen Pferden,

treten aber nur bei einigeu die klinischen Erscheinungen

in längerer oder kürzerer Zeit zu Tage. Andere bleiben

gesund. Wenn nun eine Anzahl occuU rotzig befun-
dener Pferde isolirt und von Zeit zu Zeit einer Probe-
impfung mit Malle'in unterworlen wird, so nimmt die

Zahl der auf die Impfung reagirenden Pferde immer
mehr ab, und nach mehreren Monaten verhalten sich

die meisten jener Pferde wie gesunde und übertragen
auch nicht den Rotz auf andere, mit ihnen in Berührung
tretende Pferde, was sonst bekanntlich bei occultem

Rotze leicht geschieht. Ein directer Beweis, dass diese

Heilung des occulten Rotz-cs durch das Mallein bewirkt

ist, lasst sich nicht führen, ist es doch bekannt, dass

durch frisehe Luit, gute Nahrung and Pflege selbst die

drohendsten Epizoouen des BotMS in einten Monaton
coupirt worden sind.

Bonome (4) stellte fest, dass Thiere, welche
auf den Rotsbaeillus am promptesten reagiren,

auch für dasMalleVn sehr empfänglich sind,

speeiell Kat/e. Esel titid Pferd. Hei diesiii Thieren

kann die im gesunden Zu.slaude gemachte Einführung

von Mallein, wenn die Dosis etwas stirker genommen

und wiederholt in kurzen Zwischenräumen injicirt wird,

namcntlieh bei Katzen einen r.apid fortschreitenden Ma-

rasmus verur8.ichen, der begleitet ist von Augen- und

Naseneatarrh, Diaihoeen, pustulQsen Boseraen nnd Tem-

peratursteigerungen, denen tan. betrieh^eber Tempc-

raturablall folgt.

Rotzige Kaninchen, welche mit Mallein behandelt

wurden, starben bald. Die aus dem Blute angelegten

Culturen smgteo nur eine sehr spSrIiebe oder gar keine

Gntwiekelung: ebenso wuchs der Rotcbadtlus nieht im
.•serum von mit Malle'in behandelten Kaniiiehen. Ver-
fa>ser nimmt demiiMeh an. dass das Mallem jene Sub-
si.iii/.cn beeinllussi, w. lelic geeignet sind, in normalem
Zustande die Kotwickelung des Botzbaoilius in den

SSellelementen der Gewebe des Kaninchens zu ver-

hindern: mithin würde es eine wahre histogeuc Dis-

position bewirken und als solche h;itte es eine wirk-

liche rli.ignn^tische Bedeutung. Die Einsjirit/uiitr v .n

Mallem in bereits rotzkranke Meerschweinciien verur-

sachte im Gegensatz zum Kaninchen keinerlei Ver-

schlimmerung der localen oder allgemeinen Processe,

wenn die Dosis nicht allzugross war. Danach käme
dem Mallem l>ei rotzkranken .Me<rschweincheu nur ein

besehrimkter diagriostiseher Werth zu. Ebenso liegen

die Vi^rhaltnisso beim Hunde. Weiter stellte Verfasser

auch mit 83 Pferden, von denen 2 Controltbiere waren.

Versuche an. Von 80 Pferden hatten auf MalleTn S4
mehr oder weniger intensiv mit Fieber reagirt. die

übrigen ti nicht. Von den '-'4 Pferden, welche reagirt

hatten, wurden 13 geschlachtet. Von diesen hatten 18

Rotzknoten in den Liugen, Herde rotziger Pneumonien
oder Geschwüre im Nasenseptum und im Kehlkopf.

Ein l'ferd hatte keinerlei rotzige VerandeniTige;) Ein

abgemagertes Pferd, das st.irk reagirt hatte, w.ir nur

mit einem ditTusen c.itarrhalischen Zustand des Magens

und der £ingeweide behaftet. Verfosser nimmt daher

an, dass die Pieberreaetion, welche man mittels des

MalleVns crhiilt, kein absolut sicheres Crilerium für die

Diagnose auf Rotz bei den Einfanfeni bildet und dass

man wohl behaupten könnte, dass alle rotskranken
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l'ferde mi'lir oder weniger intensiv mit Temperatur-
erhöhung nagiren, dass jedoch nicht auch umgekehrt
sämmtli' l.o I'frnl'-. die nn^or T'-iii{ieraturcrhi''hiiiig ;iut

das Mallem reagiren, in'thwfndigorw'-isc rotzkrank seien.

Endlich berichtet Verfasser noch über die Behandlung
«faies Meosohen mit Malleio. Das MalleiD vurde ia

ZuisehenriinneD Ton S—S Tagen tn dem Yerbättnim
von ''ji, und ccm eingespritzt und hrwi-k'L' inniT-

halb der Behandlungszcit von 2 MiMiatm ' ine l)imer-
kenswerthe Besserung in den» Zustande der Uotzaffec-

tionen. 4—7 Stunden nach der liyection trat eine

Steigerung der Temperatur ein, die von vermehrter
rtilsfrequenz und Ilarnsceretion begleitet war. Nach
einer Reihe \on Injeetionen wurde die Fieherreaeiinn

bei im (ianzi u gleieh bleibenden MalleVnniengen ininirr

schwacher. An der Injectionastelle stellte sich eine,

leiebt selmerseode Sctnrellun; ein, die jedoch bald ver-

schwand. .\n d<'ii Tiijjen, welehc umTiiM''Ihar auf eine

starke durch das Mall' ifi bewirkte Ti nipi'iatursteitjenuijr

folgten, sank die K.'irpertemper.iMr Mi.uirhmal bis ,-mf

35,5° C. herab und blieb 24—40 Stunden auf dieser

H9he. Die Harnmenge erreichte «ft das Doppelte des

gewöhnlieh aasgeschiedenen Quantums. Verfasser nimmt
an, dass dem Mallem beim Menschen nicht nur eine

diajrni'stisrhe. sondern auch eine Heilwirkung znk"nni>t.

Auch bei einem Pferde ist es Verfasser gelungen eine

Heilaog zu endelen.

Sebattenfrob (iS) stellte mit besonderer Be-
rOckslohtigung des MalleVns Untersuchungen
an über die Wirkung von Bactcrienproteinen

iiul rotzkranke Meerschweinchen.

Zur (iewinnung der Baeterienproteine verwendete

Verf. den Pneomobacillus Friedlaendcr, den Bacillus

pyocyaneus und den des Rhinoscieroms und stellte die-

selben dar nacli 'b-r von Bu'Miner aiit,ni;ebeti':M! Me-

thode. Aus den Versuchen Verf. s ergab sieli, dass kleine

Proteindosen auf rotzkraoke Meerschweinchen nicht .spe-

eifiscb wirken und dass, obwohl die Intensität der
Reaetion bei kranken Thieren durchschnittlich höber
ist, im einzelnen Fall k« in sielu r' r Sidiiiiss auf eine

etwaige Erkrankung tC''z<''P'''i werden kann. Ausser der

Temperaturerhiihung zeigten die Thiere keine wesent-

liche Beeinträchtigung ihres AU^emeiobefindens, eben-
sowenig war eine loeale Renetion an der Injections-

stelle oder an den erkrankt'-n Pir'i''ii zu erketiiien.

Verf. stellte weiter N'ersnche mit di-m r"tirseben .Malb i'ii

an und verwendete dazu S rotzige und ebenso viel ge-

sunde Meerschweinchen. Je 2 Tbicre bekamen das

Mallem in Dosen von 0,001, 0,0005, 0.0002 und
0,0001 g injicirt. Alle Thiere zeigten, unabhängig von

der Orösse der Dosis, Temperaturerh'ihungen. (iesunde

und Kranke wiesen keine principiell verschiedene Reae-

tion auf. wenn auch durchschnittlich bei letzteren die

Temperatur ii.ili' r stieg und länger nicht zur Nonn
zurückkehrte. Von 8 Kranken reagirtea 8 um mehr
als 2*, von den Controlthieren nur eins, doch stiei; bei

einem rotzkranken Thier mit mäcblit; entwickelter

Lymphdriisenschwcllung die Temperatur nur um ü.it*C.

Kin doppelter Gipfel der Temperfttureurvo war wieder-

holt, aber nicht immer stt eonstat^. Ocrtliche Reac*
tion fehlte. Das Protdn des Botxbaefllus Teibielt sieb

ganz analog den Proteinen der oben genannten Bao-
tcricn.

Prua (37) schreibt: „Wenn wir nun auf Grund

nnsersr Untenacbungen mm Seblnsae gelangten, dass

das MalleVn gar keinen spe ci fi sehen Einfluss

weder auf die Rotzbacterien noch auf das

rotzige Gewebe oder auf Sdbstanzen, die sieh nur

aoflseblieaslieb im Oiganiamus rotzkranker Thiere be-

finden sollten, ausübt, so müssen wir dadurch auch

zum Schluüso gelangen, dass das MallcVn gar keinen
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diagnostischen Werth besitzt.'' VerfasM-r hält auch die

Scbindetka'scben Folgeruogen nicht für stichhaltig.

7. Wuth.

(Statistisches s. S. 613.)

1) Allara, Ed., Caso di rabbia in un bovino («in

Fall von paralvtischer Wuth beim Rindei, V\\u. vet.

XVII. p. 312.'— 2) Hlasi L. de et G. Russo
Travali, La rage expirimentale chez le ehat. Ann.
de rinstitut Pasteur. p. 338. — 3) Cabanes,
Misserfolge der Wuthimpfung. A. d. Joom. de Med.
de l'.-iris \c, ;). ;>4 ref. i. d. R'-rl. th. W'-ch-nschr.

S. öiHü. 4) Esser, W. J., Rabies. (\"rtrag gehalten

in der Uuilenzorvschen wi.s.senschaftli> li -h G'-sellsehaft.)

Tbierürztl. Blätter f. Niederl. Iiidicu. Bd. VII. S. SOO.
— 5) Golgi, Ueber die pathologisehe Histologie der
Rabies experimentalis. Berlini-r klin. Woeh' n>ebr.

S. '.VI'). <)) Grimm, König, Hartenstein. Hau-
bold, Priiger. Hucher, Beobachtungen über Toll-

wuth. Sachs. Ber. S. 9U. — 7) Grüner, Ein Fall von
PsewtoraMes. Areb. f. Veterinirmed. S. 171. — 8)
.Tohnson, Pseudo-Rabies in eattle. Americ. vet. rev.

XVIII. p. 272. - !t) Mak"ldy, .\.. Beiträge zur
Pseudo-Lyssa und zur Psorospermosis hepatiea der

Kaninchen. Veterinarius No. 12. (Ungarisch.) — 10)

Noack. Tollwutbverdacht bei einem Hunde in Folge
eines Gehirnabsccs.4es. Sachs. Ber. S. 12.'). — 11)

Prignaca, P., Altro caso di rabbia in un bovino (ein

anderer Fall von par.ilyliselier W\ith beim Rinde). Glin.

vet. XVII. p. 328. - 12) .Siedamgrotzky, Wuthfälle
im Königreich .Sachsen, .^aehs. Ber. S.'SO. — 13)

Tambareau, Ein Fall von Wuth beim Pferde, welcher
Dummkoller TortSuschte, Revue yk\h. p. 18S. Semaine
vi't''r. ji. 2o,'). — 14) Tizz'ini, (i. und Iv ('"ntanni,
Serum gegen l'abi'^s von hoher, immunisirender Kraft,

auf den Menschen anwendbar. Berl, klin. Wochenschr.
S. 189. — 15) Wladimirow, Contributions &
Ia itetisilqne de la rage a St Petersbourg. Petersbuiger
Andi. des seienees biolog. Bd. m. Heft 1.

Torkommen. Im Königreich Saebsen (18) bat
1893 die Z.ihl der Wuthfälle ganz erheblich zu-

genommen, denn gegen 2n im Vorjahre wurden 102

K.ill'- b''i"ibachte(. Auch ist die .'^cuche tief'-r in das

Land eingedrungen, während sie früher auf die Grcuz-
districte beschränkt war. Ausser den Hunden erkrankten

1 Katze, 1 Pferd, 2 Rinder und 7 Schafe. Üie Incu-

b.itionsdaiier betrug bei einem Hunde 28 Tage, bei

einem It'ti I - 40 und bei den .'^•haf-Mi zwimal 2.5, ein-

mal 29, zweimal 37, je einmal 3'J und 42 Tage. An
Hundesteuermarken sind 1893 ausgegebi n wrden ios-

gesammt 110904 ."^lück gegen 112059 im Vorjahre.

Wladimirow (l.")) berichtet über das Vorkommen

der ToUwuth in St. Petersburg. Die dortige .Statistik

ist swar äusserst unTOllkommen; immeifain gestattet

dieselbe einige .Schlüsse Aber die Hiafigkeit des Vor-

kommens dieser Krankheit.

Es wurden const.itirl a) t.dle Hunde: 51,

1887: 101, 18S,S: 103. 1R.S9: .51. ISOf); 71, 1S9I: 13,

1892 : 333 und 1893: 264; b) tolle Katzen: 1886 : 8,

1887: 8, 1888: 18, 1889: 5, 1890: 5, 1891: 8^ 1899: 6,

1898: 10.

Wladimirow (l.*)) .schildert eine pl.".t/Iiehe Steis^'e-

rung der Zahl der spontanen Wuthfälle bei Ilunden

und Katzen in St Petersbuig wihrend des Jahres

1898. Während in den 8 frOheren Jahren zwiseben

IG—^116 Fälle angemeldet wurden, vernodirten sich

dieselben während des betretlenden J.ahres bis auf 274.
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15t) Menseben und IUI Tbiere wuniun alü gebii>:>cn an-

gemeldet Die Ursache dieser EiaoerlMtioii der Seuche

blieb uuaufgcdickt.

Impfan^. Tizzorn und Crntaiiiii (^14^ {je-

laugten auf ürund ihrer Uutcrsuchungcu zu der Tbat-

K^ie, dass Tliiere anderer Klassen und bedeutenderer

Körpergr-isse nach dfr Vaocination in ßezug auf die

(iewinnung eines Antiraliies-Serums von gn'i^screr

Kraft, günstigere Verhältnisse darbieten als das Kanin-

chen. Sic benutzten an ihren Versuchen Schafe und

Hundo, di<' innf-rhnl!) 'iO Tagen an j-^iem t? Tajjt; je

pro I kg Körpergewicht 0,33 g iixua liundevirus ein-

gespritst erhielten.

Das diesen Thicren nach der Vaocination m \ r-

scliiedcaen Zwischenräumea eotDORiiDCnc Blut «urde
an Kaninchen nach der von Behring beim Tetanus
vorgcschlafr'"ti'"ii Mtlh^df ^iprüft. Die Contp'ltliiiro

wurden r> Monate bohaohti-t. Das den Thienu sub-

dural eingespritzte Wuthgift tüdlitc Kaninchen in

17—19 Tagen. Der höchste Wirkungawertb des Anti-

rabies-Serums, denVeriT. errieltcn, lag zwischen 1:85000
und 1 :'>0000, jrdo'"li sind Wrff. der Ansicht, dass die

imniiitiisir' ikIl' Kraft durch gr-'s-icre Dosen des \ arciiis

und Wif'dtThoIuiii: «icr Vacritjalion noch ganz iM lraclit-

lich gesteigert w- rd.^i konnte. Bis zu einem gewissen
Zeitpunkt nacii der Vaceination nahm die immuni-
sirende Kraft des Blutes zu, um dann wieder abzu-
nehmen, letzteres vom 2(1. Tage ab nach der Vaceination.

Den Vorzug für di»- Si-nimpewinnun^c ^:c1m.i) VcriT. dein

Schafe, weil es hei geringer ort lieber itcaetion schneller

ein kräftiges Serum liefert. Letzteres brachten Vcrflf.

in einen festen Zustand und erhielten ein vollkommen
haltbares Pulver mit einem Wirkungswerth von
1;H00(VK), von welchem 0,2,'? g, löslich in dem fünf-

fachen äciuc:> Gewichtes an Wasser, für den Menschen
hinreichend sein «Orden.

Blas! lind Travaii (2) erwähnen zuerst die von

verschiedenen Forschern gemachten Beobachtungen, dass

Wuthgift nach twet bis drei Passagen durch den

Körper des Hundes so sehwaeh geworden sei^ daas die

Krankheit auf Menschen durch Biss nicht übcrtra^.-n

werden kann und ferner, dass nach Ci bis höchstens 10

wiederholten intraeraniellen Impfungen von Hund auf

Hund nur noch die paralytiache Form der Wath sich

aushil'l.'. Aus diesen Thatsachcn und an«! der ver-

schiedenen Intensität des Strassenwuthgittes seblieä»eu

die Verfasser, daas in der Natur Bedingungen czistirBn

müssen, welche eine Vorrtarfcnng dea Wutfaglftea

bewirken.

Die Behauptung, dass dieselbe durch Abschwächung

des betrelbnden Otganiamna, beisp. in F»lge nuuifel-

hafter Nahrung entstehe, weisen die Verf. zurück.

Sie haben nun an Katzen Impfversuoho angStteUt

und dal>ei folgende Hesultalc erhallen:

„Nach intracranicller Impfung mit Strassenwulh-

gift beträgt die Inoubationszeit (bis zum Eintritt der
Paralyse) 6 bis 14 Tage" (beim Kaninehen 12 bis

17 Ta^'e> .\bgeschwächtcs „fixes Virus" ver-.t irkt sich

.schon nach der ersten Impfung, (bei Impfung auf
Kaninchen erst bei der zweiten ImpAing).

Wird mit Straasenwuthgift, das von ehier ersten
Uebertragung auf das Kaninehen herrfihrt, eine Katze
^;eimpft. mit dem Rückenmarkc dieser wieder eine

andere und so furt, so erlangt da.s Virus eine lucu-
batioiiszeit von .') R Tagen und behält diese während
der von den Verf. angestellten S8 Uebertragungen bei.

•'•«ntrolimpfungen auf Kaninchen und Bunde bewtiseo.

VBN jntn AKSTBCntKDB TnHUUCRAVIHBlTBtf.

dass während dieser Zeit keine Ahscbwachnng de«
Virus vor sich gegangen ist.

Das Tue Virus erleidet durch 12 fortgesetzte Ueber-
tragungen auf die Katze keine AbiehwKehung. Die
letzte K.atze starb zufällig.

Da nun ferner nach der Statistik des .Institut

Pasteur" die Katze nach dem Hunde am häufigsten di-

Wulh durch Biss überträgt (es kommen auf 11721»

I'ebertragungi-n überhaupt, 10922 auf die Hunde und
786 auf die Katzen) so glauben die Verff., dass auch
in der Natur das im Hundekörper abgeschwächte
Wuthgift sieh im Körper der Katie verstirke.

Pathologiseh'Anatomlaehes. Golgi (5) konnte

durch seine Melln'de der Silberfarhunj; die Eiistenz

eines für die TuHwurth cbaracteristischeu auatomiscb-

pathologischen Befundes feststellen. Derselbe be-

ruht in Veränderungen in der Structur der Zellkerne,

in Störungen in der Form urid .'^'tnicttir des Kiirfters

der Nervenzellen und in \ eräudcrungen in den Inler-

vertebralganglien.

An den Kernen der Nenenzcllen. ebenso auch an
denen der Gefässendothelien, linden sich .\usehwelinng,

\ criu.st des blasenartigen Characters, Hervortreten des
Stroma, Spindeln, äquatoriale, stemartige Knäuel ete-,

doch niemals Formen von wirklicher Kemtheilung. Das
Chromatin zci^^t auch nicht die eigenthiimlichc Regel-

mässigkeit, viehnehr tritt e.s in Form von kleinen

kurzen unregelmässigen Fragmenten aut, wie es sich in

den in Veriall begriffenen Klementea vorfindet Gleich-

zeitig lassen die Nervenzellen in versdiiedener Ab-
stufun^-^ V-T^chmälerun^r. Vacuolenhildung und eine

blasen Ii Tiai^^c rniwamliung erkennen. Die Vt-uniolen-

bildung ist mit einer b< triichtliehen Vergrisserung der

/•llen verbunden, die eine Folge ist von dem Auf-

treten von kleinen mehr oder minder auffallenden

Ibihlen im Zellkörper. Die blasenförmig umgewandelten
Zellen besitzen nur noch eine kleine granulöse .\n-

haufuiig des Protoplasma und der Kern liegt meist im

olicren Tbeilc der Zelle. Die Nervenfortsätze zeigen

rosenkranzartige Anschwellungen. Neben diesen Ver-

änderungen findet sich sehr häufig noch eine körnig*

fettige Entartung der Nervenzellen. Alle diese Ver-
iind< runta^n der Nervenzellen treten jednch nicht gleieb-

mäs-ig in den vcrscbicd' iien «i. bieten d' ^ centralen

Nerven.systenis auf, sondern liordwcise, so da^s sji-h

häufig Zonen mit verschieden veränderten Zellen, neben
solchen mit normalem Ausaehen finden.

Incnbatloisdaaer. Die Incubationsdauer bei Toll«

wuth (Herl. Areh. XX. .3l'Sj wurde im RegierungabeaWt

Posen in 8 Fällen sicher ennittelU Sie betrug:

bei 1 Pferde 81 Tage; bei 1 Ittnde 86 Tage;

. l » M . » l . 47 ,»liiWii „l»47«
• 1 » « •

bei 1 Schwein 26 Tage
„1 . 35 .

FftMli^-BaklM. Grüner (7) beschreibt einen Fall

von Pseudo-Rahiea bei ober 8 Monate alten Ben-

bardiner-HOndin, die aB Taenia echiaoooeetts und T.

cueumerina litt.

Die Hündin war unruhig, reizbar, lief in fremde

Höf^, biss alle Hunde, unter andern auch einen, der mit

ihr zusammen in demselben Zimmer lebte und hatte

auch den Stallknecht und Koch gehissen und biso ia

(legenwart (1. einen Diener, der ihr eine Kette an

das Halsband anlegen wollte, in die Hand und den

Koch in den Finger. Die Hündin zeigte beständige I n-

ruhe, nalun kein Fleisch, woU aber Milch zu sich. An
Tage darauf bemühte aidi das TUov wo» im Baume,
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in dem es ciugi sohli ssLn war, auszubrcrlu n, nahm kcino

Nahruug auf, zerkaute Glas, Spähne und i-iii<< H.ustmatte

uod vencUaog den dgentn Kotb. Als dio Uundin
bennugelaasen imrd«, vollte sie daTonlanfen, wurde
aht^r oingefangcn und wieder fin<.'i-spcrrt. Den Ta^:

darauf erfolgte Erhrerlien : das Erbrorhcin' cnthiell

Stückeben von Uolzspäncn und von der Bastmatte. In

deo Qarteo gesperrt, nagte das Thier an den Zaun«
pfibltn mid bemflliie sieh darebnibreehen. Die ge-

reichte Milch wurde verzclid: anderes Futter nicht be-

rührt. Während der Nacht heulte die Hündin viel.

Am nä< hsifi ilgendcn Tage war sie schwach, nahm niclits

mehr zu sieb, es erfolgte blutigea Frbrecben mit Bei-

mengong von IfiemdkSrpem , InjeetioD der Augen,
stierer Blick, Austritt blutigen Schaumes aus dem Maul,

erneute Erregung; die Schale mit Milch wurde zer-

trümmert und der llansknecht geltissfii. Am darauf-

folgenden Tage lag das Thier beständig und verendete

am Abend. Section: im cntzUadeten Dünndarm eine

grosse Menge von Taenia echinococcus, im Ileum eine

Menge von Taenia cucumcrina. In der rechten Vor-
kammer des Herzens ein Riss, in der Brusthöhle ein

Blutgerinnsel (der Ris:> ist wahrscbeinlicb während des

Erbrechens entstanden). Gehirn und seine Hinte hyper-
amisch.

Makold}' (9) impito mit der Emulsion vom ver-

lingertenMaike eines unterwuthrer^iditigen Symptomen

umgestandenen Uandes zvei Kaninchen unter die Haut

des Halses, in der Nähe der Ohren. Ks hildftc sieh an

der Impfotelle je eine baselnussgrosse Geschwulst, die

jedoch später sieh bedeutend veritleinerte. Das eine

Versuchsthier ist am 23. Tage umgcstanden. M. fand

an der Impfstelle einen hohnengrossen Knoten mit dick-

lichem, gelbem, käsigem Inhalt ; ausserdem enthielt die

angesdnrollene, btutreiehe Leber sahlreiehe, bis erbeen-

grosse Knoten von ähnlicher BeschafTenbeit. Sowohl

die letzteren, als auch jener an der Impfstelle enthielt

eine Unzahl von eiförmigen, doppelt conturirten Cocci-

dien (0 (Cocddium OTilbnne). — FOnf Tage sp&ter

verendete auch das zweite Kaninchen, dessen Section

die nämlichen Veränderungen ergeben hat, als wie im

ersten Falle. Es waren namentlich auch in diesem

Falle Goeeidien sowohl in der Leber, ahi auch an der

Impfstelle in grosser Zahl anwesend. M. lässt bei Be-

sprechung dieses gewiss aufTallenden Yersuchsergeboisses

die Frage offen, ob nicht Coecidien im Blutkreisläufe

des mitbvwdiebtifen Hunde« sogegm varen?

8. Haul- und KUtuenseuche.

(Statistisches s. S. 614.)

1) Barinetti, C, Note pratiche suUa zoppina

lombarda. (Practische Notiz zu der Zoppina lombarda.)

Clin. vet. XVII. p. Ifu5. 177. - 2) Bios, A propos de

la fievre aphteuse, ?^emaine veter. p. 24G. — 8) Bour-
rier, La fievre aphteuse du mouton. Ibid. p. 28S. —
4) Dnlue, De la fievre aphteuse (oaoses de sapropaga-
tion). Ree. de m£d. v^t. No. 17. — 5) Godbille,
Incubation de la fievre aj>hteiise. Semaine veter. p. 184.

— 6) Grein er, Die bijsartigc, spanische Klauenseuche
der Schafe. Thierärztl. Centralbl. vom Verein östreich.

Tbieiinrte. No. 17. — 7} t'Hoen, H., Septi-

caemie na Hond-en klouvseer. ThierSnrtl. BIStter fBr

Niedcrl. Indien. Bd. VIII. S. 31 rcsp. ]:)?,. — 8)

.Taeoby, Die Maul- und Klauenseuche H' r iiehafe.

Berl. Arch. XX. S. 882, — 9) Kitt, Die Maul- und
Klauensaoohe. Sammelreferat Monat^. t IbierheUk.
Bd. V. — 10) Pfairer Kneipp als Vertilger der Hanl-

und Klatiensenejie. Aus den Kneipp-Blatlern ref. in

der Berl. th. Wochselirilt. 'MO. 11; Lohnert,
Uhlig, König, Eber, Haubold, Bräuer, Freytag,
Beobachtungen über Maul- und Klauenseuche i. König-
reich Sachsen. S^achs. Ber. 94 ff. — 12) Müsehing,
A., Beitrag zur Maul- und Klauenseuche. (4 Fälle mit
bösartigem Verlang irelche innerhalb eines Zeitraumes

von 4—6 Tagen snm Tode führten. — Wahrscheinlich
Misdiiofection mit baemorrhagischer Scpticaemie. T.)
- 13) l»iana, G. V . Risuttati Cui'.n nttenuti dagli

studi suir etiülogia dell" afta epizoutica. (Die bis-

herigen Resultate über die Studien betr, der Aetioloifie

der Klauenseuche.) Clin, vet XVII. p. 114. — 14)

Sanfeliee, P., Üeber einen Befund an von Kaul- und
Klauenseuche befallenen Thicren. Cenl'M f Bact. U.

Parasitenk. .\VI. Bd. No. 22. — 1.')) Seliafer, Cebcr-
tragung der Maul- und Klauenseuche auf Mi iisetien \itid

Hunde. Berl. Arch. X.\. S. 331. — 16) Schmidt,
Maul- u. Klauenseuche bei Kaninchen. Ebendas. S. 882.
— 17) Schütz. W., Impfversuche gegen die Maul- und
Klauenseuche. Ebendas. S. 1. — 18) Siedam gr ot zk y.

Maul- und Klauenseuche im Kiinipi i-n h S.e lisin n ii^:.

Bcr. S. 94. — 19) .'^iegel. Die Mundscuehe der Men-
schen Ull i .Maul- und Klauenseuche der Kinder. Aus
Deutsche med. Wochenschrift. 18/19. ref. in Berl. tbier.

Wochschr. — 20) Regelung der Entschädigung^ für die

durch Maul- und Klauenseuche herb' i^'etiilirten Verluste.

(Aus dem Bericht über die Zusammenkunft der beam-
teten Thierärzte des Bcgienrngsbeaiks C51n.) Berl. th.

Wchschr. S. 561.

Vorkomnen ud AllgeiMiMt. Die Incuba-
tionsdauer bei der Maul- und Klauenseuche (18} betrug

in 10 sicher beobachteten Fällen 1 mal 2, 8 mal 8.

1 mal 5, S mal 6, 9 mal 8, 1 mal 10 Tage. — Die

Dauer der Immunität erstreckte sich in einem Falle

auf 2 Jahre. — Hinsichtlich des entstehenden Verlustes

durch den Ausbruch der äeuche stellt eine Kammer-

gntsvenraltung eine Berodknnng aof, ans der hervor-

geht, dass in dem Bestände von 70 Kühen und zwei

Bullen ein Verlust von 95.,')C M. pro Haupt entstanden

ist, ungerechnet die nicht ziffcrnmässig auszudrückenden

Verhüte duieh den Bflekgang derTfalere im Emährangs-

zustnndc (im Durdisehnitt 50 kg Lebendgewicht pro

KopQ. Der tagliehe Mflehertrag ging vun 510 1 nach

ü Tagen auf 260 herunter, üog nach 8 Tagen wieder

an in ste^n, betrog naidi 6 Woehen 850 1. Aof dieser

Menge hielt sich der Milchertrag 3 Vomfe lanp und

stieg erst durch Zukauf 10 friscbmilchcuder Kühe auf

460 L — üebertragung auf Hooaehan wmde ein-

mal b«i einem Kinde beobaditei

Kitt (9) üefsrt ein 11 Seiten langes, äusserst sorg-

fältiges und erschöpfendes Sammelreferat über die

neueren, Maul- und Klauenseuche betrelleuden Ar-

beiten» auf velobes besondert aolnierluam gemacht sei

JMM»^iatlkm» Die von Plana (18) in Gemein-

sebaft mit Floren tini ausgeführten Untersuchungen

über die Aetiologie der Maul- und Klauenseuche
haben seither zu folgenden KesuUaten geführt

:

1. Bei der Maul- und Klauenseuche existiren k' ine

SU der Grippe der Scbiaomyceten su rechnenden Micro-

organismen. 3. In dem Inhalt der BlUschen finden sieh

äusserst zierliehe Elemente, wiche von denjrnii^'en <^^

normalen Organismus und von denjcni^'i'n. w^ lelii n nian

in entzündlichen Herden anderer .\rt zu t • u ^.mjn pflegt,

verschieden sind. 3. Diese Jülemente sind wabrscbeio-
tioh die Kraakh^tserreger der Seuche; sie bieten grosse
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Aehnliebkeit mft den Parnriton der Malaria und den
tieiiestens beschrifln ii'Mi Erregern <\vr Kuhpookpn. Cul-

turen derselben auä^erhalb des lebenden Kurpers sind

Docb nicht gvlungen.

Impftang« Schütz (17) hat Impfversuche zum
Schutze gegen Maul- und Klaueuseuehe im

Auftrage des landwirthschaftlichen Ministers von

Preoflsen angestellt. Die Yersuehe worden wie folgt

ausgeführt

:

Zunächst wurden vier 10 cm lange WoUfädcu mit
dem Speichel einer Itereits 10 Tage lang an der Maul*
und Klaucnscufhc erkrankten Kuh, welche noch ero-

dirtc Stellen der Maulschleinih.iut nebst Auslluss zeigti-,

g<'trankt und je _ ders<ll)*'ti i-iin-in Orhsfii und einer

F.'irse um die Schneidcziiliiic gebunden und nach 5
Tagen wiederum Idsgtlü.st. Beide Tliiere blieben ge-

sund und wurden darauf mit Wollfäden behandelt,

welche durchtränkt worden waren mit dem klaren, un-
gefartitrn Hl.isi^heniiili.ilt',- der llii^Ml.M•!ll. ilu» vin

Sehwcinin, wi-lchc mil Maul- und Klauenscuciif behal-

tet waren. Schon 48 Stunden nach der Impfung traten

l'ci beiden Tbieren eine fieberliafte Erkraakoog mit
Alijiftitmangel, mit gerötheten und Von Bpitbel ent-
bli-sst<-n Stellen (Bläschen') der Maulscblcimbaut,

Speicliellluss ele. und mil Itothun*: und Schwellung der

Batleu der Füsse, a)M die charakteristischen Zeichen

der Maul- und Klauenseaobe, auf. Speichel, welcher

am 2. Tage der Eriminkung von diesen Thieren ge-

wonnen worden und 6 Tage in Wollfi<ien in Petr!".-.cheu

Schälchen im Eisschranke gehalten war. verrnucbte

eine Färse und einen Ochsen nicht nn lir mit .Maul- und
Klauenseuche zu inficiren. Folglich koount Sclvütz zu
dem Resultate, dass Speichel von Thieren, welche an
der Maul- und Klaucnscuehe leiden, häufig unwirksam
und deshalb zur Schutzimj)fung auch ungeeignet .sei.

Dagegen hatte sich der Inhalt \i<n Blasen, welche an>

Rüssel maul- und klauenseucbekranker ijcbweine ent-

stehen, al.s au.sserät virulent erwiesen. Wurden jedoch
Woliniden mit Flüssigkeit aus Rösselblasen getränkt
und an der Luft wieder getrocknet, so konnte eine In-

fection nicht mehr bewirkt werden. Ks seheint daher,

dass der An.steckungsst4ilT der Maul- uinl Klauenseuche
nach dem Eintrocknen des B lasen inbalt.s zu (irundc

gebt Von Blutserum, welches von den oben erwähnten
Thieren am 20. Tage nach der offenbaren Erkrankung
und am 14. nach der Wic<Iergene>ung entnommt-n war,

wurden 2 anderen Thieren 200 ccni unter die Haut ge-

spritit und eine Fiir>e als nicht geimpftes Controlthier

verwendet Als 23 Tage spiter aammtUcben Thiereo
mit dem Inhalte aus Rüsselblasen maul- und klauen-
aeuchekranker Sehweine getränkte WV.Iiriden um die

Schneidezähne gebunden wurden, erkrank teu alle 3Thierc
nach 48—60 Stunden unter den Erscheinungen der

Maul- und Klauenseuche. Mitbin hatte das Einspritzen

von 900 eem Serum keine Immunität gegen Maul- und
Klauenseuche bewirkt.

Weiterbin ergiebt sieb aus deu Versuchen, dass

dordi den Inhalt von Blasen, welche bei der Maul- und

Klanenseuche entstehen, eine Ansteekung gesunder

Thiere mit Sicherheit vemnttelt werden kann, dass

ferner die Incubatiouspcriode der Maul- und Klauen-

seuche nach der Uebertragung des Blaaeninhalts in die

Maulhöhlc gesunder Thiere 48—60 Stunden betrigt, und

da-ss der Ansteckunirsstoff der Maul- und Klauenseuche

nach dem Eintrocknen des Blaaeninhalts zu Grunde

geht, tind endlich dass der Ansteekongsstoff der Maul-

und Klauenseuche durch ein Gemisch von Sproc. Seifen-

und .'»proc. CarbolstturelSsung mit Sicheiiieit serstört

wird.

tSK üMD AN8TB0KENDB TanRKBAMlUUllTIOt.

Die Fortactaang des ArtikeU ist 18M nidit er-

schienen.

Vebertragiing auf Henach und Hand. S c h ä f > r

(16) berichtet, dass ein Schäfer, welcher die Klauen
einer an der Klauenseuche erkrankten Schaiherde sa
reinigen hatte, aul der Innern Fläche beider Arme und
zwischen den Fingern mit gelblichem Inhalte gefüllte

Bl.-i-schcn bekam, w- lehe spater filat/.ten nrei hei An-
wendung von Lysolbädern bald heilten. — Ein Schäfer-

hund wurde von der Seuche derart ergrillien, dass er

a Tage ausser Stande war zu gehen. An allen

4 Füssen war die Haut zwischen den Zehen stark gc-

röthet und geschwollen. M Tage später stellte sieh die

Bildung von Hläsebeu ein, die nach dem Platzen kleine

(lesehwüre zurückliessen , welche dann unter Greolio-
behandlung in e i. 10 l'aL'en abheilten.

Bei Maninchon. Schmidt (16) berichtet, dass
von maul- und klauenseuchckrankem Rindvieh die

•Seuche auf im Stalle frei umherlaufende Kaninchen
überging. Sie bekamen auf der Mundschleimhaut
Bläsehen, welche sich in (ii -, hwui:' iir:]wmil'^lten un'l

wieder abheilten. Auch gingen mehrere Thiere an der

Krankheit ein.

BBsartlge KUaeueaehe. Die Zoppina lom-

barda (1) — es ist darnnter augenseheialich die wm
in der Umgcbutig von Bern fcf. Hess, die Klauen-

krankbeiten des Kindes, laudw. Jahrbuch der Schweiz

1892 u. dies. Ber. fOt 1892 Ss. 188 u. 138), so auch

in der Lombardei bei Rindern als eine wirklidie Oeiasel

des Viehes häutig auftretende bösartig« Klanensenche

Uaubner's oder contagidses Klaaeaweh Hess' zu ver-

stehen — tritt nach Barinetti in mehr als 90 pCt
wenige Tage nach dem Gebären oder in den letzten

Taiietj der Träelititjkeit auf und ist von der Maul- und

Klauenseuche durchaus verschieden. Das Vorhandensein

eines specifiaebeo Virus (nach Bang der Bacillus oeere-

phorus, Ref.) ist nach dem Verf. für die Entstehung

der Seuche unumgänglich erforderlich: dessen Ent-

wickelungsfähigkeit aber hängt von allerhand besonderen

Bedingungen ab, welche g|v5hnlich als Ursaeheo für

die Krankheit aufgeführt werden, aber nur als prä-

disponirende gelten können. Die Krankheit ist zwar

eine iofectiöse, aber sie ist keine coutagiöse. Directe

Uebertragosg der Kraakhdtsproduete auf Thfere mit

einfacher Continuitätstrennung bleibt erfolglos, selten

nur tritt die Seuche bei zwei benachbarten Thieren auf,

meist nur innerhalb grosser Distanzen bei mehreren Be-

w<duieim ebies Stalles, selten «och gleidnaitig bei

mehreren Stücken eines Stalles oder in benachbarten

Stallungen: 5— 6 Fälle innerhalb sehr bevülkerter

Gegenden ist das grösste Contingent ihres gleichzeitigen

AttHreteot, mlches B. bisher gesehen. Weltir flieilt

B. n'ieh mit. dass Kälber unter 18 -24 Monaten und

Ochsen niemals von der Seuche befallen wurden, und

findet darin und in der PrSdileetion derselben für

Stiere und trächtige oder eben geboren habende Kühe

einen Hinweis auf den Zusammenbang der Krankheit

mit dem Genitalsystem.

Sanfeliee (14) untersuchte den labalt der aph-

thösen Bläsehen und das VOtt den oberflächUehea

Er isii.nen der Zunge entnommene Mat<"rial der VOB

Maul- uud Klauenseuche befalleueu Thiers.
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Iii den hergeüUlliüri (ielatiiic- uinl \g.irplatt<.ii, laud
-.ich rmssor StiiphylooocTUS pyogen«-s albu>. SÄrdna
alba uad Microooceus tetraaenoa auch ein Streptococen«,

vttleber ndt dem on Kurtn ab Streptoeoccos iovolntus
beschriebenen i'k-nf i-rh isr. Mit dm riiltiin-n di'-^'^s

StrejitoOMrnis nahm - r .111 \ iTsurhstbienMi Iriiplunuen

Vor, din Kcsultat« waren al)or inimor negativ. Aus
diesem (iruode stetItc ä. mit dem Speichel gesunder
TU«!« Gelatio«- und Agarplatten her und konnto in
diesen fast immer die Anwesenheit de** Streptococcus

involutus feststellen. Das Vorkonitneii dieses Micro-

Organismus in dt ni IliUsigcii Inhalte der Bläschen und
aiä den £rosionen kann deshalb keine nähere Henehung
zur AÜMtion haben.

.\usserdem hat S. aus der Zunge, der Wangcn-
und liippcnschleimhaut, auf welchen die Bliuschen sassen,

Schriitt*' verfertigt und unter 'I^ r Kpi'lerini>. innerhalb

der Malpighi'scben Schichte und inanehmal auch in dem
darunter gelegenen Bindcgovebe, aus einer verschiedenen

Anaahl von FaMin snnuinBeagesetste Bündeleben be-

nerkt. yiem Fasern «ind nach Prof. Cuboni Reste
on irgend welchen nraniinaceen , also pflanzlicher

Natur. An Serienschnitten ist es einige Mai geglückt,

das Loch lu sehen, dureh welehes die Faeerbiiodel ein»

gedrungen sind.

In der Umgebung der Fasern sieht man riele Len-
eoeyfen, dufch welche nicht nur die Malpighi'sche

.'i'chichte. sondern auch das subepitinliale und sub-
mueöse Bindegewebe intiltrirt i-t. Zwischen den Leu-
kocyten sind auch Micrococcen und einige Bacillen»

ÜMrmen zu sehen, «eiche ihren Weg dureh die ron den
Paserbündeln venirsachten Verlet^nngi-ii i." b\liTit haben.

S. glaubt durch diese UntcrsuchuDgen bewiesen zu

haben, dass auch medranisebe Ursaeben aphthöse Er^

scbeinungen hervorbringen können, ist aber davon ent*

fernt, zu behaupten. da.ss Reste vnn Graminaceen be-

ständig die Ursache der Maul- und Klauenseuche sein

sollen. Zur Zeit besehiiakt er sieh auf die Fest-

stellung der Thaüiache, dass in den Gewi l> :i I i

von die-ser Krankheit behafteten Thiere bestiLi.iii^'^

Faserbündel gefunden worden sind, und d<uss diese

unabhiogig von patbogenen Mieroorgaaismen Aphthen

und daianf folgende Knmonm bervorbiiogen können.

Grein er (6) glaubt, dass die sog. bösartige

(französ. oder spanische) Klauenseuche der Schafe

eine eigenartige, den Herlnosdbafen ttod deren Kreuzungs-

producten zukommende Infectionskrankfaeit sei, die dureh

ein flies, derzeit noch unbekanntes J'onta^um er/nugt

verde. Grciner führt mehrere Fälle an, welche die

Kditigkeit sdner Annahme IwweiaMi sollen.

TfVMUcdtMi. Jacobj (8) bemerkt, dass nach

seiner Ansicht die AphUienseuche der Schafe aage-

mcin selten sei, und da,ss die Hoderhinke oft nU Klauen-

seuche angesehen w> rdo. J. spricht sich in dieser An-

gelegenheit wie folgt aus:

1. Eine contagiü.se Klauenseuche der Schafe, ohne

gleichzeitige Aphthenbildung auf der Schleimhaut des

Maules giebt ca nicht, ebenso wenig giebt es eine bös-

artige, sogenannto spsnisehe Klauenseuche.

2. Aber selbst Aphthenbildung im Maule kommt

bei Schafen so wenig vor, dass die Aphthenseuche bei

diesen Tbiereu zu den ailerscltenstcn Krankheiten zu

siblen ist

3. Die oft und irrtbümlich als Maul- und Klauen-

seuche bei Schafen beieiobnete Krankheit ist lediglich

BN UND ANSTVCnMOB THIBRKRAIILHM'fBN. 645

eine durch ortlicbu t'rsachuu bervorgerufeue , nicht

eontagiose Klanenerkraakung, welche keine poliseilieben

Maassregcln erfordert. Sie unterscheidet sieh von der

eigentlicben .\phtheii»euolie wesentlich auch dadureh,

dass bic chronisch verläuft, während die Maul-

und Klauenseuche eine acute Krankheit und in

wenigen Wochen beendet ist,

dass sie durch örtiiehf l'rsaehen h'Tvorgerufen

wird, wäbread die Aphthenseuche ;^u den Con-

tagionen gehört,

dass sie sich nach Heilung der erkrankten

Klauen immer wieder aufs Neue zeigt, sobald die

Tbiere der einwirkenden Schädlichkeit wieder

ansgesetili werden, wSbrend die Maul- und Klauen»

scuchc die Tbiere in der Regel nur dnmal be-

räiit.

9. RSude.

<Stotistiscbes s. S. 615.)

1 !; u ' 1; erf'ird, Equine sarcoptic Scabies (.^ar-

cupK-^r.iu'le beitii Pferde). The journ. of e^mp. palh.

and thcrap. VI. p. 227. — 2) Sujew. Zur Frage

Über die Heilung der Acarosräude beim Uunde. Archiv
für VeterinSrmed. S.4S9, — 8) Waldteufel, Traite-

ment de la gale fblUcnlaire. Reeueil Bull. p. 548.

Rtttherford (1) besefareibt die flarooftearlnle

des Pferdes.

Im Alf-^ehuiit der päymptome* giebt K. an, dass
er nie das Maul erkrankt SSÜl. An den (iliedma.ssen

fand er die V'eränderungen zweimal unter der Ferse und
dem Vorderknie. Die Lehrbücher pflegen die Angabe zu
enthalten, dass die Krankheit allgemein am Widerrist
bej.'innt. Demgegenüber theill R. mit. d.xss er in

i)s Filli ii lien .\uslinieh 1 mal im (i>'sicht. ömal am
Ualse, 2önial am \\ ulerrist, 18mal an Bücken oder
Lenden, 15mal an Hippenwand oder Planken, 8mat an
Widerrist und Hinterhand, 18 mal an der Hinterhand
und lOmal an Hinterhand und Flanken beobacht^'te.

Die anatomisehen Erörterungen beziehen sich nur auf

flrischtte Veiünderungen; Tordickte Haut bekam iL nicht

sur Untersoehung. Die Milben graben CanSIe oder
Gänge, die bis in die LederlKuit eindringen, gelegent-

lich auch die ganze Haut durch.setzeti sollen. (ileich-

/.citig entstehen Abschuppung des Epithels, aber sehr

bald auch seröses und blutiges £xsudat und femer
zellige Infiltrationen um dl« winge herum im Retege-
webc, dessen tiefste Schicht sich vielfach lange unver-

ändert erhält. Bei veirhandfnen Papillen helindet sich

auch Exsudat im I'apill."irl<'>r]ii'r d. r Haut. Einige Male
wurde auch mortiticirtes Gewebe von Papillen gefunden,

am weldie herum selHge Infiltration bestand und die

Bildung neuen Bindegewebes Tor sich ging. 2 histolo-

gische Bilder veranschaulichen die näher beschriebenen
Veränderungen zweckmässig. Bei der Behandlung
stellt K. gründliche Keiiiigung und Befreiung von
Schorfen und Krusten voran una weist darauf hin, dass

entwickcluugsfähige Eier von den parasiticiden Mitteln

an ihren geschützten Lagerplätzen nicht getrolTen und
zerstört werden, und dass man daher die Anwendung
der Mittel wiederholen oder längere Zeit fortsetzen

müsse.

bujew I,.,' Iiijhaudelte mit Erfolg € FSH« von

Acamsrlnde beim Hnnde.

Die Pusteln wurden taglich mit der Lancette ge-

öffnet, ihr Inhalt ausgedröckt und die kranken Theile

mit einer Salbe aus Zine. sulfiiric. 6,0, Flor, sulfuris SO,U,
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Ungucnt. mercurial. 60,0, Axung. porci 90,0, Ol. Laurl

Ü0,0, eiogeneb«a und die Hunde täglich mit lüproc.
LSsung Ton (^olin und grflner Seife gewaschen. Nach-
dem eine deutliche 0' --seniii^' i'intral, wurden die (!'reo-

linbiider durch aromatische bader ersetzt. Innerlich

eiliielten die Hnode jeden 8. Tag 10 ThipCni Liq. Kali
arscnicusi.

Waldteufel >f3) empfiehlt das schwere ."^lein-

kolileutbccrül als Mittel gegen die Acarnsrftnde der

Hnie. Er heilte mit dem Uttel in einem Monate

allein 11 Hunde und 7.w.ir in knner Z^t nnd obne

dass Recidivc eingetreten wären.

Hin P'all besonders lie.ss die grosse Wirksamkeit
des in Gasfabriken dnrch fractionirte Destillation des

Steinkohlenthecrs gewonnenen (hauptsächlich aus Phenol,

Cresol, Naphthalin und Anilin hcsfehenden) Ocl.s erkennen.
Der Hund war an den \ rr^'-hiril.-nsien .Stollen des

Kiirpcrs mit haarlosen Stellen bedeckt, am meisten am
Kopf und Hals. Am Rumpfe zeigten sich die kahlen

mit Krusten und violetten Pusteln bedeckten Platten

sSmmtlich ton der Grösse eines Zweifrankstückes und
kn isrund (ähnlich wie bei Herpes cireiuatus), so dass

das Thier vom Beginn der Heilung an bis zum Wieder-
erscheinen der ersten Haare nicht das A asschen eines

baatkranken, sondern eines getiegerten Hundes batte;

anefa bemertte man dentUeb, da« die runden Flecken
schon nach den ersten Einreibungen aufgehört hatten,

sich weiter auszubreiten. Ein vorzügliches .Mittel ^'egen

Dcmodex scheint «neb das Naphthalin zu sein, doch tritt

zuweilen nach einigem Gebrauche Sträung des Allge-

meinbefindens und Vergiftungsgefiihr ein. Vor dem
gleichfalls hochzuschätzenden Croolin hat das si-liwerc

Steinkiiliientiiecrül den Vorzug intensiverer Wirksam-
keit, es verflüchtigt sich weniger auf der Haut und dringt

leichter in die tieferen Cutisschicbten ein, inabesondere

wenn es für sieb allein ebne Veitändung mit Fett, Ln^
nolin V. deigl. sor SinrNbong kommt.

10. Blaschenausschlag und BeschSlseuche.

(Statisijsebes s. & 615.)

T r 0 in in s d 0 r f . Zur Frage des Biasehenansiiehlagea.

Herl. th. Wocbcnschr. S. 895.

In der Fra(re zum Hläschenausschlag thcilt

Trommsdorf mit, dass im Kreise Weisseusee i. Thür,

in erbeblieber yerbreiinng bei Kilben eise Tahitis
verrucosa auftrete, die friihcr als eine ebmiisdie Fonn
des Bläschenausschlnjres betrachtet worden sei.

An der Schleimhaut des Scheidenvorhofes, welche

bisweilen streitige Küthung und Schwellung zeigt, findet

man, namentlich in der Umgebung des Kitslers, kleine

Stecknadelkopf' bis birsekomgrosse, b&nfig noeb grössere,

Knötchen, welche eine unebene Oberfläche zeigen \u,f]

Jcrüthet erscheinen. Meist keine Sccretion und kein

uckgefühl. Die Krankheit trat vereint mit dem eigent-

lichen Bläschenausscbiag auf und erwies sieb als sebr an-
steckend. Bnbliraat, Oreolin, Alaun, Argentnm nitricun
wurden ohne Erfolg angewendet. Von Dieckcrhoff
sei die Krankheit als eine Vaginitis chronica bezeichnet
worden, auf welche die gesetzlichen Bestimmungen

Sgen den Bläschenausscbiag nicht Anwendung au finden
itten.

11. Tuborculose.

1} Andre, Hiatorique de la contagiosit^ de la tu-

berculoee. L'iobo v6t^r. p. 874. — 8) Aubeau, Con-
iribution an diagnostio de la tnberonlose. Annal. belg>

48. Jabig. p. 857. — 8) Bärlund, Zwei Fälle Ton an-
geborener Tubereulose. Finsk. Veterinär Tidskrift. Bd. I

p. 77. — 4) Bang, B., Zwei Fälle von angeborener
Tubereulose hei Kalbern. M. f. D. 1892—93. Bd. IV.

S. .H63. — f)) Derselbe, Dasselbe. Ebendas. S. 336.
— 6) Benedictis, K. de, Eine Form von Pseudotuber-
ottloae bei einem Lamm, hernngerufen durch Cysticercus

tenuioollis. CHn. Tet. Xm p. 195. — 7} Bollinger.
Ucber Infectiosität des Blutes tuberculöser Rinder. .Aus

der Münch, med. Woohenschr. 15!t93. N'o. 5<l Ref. in

der Berl. th. Wochenschr. S. 236. - > Iierselbe,
Ueber die Identität der Perlauobt der Binder mit der
menschliehen Tubereolose. Ans d. Münch, med. Wochen-
schr. .\'o. ,'). Ref eilendes. S. -ilO — !») Cadeac. C
Die Infection mit Tuberi ul">e vom Verdauungsschlauche
aus. Lyon. Journ. p. TJÜ. 10) Cadiot etMegnin,
Sur la tuberculose du perroquet. Becueii BuU. p. li>6,

209 et 710. — 11) Cadiot, Fistales eerrieales tober-
culeuses duz le chien. Ibid. p. filT. — 12)DerscIbe,
Herz- und (ieliiriituberculose beim Hunde. Ibid. p. 546.
— 13) Derselbe, Forme atypi(]ue de la tuberculose

du foie chez le chien. Ibid. p. 617. Janv. — \i) Con-
tra, F., HSuflgkeit der Tobweulose bei jungen Stieren.

Clin. vet. XVII. p.261. — 15) ChiencJobn, Tuber-
culosis. The journ. of comp. path. and therap. VI, p. 291.

- Ifl) Cozette, M., Midecin veterinaire äNoyon lOisc .

Contribution ä Tetude de la tuberculose chez les ani-

maux domestiques. Rull, mensuel des m.alailies conta-

gieiises des animauz domestiques. p. 158. — 17) Czo-
kor, Ueber die Tuberculose der portalen Lymphdrüsen
des Rindsf itus. Tagebl. <ler Natiirfi'r.selicrversarainl.

18) Diso, Tuberculose beim Pferd. Milit. Vet. ZtscUr.

VI. S. 811. — 19) Mo Fadyean, The diagnosis of tuber-

culosis. Tbe jonin. of eomp. pntb. and tbecsp. VL
p. 180. — 80) Faust, Tobereolosis. Amerie. Tel tst.

XVIII. p. noo, rBcricht über Vorkommen und Vor-

schläge zur Bekämpfung.) — 21) Fiorentini, A.. Mit-

tbeiloag über das Studium der Tuberculose des Leo-

iMiden. Clin, vet XVn. 121. — 22) Fiscblein, Zur
Diagnose der Rindertoberenloae. Berl. th. Wocbenscbr.
S. 150. - 23) F Ischl, Zur Morpholojpe und Biologie

des Tuberkelbacillus. Aus d. Berl. klin. WochenscSr.
No. 41. 1893. Ref. in d. Berl. tb. Wochenschr. S. 345.
— 24) Uoefnagel, K., Tuberealente periartiitis by een
arken. (ToberänlSse Feriarfliritis bet dnem Sdiwdne.)
Holl. Zeitschr. Bd. 20. S. 1. — 2,5) Derselbe, Tu-
berculose bij een vet kalf, circa 3 maanden ond. (Tu-

berculose bei einem 3 Monate alten fetten Kalb.) Kl)end.

— 26) Uoare, Wallis, Tuberculosis in the dog, com-
plicated witb ascites. (Tuberculose beim Hunde, ver-

bunden mit Ascites.) The Vet. Joum. XXXVI. p. 167.

1893. — 27) Jewtichiew, Tuberculose beim Ilunde.

.-\rch. f. Vett-riiiäriiied. S. 89. — 28) .IiOmm , I'nniäre

Tuberculose der Bugdrüsen mit folgender Gencralisirung

bdm Flerde. Sachs. Ber. S. 66. — 29) Kctel, Fär-

bung von TuberkelbacUlen in Flüssigkeiten. Aus dem
Aren. f. Hyg. Bd. XV. Ref. i. d. Berl. th. Wochenschr.

(Im Wesentlichen die bekannte Sedimentirungsmethode )

— 30) Rockel u. Luagwitz, Ueber Placcntartuber-

eulosc beim Rinde und ihre BeaellllDg zur fötalen Tu-

berculose des Kalbes. Beiträge sor patboL Anat ond
allgem. Patfaol. Bd. XTT. 8. SM. — 81) Ketlinr, B.

(de St. P.'ter.sbuur^ri. Contribution h l'^tudc de lapseodo-
tubcrculose aspcrgiliaire. Anuales de Tinstitut Pasteor.

No. 7. — 32) Kraut heim, Tuberculose einer Katze.

HOneb. Wocbenscbr. S. 126. (Uebertragong vom Men-
sdien.) — 88) Kntseber, Ein Beitrag snr Kenntnis»

der bacillären Pseudotubcrculose der Nagcthierc. Ztschr.

f. Hyg. u. Infeclionskr. Hd. XVIII. U. 2. S. 327 -342.
— 34} Lagneau, Ueber Mortalität an Tuberculose in

Bezug auf Wohnsits und Beruf. Aus d. Allgem. med.

Centralieitg. No. 19. Ref. i. d. Bert. tb. Wochenschr.
S. 260. — 35"^ Law. In suspected poisoning by meat

and milk of luberculous animals. Ametic. Tct. rev.

XVn. p. 668. CMaebt «of die QHtwiricong der StoiT-
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weciisclproducte der Tubcrk»>lbacilli ii aiifnu rli.vun.) —
36) D e r 9 e I b c

.

Tiiberculose. The VeUr. LXVll. p. 412,
504. aifi and 687. — 37} Leclainche, E.. l ubcr die

Ansteckungsfdhigkcit des Fleisches tuberculüser Tliiere.

Revue veter. p. 400. — 38] Lehm arm, l'i-ber die

Vererbung der Tubereulose in der Placeiita. Aus der
Deutschen Medicinalzeit^. No. Ref. in der lierl. th.

Wuchenschr. (Betr. einen Fall von Placeiitariubereu-

lose bei einer mit Lungen und KclilkupftubenMilnse be-

hafteten (iebiirenden. Das geborene, am Hl Tni^e ge-

storbene Kind zeigte keine Frseheinunpen von Tuber-
culose.) — 39] Lungwitz, M., Cungeiiitalc Tubereu-
lose beim Kalbe mit nachgewiesener piaeeiitarer Infeeliou.

Arch. f. wiss. u. praet. Thierheilk. XX. J^. '204 -213. —
40) Mak.su tow. Das Verhültniss der Ilühnertubereu-

lose zur Tuberculose der Siugetiiiere. Arch. f. Vete-
riuiinned. S. 41.V — 41} Mandereau, Leon, Uebcr
die in Beian<;on gesammelten Krfahrungt-n betietTend

die Ausnützung des tubcreulösen Flei>elie.s vermittelst

des Einpökcins. Lyon. .lourn. p. 2('»{>. - 42) Met/.,

Tuberculose der Knochen, Muskeln und (Jelenke beim
Rinde. Dt-sch. th. Wocliensehr. IL S. lliL ~ 43]
Nielsen. N. K., Tuberculose bei einem I'ierdc. M.
f. D. 1893-94. Bd. V. p. IM. — 44] Nile s, Tu-
berculosis. Amcric. vet. rev. XV'IIL p. üÜ3» (Mono-

{p'aph. Abhandlung.) — 4ö] Nocard. F.. Die Tuber-
culose unter dem Viehstand der latidwirthschrifllielien

Schule zu (mgnon. (IJeitrag zur Tuberculinwirkung.)

Revue vctcr. p. 12fi. — 40) Derselbe. Tuberculose
chez les bovides. Rccueil. Rull. p. 121 u. .S.-maine

v<'-ter. p. 799. — 47] Nuvoletti, G., F.seudo-Tuber-

culose bei »Saugkälbern. Clin. vet. XVIL p. als

Extract aus dem (liom. di med. vet. prat. — 48}
Parker, Prevcntion of tu bereu losi.<«. Americ. vet. rev.

XVIIL p. 1£5 und The vet. Magaz. Vol. L Xo. a. —
49) Derselbe. Sanit.iry condition of dairj" fnrms.

Boston Medical- and .*surgical - Journal. Vol. CXXXL
No. 22. p. .'i'jS. — 50] Pansini, .Sergif>. Fitiige

neue Falle von Gefliigol-Tuberculose bei Menschen und
Saugethicrcn. Deutsch, med. Wochenschr. S. (»94

bis 697. — 51] Peters, Prevalence of bovine tuber-

rulosis. Boston Medical- and ."^urgical-Journal. Vol.

CXXXL No. iL p. -'i'^.'» und Americ. vet. rev. XVfIL
p. ih!L — 52) Fetruschky

.

Complicaiion der Tuber-
culose und Streptococcen. .Aus Deut.seh. med. Wochen-
schr. 93» 18, rcf. in Berl. th. Wochenschr. .S. a^iL —
58) Pilavios, Pseudo-tuberculose provoqui'e par la

presence du Distome hepati<|uc dans Ic foie et dans
le poumon, chez un bocuf. Ree. de m<'d. vet. No. ü— 54} I'reisz, Hugo, <'hef de l'Institut bacteriolo-

^que d'Etat a Budapest. Recherchcs comparatives sur

les pseudotuberculoses bacillaires et unc nouvelle cs-

pece de pseudotuberculose. Annalcs de l'insiitut

Pasteur. 1894. No. 4 und t. VIII (1894). p. '2hL— 55] Scssions, The agriculturell aspect of tuber-

culoäis. Boston Medical- and Surgical-.lournal. Vol.

CXXXI. No. 22. p. äiiL — 56] Shcidon, Tuber-
culosis in a goat. Americ. vet. rev. XVlIl. p. 295
— 57] Sicdamgrotzky , Uebcr Tuberculose im König-

reich Sachsen. Sachs. Ber. S. 102. — 58] Smith,
Theobald and E. C. Schröder, Some experimental ob-

senations of thc presence of tubcrcle bacilli in the

milk of tuberculous cows wheu the udder is not visibly

discased. V. S. Department of agriculture Bureau
of animal industrj-. Bulletin S- p. fiD. Washington.

Gouvemment printing oftice 1893. — b9} Strauss,
Uebcrsiedluog der Tubcrkclbacillen. Ref. L d. BcrI.

th. Wochenschr. S. 497. (Enthält den Nachweis, dass

sich im Nasenschleim ganz gesunder Krankenplleger

Tuberkelbacillen an.siedeln kUnnen.) — 60] Derselbe,
Ueber die Anwesenheit des Tuberkclbacillus in den

Nasenhöhlen gesunder Menschen. Aus der Deutschen

med. Ztg. No. 59j rcf. in der Berl. th. W'ochen-

schr. S. £22. — 61] Strobel, M., Die Häufigkeit

der Tuberculose des Kindes im Canton Freiburg (Schweiz).

Lynn. Juurn. p. tüL — 62] Streit berg. Enorme
Tubi-rcult'sc beim Kindtr. Berl. th. Wochenschr. S. üü.

(Lungen- und Ijcbcrtubcrculnse, die an sich nichts Be-

siiudiTcs bietet; Leber ß4 I'fund schwer.) — 63]
Trumbowcr, How can we control the prevalence of

tuberculnsis among cattle. Americ. vet. rev. XVIIL
p. ^-t'i — 64] Winchester, Diagnosis and preven-

tion of bovine tuberculosis. Boston Medical- and Sur-

gical-.lournal. Vol. CX.XXI. No. 22. p. 5211 u. Ame-
ric. vet. rev. XVIIL p. 4.'>1. - 65] La tuberculose

chez les anima<ix domesliqucs. Recueil. Bull. 451

.

—
66) Bovine tuberculosis in Mas.sachusetts. Boston Me-

dical- and .Surgical-Journal. Vol. CX.XXI. No. 22.

p. .m — 67] Massachusetts Veterinary .Association

Regulär meeting. May 23- Boston Medical- and Sur-

gical-Jourual. Vol. CXXXL No. 22. p. üiiä.

Yorkommeu. Zur Krzielung einer gleichmassigen

Berichterstattung über dieT ubercul ose d erSehl ach t-

thierc im Kötiigreich Sachsen f57) wurden seitens

der Coraniission für da.s Vi'terinärwe.sen an die Fleisch-

beschauthierärzte Tabellen versandt, wcleho sich er-

strecken auf das Vorkommen der T. und die Ver-

wcrthung der t. Schl.ichtthiere, sowie auf die Ausbrei-

tung der T. in den einzelnen beobachteten Fällen. Aus

dem zusammengestellten statisiischeni Maleriul ist fol-

gendes hervorzuheben. Bezüglich des Vorkommens
der Tuberculose wurden

a. von 69164 Rindern aus 20. Städten tubcrculös

befunden: 12630 = 1S,26 pCt. der daselbst geschlach-

teten Rinder.

Hier\on waren ungeeignet zum menschlichen Ge-
nusM?: 534 -- 4.22 pt't. der tubercuK>sen oder 0.77 pCt.

der geschlachteten Rinder.

Nicht bankwürdig: 677 = 5.36 pCt. der tuber-

culüsen oder 0,98 pCt. der geschlachteten Rinder, bank-
würdig: 11419 = 9.4! p('t. der tuberculüsen oder

16.51 pCt. der geschlachteten Rinder.

Bezüglich der Vertheiluug der Tuberculoscfälle auf

die einzelnen Geschlechter liegen brauchbare Angaben
aus LH St.idten vor. Da.selbst waren unter 2ii851 ge-

schlachteten Uchsen tuberculiis 3437 = 14.41 pCl.,

unter 28 784 Kühen und Kalben 7175 = 24.92 pCt.,

unter 16 128 Bullen 1947 12,07 pCt,

b. Von 309200 Schweinen wurden tuberculös be-

funden: 5100 = 1,64 pCtr. Davon waren g.anzlich zu

vernichten 465 s= 9,11 pCt. der tuberculüsen; ganz

oder theilweise der Freibank konnten übergeben wer-

den 951 = 18.64 pCt. der tuberculösen, und bank-

würdig waren 3684 — 72,23 pCt. aller tuberculösen

Schweine. Hinsichtlich des Vorkommens der Tuber-
culose bei L.ind.schweincn geht aus den Berichten her-

vor, dass unter 2211709 Landschweinen die Tuberculose

festgestellt wurde bei 4103 Stück, d. s. 80.45 pCt. der

tuberculösen oder 1,79 pCt. der geschlachteten Land-
schweine. Von 80491 Bakonvern erwiesen sich tuber-

culös 918 = 1J4 pCt. derselben oder 0J9 pCt. aller

geschlachteten Schweine.

c. Von 169 14S in lü Städten geschlachteten Käl-

bern erwiesen sich tuberculös 222 = 0,12 pCt. Von diesen

nmsstcn verworfen werden IM = 46,39 pCt. der tuber-

culösen Käll»er, während ih. — 20,27 pCt. der Frei-

bank überwiesen wurden und TA = 33.33 pCt. bank-

würdig waren.

Ausserdem fand man, da,ss 0.11 pCt. der Schafe,

0J4 pCt. der Ziegen. 0j08 pCt. der Pferde und 0^ pCt.

der Hunde tuberculös waren.

Contra (14) berichtet, dass im .Schlachthaus zu

Rom von 31 324 geschlachteten Rindern 113 wegen all-

gemcinerlnfectionskrankheiten oder trophischcrStörungen

n • by Googl
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vom Consram nusffcscMossfn wurden. Von diesen 118
Stiirk waren 78 Stück mit n e ra I i s i r t o r Tiibi'r-

culose behaftet: '24 von den leUtcrcii stammten aus

Gegenden, in denen die Rinder nicht im Stalle ge-

halten «erden ; die übrigen aus Regionen, io denen die

Lebensweise eine versehiedenartige Ist.

Strebet (61) (heilt mit, dass ron 30,r.0S Stiick

Rinrlvieli. web'lie im (^•lrlt^l^ l'reibnrp iSi !iwpi/.j im Jahre

Ih'Jl ver>ichert waren und den n .Sohicksal in zuver-

lässiger Weise verfolgt wurde, 429 Stack (« 2,08 pCt

)

zu Grunde gingen. Von diesen Thieren waren 51 oder
0,S48 pCt. der Oesammtzahl tu bereu 18s. Im Jahre

lietnijr die Zahl der Versi.-l>.;rten •.>'_> ''S r, ntfd die

an Tubernilose lu <iruiiili- ur^,^;ii,;;. ii,-n erruieliten einen

ProccntNal/ vi'H (I.Jm;. !)!• v ti der \er>ieherung zu

entricblende Vergütung betrug im Jabre ISiii 42,35 pCt.

der SebStsung der eingegangenen Thiere, im Jahre 1892
4ri,l> pt"t. d>\-;se!ben Betrages. Der proportional des

Vurhicberungüwerthes zu erhebende Betrag belief sich

auf Fr. 1,245 oder Fr. 8.545 pro Stfick.

B«ilelnnif» iwtocim «MkUchcr tUe>

rlscher T. Bölling,' er i'8) Üieilt im Anschluss an ein

Heferat vun Baumgarteii (.lahresboriclit über die

i'ort:ichnitc in der Lehre von den patbogeueu Micro-

oigaoismen. 7. Jahrg. 1891. Braunsebweig 1898. S.

6GG und 677), in welchem der letztere über lmpfi'\peri-

ment« an Kalben» mit tuberculösem ImpfstolVe berichtet,

einen Versuch mit, den er anstellte, um künstlich beim

Rinde Perlsnebt su enielen und das VeililltDiss der

menschlichen TabereulMo SO dei^jeaigen der Rinder

klarzustellen.

Die von Baumgarten referirtcn Versuche von

Crookshank führten zu dem Ergebniss, dass die „l'erl-

sucbt nichts Anderes ist, als eine — offenbar durch die

Cfaronicitat des Infects bedingte — Modifieation der

grub-anatonjischcii Form der Tiibereutosc im Kinds-

orj^anismus."* Dem fügt Baum garten hiu/.u. dass

nunmehr nur noch das bisher nicht sicher erfüllte De-

siderat offen stehe, durch menschliche Tuberkelbacillen

bei Rindern Perlknoten zn erzeugen, was aber, wie Veif.

mittbeilt. bereits vi.n ihm im Jahre 1879 erfüllt ist,

Verf. impfte damals ein !i Monate altes gesundes,

kräftiges Kalb mit tuberculöser Flüssigkeit aus einer

mensdiiichen Lunge intraperitoneal. Sieben Monate
nach der Impfung wurde das Thier getddtet und dabei

wurde eine charadcristische Perlsiicht des Bauebfells,

namentlich der .Milzca|)sel ermittelt, wahrend. ,il)j:esehea

von den retroperitonealen und mesenterialen Lymph-
drüsen, die übrigen Kürperorgauo, speciell die der Bruat-

bdhle normal waren, so dass die Entwickelun^ der Perl-

kne.ten zweifellos auf die Impfung zu beziehen war.

Auch auf der Naturforscherversammlung zu Baden-Baden
im Jahre 1879 hatte Verf. schon die I'erlsueht al> eine

der menschlichen Tuberculosc durchaus homologe Krank-
heit delinirt und ist der Ansicht, dass nunmehr die

Zweifel an der Identität der Tuberculose des Menschen
mit der Perlsucht definitiv beseitigt sein dürften.

Pansini (dO) hat Untersuchungen in der liicbtung

angestellt, um zu ermitteln, ob zwischen der Tuber-
culose des Menschen und der Säugethiere und

derjenigen desCieflügels gewisse Uebcrgangsformen

bestehen, oder ob beide verschieden sind.

Verf. verimpfte dazu Produete der mensehlieben
Tuberculose an M'-erscbwcinchen und HObner. Die g<--

impften Hühner magerten meist bemerkenswert!) ab und
Ulli einmal entstand nach Verimpfung von FtofTen von
einem joerlsüchtigeu Binde eine richtige Tuberculose.
Dreimal eiliieU Verf. ans den Oisuen tubereulös«r

BN UND AM8TB0KENDB TrIBBOANKHBITBM.

Meerschweinchen CuUuren. von denen zwei Tollstandig

den Characler von Culturen der (Tcfliigeltiiberou! -

zeigten. Ferner impfte Verf. gleichzeitig .Me>rschweiii-

chen und Hühner mit: 1. typi.schen Culturen von Ge-
il ügeltuberculose; 2. unbestimmten Culturen, 3. mit
typischen Culturen ron SSugethlertubereulose. Ans
diesen Ver>uchen ging hervor, d.ass bei Menschen und
Säugelbieren Fälle von Tuberenlose vorkamen, die den
Typus d'T Weflügeltuberculose hatten und dass anderer-
seits bei Einimpfung von typischen Culturen von Ge-
flügeltuberrulose in grossen Mengen an Meersehwetnebeo.
diese in nicht seltenen Fallen eine riehfige allgemeine

Tuberculuse bekamen, wiilirend doch behauptet wird,

d.ass die Meerschweinchen sich gegen die Tuberculose

der Vögel refractär verhalten nnd nur mit localer Tuber-
culose reagiren. Verf. kommt daher zu dem Schlüsse t

dass nach der verschiedenen Reaction der Hühner gegen

-

\iber der ."^äugetliierliiberculose und der EntwiekelvinK

\on Tuberculose bi-im Mecrsebweinel.en, welche mit

typischen CuUuren der (ieflügcltubcrculose geimpft

waren, nnd femer, dass nach der Verschiedenheit, welche
die Tulturen von Geflügel- und Säugethiertuberculose

auf den Nährböden bezüglich des Aussehens, der Con-
sistcn/ und des Wachsthums zeigen, die B'diauptung

vollauf gerechtfertigt ist, dass zwischen den 2 Arten

von Tuberculose (GeflQgel- und ^ugeflaiertubereulose)

einige Uebergangsformen vorkommen.

Maksutow (40) iiripfte Hühner mit .'Stück-

chen von Kindertubcrke 1 D subcutan und in die

serösen Höhlen. Die StQekehen wurden sebnell re>

sorbirt, ohne dass die Hühner au Tubereulo»c erkrankten.

Das.selbe Material Meerschweinehen lieiecbraeht , rief

eine ausgebreitete allgemeine Tuberculose hervor, au

der die Thiere eingingen. Auch ImpAingen mit den

Koeb'schcn Tuberkelbacillen. weiche den Hühnern unter

die Haut, in die Trachea, die Bauchli<ible und in die

Venen gebracht wurden, riefen bei diesen Thieren keine

Erkrankitog herror, wihrend Kaninchen und lleer«

schweineben, in derselben Weise geimpft, in 15 l^s 88

Tn^en an «u«gesproobener aUgemdner Tuberculose er^

krankten.

DiagBOse. In einem Artikel: Zur Diagnose

der RiDderiubarenlos« besehroibt Fisehlein (2^

folgende (ursprünglich von van Ketel angegebene)

Methode zum Nachweis von Tuberkelbacillen

in der HiTeb.

In einen Kolben \'>n 1(K) ccm Inhalt gieast man
10 ccm Wasser, 6 ccm Acid. earbol. liquefoeti und 10

bis 15 ccm Milch, sebflttelt das Ctemisefa redit stut,

fügt noch Wasser hinzu bis 100 ccm, schüttelt wieder,

giesst es in einen I'ocal und lässt es stehen (die Kar-

bolsäure mit dem Kiwciss und Schleimstoffen bilden

einen unlöslichen Niederschlag, die Tuberkelbacillen

werden frei und fallen zum Boden des Poeais. Nadi
12- 24 Stunden giesst man das überflüssige Wns'^er ab.

Mit einer sterilisirten Pincette nimmt man eiwas v. in

Bodensatz, macht ein Ausstrichpräparat auf dem Deck-

fläscheo, trocknet es an der Luft, zieht es durch die

lamme einer Spirituslampe, taucht das Deckglas in

Chloroform oder Hoffmaansdie Tropfen, um das Fett

zu lösen.

Mc Fadycau (19; zerlegt die Bestrebungen zur

Feststellung der Tuberculose gans riditig in 8 Gruppen t

in di« bacteri'ii ^ Ii' ir d in die klinische

Diagnose. Der baeti riulogischen Untersnrlnim: der

Milch und der Sputa der Iiiuder kommt nur eine ge-

ringe Bedeutung au.
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Wie geriog der Werth der klinischen Untersuchung

«issdilienlieb der Taberenlinmethode Ist, sucht Me
Padyeau dadurch zu illustrireii, dass die Krgeb-

nissc mittheilt, «eiche er in Gemeinschaft mit prak-

tischen Thieranten endelte, indem er 1600 notorisch

mit der Tubereulose in hohem Proeeotsats 1)ehaftete

Milchkühe nnf-Tsuchte. Nur 4 mal ergaben sich be-

merkbare Vergrüä»eruageD*oberflächlich gelegener Lj'mpb-

dxOaeD. Nor 6—7 Thiers befanden sich in einem Zu-

staod verdBditiger allgemeiBer Abmafening. 50 fiühe

hattr-n Eiitereiitzilnfbint:':!! '"i-r <!if hititorlassencn Spuren

davon, welche in der Mehrzahl der Fälle als nicbt-

tttbereuldse Verioderangen aosusehen waren. 18 mal

wurde zur microscopisehcn Prüfung gegriffea« aber in

keinem Falle ein positives Ergebniss erzielt trotz gründ-

lichen Verfahrens. Dieser negative Befund bei 1600

MilehIctteB beweist, dass die gewSbnlfebe klinische

Uiit'Tsiu'liung für die Entdeckung der Tuberculosc in

den Frühstadien der Krankheit uii'i b'-i verstecktem

Sitze fast wcrthlos ist. lu Bezug auf die TubercuUu-

metiiode hat He Fadyean eigene UnterBachuDgen an«

gestellt. Die Geaammtnüil seiner neuen Fille reicht

weit über 100

Mc Fadyean äussert sich schliesslich summarisch

folgender Art: Zwar ist auch die Tubereulinmetbode

zur Erkennung tubereuliV-i erkrankter Rinder unvoll-

kommen, aber sie i^t doch das bei weitem werthvollste

Mittel, welches wir besitzen. Ohne das TubercuUn ist

der scharfoinnigste und erfahrenste Praktiker ausser

Stnndp, di<- Krankheit in ihren Anfangsstadien zu ent-

decken, mit demselben kann er in der Mehrzahl der

Fälle die Tbiere nut den kleinsten Läsionen heraus-

ansfiadeo. Wahrseheinliidi würde« wenn man nach Um-
fluss mehrerer Tage die Tubercnlinprobe wiederhtflt an-

wendet, die Frocentzahl der irrtbümer sehr klein

werden. — Der Naehweia der Baeiileo ist das wichtigste

Mittel, die Diagnose der LSsionen sicher zu stellen. —
Mc Fadyean's Tuberculin-Dosis war 0,25 g.

Diagnose. BekSmpfanfT' W i n e Ii e s t e r (04) cnn-

statirt, dass durch physicalisehe Uutcrsuchung und kli-

nische Beobachtung die Tuberculose Im Anfangsstadium

bei allen Arten der Localisation nur .schwer zu er-

kennen sei: aber auch in späteren ."Stadien, wenn die

Tbioe bereits ofifensichtlich krank seien, ergeben sich

noch viele Sdiwierigkeiten fOr die Diagnose; nur Euter*

tubcri^uli^se mache sieh schon in einem frühen Sf.i-

dium durch das Auftreten derber Knoten im Euter be-

merkbar.

Die Tubeiculinimpfung sei nun fUr alle Arien

der Tubercnlose ein beinahe unfehlbares dingnostisehes

Hülismittel, wenn sie mit Ueoauigkeit und Sorgfalt von

Sachkundigen ausgeführt werde: da jedoch durch die

Tabenulininjcction der Verlauf einer vorhandenen Tuber»

culose ersehwert w-rde, so sei das Tubi-reuliii nur dann

anzuwenden, wenn die krank befundenen Xhierc sofort

gesehlaobtet wfirden. — Da die Tuberculose eine Pan-

aootic sei, so nehmen bei Tilgung derselben die

propbylactischen Maassregeln die erste .Stelle ein; die-

selben fallen in den Begriff der Hygiene, es sei daher

vor allem nofhwendig, die Constitution isr Tfaiera dureh

gute Luft, Licht, Reinlichkeit, Drainage und Ventilation

ihrer Ställe xu stSrken und zu erhalten. Er billigt vor

allem eine Bro.schüre des .State Board of Health", worin

raitgelbeilt wird, d.oss Milch und Fleisch tubcrculöser

Kühe die menschliche (iesundbeit bedrohen. Verf.

glaubt jedoeh, dass das daselbst empCshlene Dnreb-

koeben d^vs Fleisches dasselbe nicht unschädlich rnaehe,

da das dadurch nicht zerstürte Tubercuiia bei tuber-

eoloaen Menschen die Krankheit verschlimman könne.

In einem Vortrage fördert Parker (49) zur Er*

grHfung von Maassregcl n gegen die Tuberculose

auf und zeigt, dass das bisher Geschebeoe nicht ge>

nfigen kSnne, um die Krankheit einsusehränken, da
man versäumt habe, auf die Lebensbedingungen und
die Umgebung der Tliicn' m achten, .b'des Bartfrinüi

erfordert zu seiner Eutwickcluug einen geeigneten Buden,

und so aneh der Tuberkelbaeillus, weloher überdies bin-

richtlieh der genauen Erfüllung gewisser Lebensbedin-

gungen einer der anspruchvull.sten ist. Das blosse Ein-

athmen der Bacillen macht die Thierc noch nicht krank.

Wir wissen, dass der gesunde Thierkörper der In-

fection mit grosser Kraft widi-rsti-ht. dass also liio

Gegenwart und Aufnahme der Bacterien allein noch
nicht zur Krkrankung führt. Wir wissen, dass eine Be-

dingung fiir das Zustandekommen der Infection in der
Constitution des Individuums liegt und dass diese Con-
stitution in hiihi'm Maasse den \'erlauf und den Cha-
ractet der Infe. tion bestimmt. Wenn also die (iesund-

beit und die Constitution der Tbiere sich bessert, so

wächst damit auch ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber
den Infectionserregem. Wenn dagegen dem aligemeinen
Gesundlieitszustanil rliT Thierc keine Beachtung ge-
schenkt und im (iegentheil die Gesundheit und Con-
stitution der Tbiere geschwächt wird, sei es durch zu

frühzeitige und anhaltende Verwendung zur Zucbt oder
durch Fordren des IGlchertrages und Melkens während
der Trächtigkeit oder auch durch intensive Fütterung
bei ganz ungenügender B>'weguüg, Haltung im engen,
warmen >t »K in ungesunder Umgebung, s« erscheint es

ganz natürlich, wenn man scbliessUcb Tbiere erhält, die

gerade in der richtigen Condition rieh befinden, um
alle möglichen Krankheiten zu bekommen, l^id genau
in der I.age sind die Kühe in den meisten Molkenifti.

Für gewöhnlich kriiiuin rti -iili der Züchter und di r

Landwirth wenig um den allgemeinen (iesundheitszustand

und die (
'.tnstitutlon der Tbiere. Es scheint, als wenn

sie die Erlangung ausserordentlicher Milchergiebigkeit

als alleiniges Ziel ihrer Zuehtbeslrcbungen betrachteten.

Das Bestreben. iii;v-liei>i vii l Milch ohni' Rücksicht auf

das Wohlbefinden der Thiere zu erhalten, zeigt sich

auch in dem Verfahren des Melkens trächtiger Kühe.

Es ist klar, dass der hierdurch vennlasate, ständige

Substansrerlust die Widerstandskraft des Organismus
schädigen muss. Dazu kommt der durchaus gewöhn-
liche tiebrauch der Inzucht, und überdies müssen die

Kühe noch jedes .Tahr ein Kalb bringen. Reinst man
dastt den Aufenthalt der Tbiere in engra« heiassn,

schlecht gelüfteten StäHen, so bat man so riemlieb alle

Bedingung-ni erfüllt, welche zur Entwickclung und Aus-
breitung drr Tubereiik>se geeignet sind.

Infection der T. vom Terdanungsscblanoh au.
Cad^ae (9) stellte beim Meerschweinchen eine Reihe

von Versuchen .an, um die Durcblässigkeit der

S c h If i m haut d e s V e r d a u u n gscanal es z u prüf e n.

1.") Miorsehweinehen rrliielteii je 1.0 tubereuliiscu

Materials aus der Lunge ib-s Rindes. 14 andere le j},0,

12 andere je 1,0 tuberculöser Lunge vom Meerschwein-
chen, und alle diese VersudisthierB wurden tuberculSs.
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18 weitere Mewschweinelien erfiidten «1nfroff<?n nur 0,8
bis 0,4 von der Milz .ines *ubfrriil..si'ri M-'rrM-hweiii-

cluiis: vi V'tii dii >'n Tlii'Tt-ii erkrankt« ii an riilv TruloMC,

10 blieben viTM-hrMit. 4 Mi'cr.Mliwi inclicn. welche nur
je eincu Tuberkel aus der Lunge eines Mecnchweiocbeas
per OS erhielten, erkrankten nicht. Als der Autor nach
VOlIaogeniT l.apar-.'l-uiie haeillenhaltigc FliiNsi;.'k- it mit

«orpf-illiiriT N 'Tiii' iiiuii^' I in- T liiffction dr> J^tii ln anali s

in den M iiT'^n sprii/N-, wurii> ii von C, V- r'-ui li^tlii. ren

4 tuberculös. Ferner verursachte die Verabreichung
eines bacilicnhaitigen Ctrsma bei 8 Kaninchen Tuber-
loso des R^ctiims.

Der TniNtaMd, dasN bi-i der l"ii1trrLiii>:>tulii_-reuli«si-

der Meer>etiwritieli< ;i di. |\i.jif- vitnl HaNl_vniididt ii-en

iti der Uvgi'l stärker erj;rift\ii sind als die Meseiitcrial-

drüsen, veranlasst den Autor, die Kin^rangspforte der
Bacillen für die Mehrzahl der Fälle in die Man! und
Rachenhöhle zu verlesfen. Die Lym|didriis>-nseh\vi Ihm«
am K"iif-' i^-t r:i'i-t d' i]i|H Nrii i^r. sidlen einseitig;. <|i>ch

aind vielfach die I^ymphdrüscu der einen Seite, wenig-

stem im Anfange, stärker ge.schv(dlen, als diejenigen

der anderen Seite. Der Autor tödtetc 6 Meerschwein-
chen 7 Tage nach einer reichlichen Baeillenverfiittening

und er vorinipfli^ sowi'lil die Kopf- die (i. kr..>-

driiseu auf andere Mecrsehw. iiü'li' ii. V«'ndi« <i>n Thieren

erkrankten diejenigen, web ! > H Kopfdrüsen erhielten,

früher oder spater an Tuberculose, während die Ver-
impfung derMesenterinldrfisen keinen einzigen Fall von
Erkrankung naidi ^i*!) /-n^. \m Fernereu wurde tV-t-

gestellt, das- man lu i inlieirten Meerschweinchen schöu

rom 8. Tn<." nn in den Kopfljrmpbdrüsen die Baeillen

microsoopiseli naeliwisen kann.

Um die Wirkung eines Desinfeetionsmittcls auf die

genossenen Tuberkelbacillen zu prüfen, worden 8 Meer-

se];\v> i'i l.en mit jC l,-'j tub'-reuir^'-rT Lun^i' ^;efiittert

und j;lr;( h/ritig 2 Trojifen (Meuni thytni, mit 4 Theilen

Od vermischt, verabreicht und damit auch in den fol-

genden sebn Tagoe fortgefahren. 4 der Versncbstbiere

wurden tiiberculiis und 4 blielien f^e-uiid.

Congenitale and placentare TabercnloBe. R a n ^

(6) giobt eine Uebersicht der 6 bis jetzt uiit Sicherheit

eonstatirten FKIle von angeborener T. bei Kälbern

(Pille von Johne. Malv^z lutd Brouvier, M'Fa-
djrean. Csokor und Luras) und theilt mit, dass er

im ganzen angeborene T. bei 'J Kälbern coustatirt habe;

8 von diesen Fällen bat er schon früher veröffentlicht

(Deutsche Ztsehr. f. Thicrmed. XVI. S. 409.) In all. i.

Fällen wurde die anatomisehe Diagnose dnreh

weisuug von Tuberkelbacillen bestätigt. B. hat folgende

weitere Fälle untersucht:

Ii Tfidt^-ilM-.r--ni's Kall). Die Lymphdrüsen an
Hilus hepatis tuberculös entartet, käsig tind verkalkt.

Peritoneum mit feinen Bindegewcbsneubildungen be*
legt. Die übrigen Oiigane waren nicht vorhanden.

S) Zwei Tage alt. Die hinteren Mediastinaldrasen,

die Brciirhinl- und die Lumbardnis« n tnb. >>ntart''f.

Einige Knöteheu in der Leber und in iler einen l.unge.

3) Circa 14 Tage alt. Leber voll von submiliaren

verkalkten Knötchen. Eine Portaldrüse verkalkt. Die
hinteren Mitielfelldriisen and die Bronehialdrfisen sehr
vergrössert und tub. entartet. Die l.urii:i n mit milian^n

und etwas prö^s-nen KnStehen durchsetzt, die z. Th.
käsic entarf ! und \ • rkalkt Waren. In der linken Niere
eine tub. Einlat;rrung.

4) Circa 14 Tage alt. Die verschiedenen Bronehial-
dröscn enthielten kä-l^'e Kmden. Xur di>- Lungen und
die genannten l>rii-in waren vorhand' ii.

'0 '2 '.' \\ h< n alt. In einem .'^tüeke der Lungen
fanden sieh einige käsige Knoten, die Tuberkelbacillen

'hielten. Die Übrigen Oigan« waren oirbt zngogen.

IBN UND AN8TB0KBNDB ThIBRKRAITKHBITBN.

d) Einen Tag alt Nur die Leherportaldrüsen unter
sucht: diesidben waren vd! von tub. Knr.tebeii.

7) Fötus, ca. '
2 Jahr alt. In der Leber mehrere

rrbsengrossc käsige Knoten. Die Fortaldrüscn waren
alle guschwollen und colhieltcD käsige EiolagerongeD.
Die Mediastinaldrüsen vergrössert und tub. entartet
eini> Hn'uielii.ildrüse ebrnso.

s Kolus. ea. -7 Monat<> alt. lu der Leber meh-
PT.' kl. iuf Kni. leben; in 2 Portaldrüsen käsige Kuolen.
Eine Lyuipbdiüüo hinter dem Zwerchfell vergrössert und
tub. entartet In den Lungen einige tub. Knoten. In
der Milz ein nussgrosser Knoten mit käsiger, kalkiger
Mitte.

FiiK U Tag alt. Kleine verkalkte Knötchen in

der Leber; die l'ortaldrüsen sehr vergrössert und tub.
entartet. Die hinteren MittelfelldrilMn und die Bron-
ebialdrüsen waren sehr vergrössert ttod entbieltOD kiflige

und kalkige £iula^eruugeu.

Verf. nukcht weiter darauf aofnericsani, dass man
oft bei Kälbern und .Tungrindern eine Form von T. an-

trifft, die ganz mit der an>;eborcnen T. übereinstimmt,

d. h. die llilusdrüscu der Leber, die bintereu Miltelfcll-

driisen und die Bronehialdrttsen sind von alten käsigen

und kalkiir-n Proeoss.^n durchsetzt: dasselbe ist oft auch

mit der Leber der Fall, während man in den Lungen

und in der Pleura gewöhnlich keine oder nur irische

tub. Processe findet; in den Liuigen uweilen dodi aadi

eini^^e wenige alle Knötchen. Zuweilen findet man T.

in den hinteren M>-diastinaldrüsen allein und als alte

käsige kalkige Einlagerungen, Diese beiden Formen

der T. hält der VerL für angeboren.

Behufs Feststellung des Vorkommens congeoi»
taler Tuberculose und zur Entscheidung der Fraje,

ob die fötale Infcctiun durch eine Lrkrankuug
der Plaeenta herrorgerufen wird, Slltaeten Lung-
witz '.".!*) und früher Rick in den letzten Jahren von

beinal^ sämmtlicbi;n im .Schlachthofe zu Leipzig zur

Beanstandung gelangten trächtigen Uteri der Rinder die

Föten und untersuehten deren Lebern mit ihren Lymph-

drü.^en auf das Yorhandensi in tuberkelverdächtiger Pro-

cesse, da die lieber am meisten unter den Organen des

Kalbes, oft auch allein, tuberculös erkrankt angetroffen

wird, und namentlich auch, weil sie von dem dnreh die

Mutter inficirtcn Blute /u^ r-t passirt wird. I.ungwitz

konnte so 2 Fälle congcnitalcr Tuberculose leststclleo

und swar den ersten nach etwa 300 Obduettonen. In

beiden Fällen litten die ICutterthiere an allgemeiner

Tuberculose.

Im ersten Falb' war beim Mutti-rtliit-re die I'terin-

schieiinliaut /wischen den Cotyledonrn mit ein-

m

schmutzig selben Bolag verschen, die Mucosa stellen-

weise verdickt und tubercnlSs infiltrirt, in der Sab*
nuieo.sa hier und da giMbliehe Knötehen. Cotyledonea

t;i'sebwo!Ien. Aus rb-r l'laci-uta liess sich durch leichten

Drui k \ i< I >clunutziggelbe di< kliebe Flüssigkeit entleeren,

welche Tuberkelbacillen in überaus reicher Zahl ent-

hielt — Bei dem etwa ß Monate alten (männl.) FStos

befanden sieh vcrkii>te tuberrulesr Herd-' in den leicbt

gesehwöliei)i-n Hvonf hial-. M';di;i>'ii)al-, l'oi tal-, in riiiigcri

Me-i'nlrri;il- .iiid in /wr- linksseitig'-ii ri-tri-piTitcnf alfti

(Lumbal-) Drüsen, ferner in der Leber dicht unt« r der

Kapsel ganx vereinzelt gelegene punktionnige. weisslidi

graue Merdeh' n. wi lebe einen centralen Zerfall erkennea

las-rn. und i ndlicli in d< r Lunge stecknadelkopfgrosse

glasis: ü^raue Kip i.dii n iitit. r >]'T l'l'-iir.i. In d'^'u käsi^

entarteten Lyniphdrüsen und in den Knötchen der

Leber konnten Tuberkelbacillen nachgewiesen werden.
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Im zweili'ii Falli- war die l'terinschleimhaut des

Mutti rtliii-ies eheiil'alU zwischrii dcu Cotv lodouen Ihcil-

-weiüe mit einem schmutziggclben dickfliissigeu Belage
Tenehen. Ute Cotjrledoneu waren wallnuss- bis apfel-

his kinderfaustgross, mit den klein.Nten die Eihäute in

ziemlich fester, mit den grösseren nur in ausserordent-

lich lockerer Verbindung. Die kleinsten Cotyledon-u

waren normal, an den mittclgrossen Hess sicli auf dem
senkrechten Durchschnitte an der Verbindunt^sstelle von
fäbaut und Placenta, also an der Basis der Tutalen

Zotten, eine deutlich von der Umgeltung abgesetzte,

gelbe Zone erkennen, welche bei Druek verschwand, in-

dem dabei eine gelblichbrciige Masse entfloss. Bei den
gri>.s-sten Cuiyledouen war diese gelbe Zone innerhalb

der Fiaceatä 8 cm dielt; unterhalb dieser Zone Im-
faaden sieh im Placeotai^webe hier und da Tcreinzelte

senfkdrngrosse ahsrpvsart:E:<> gelbe Herde. In dem treiben

Safte der Placcntarzone. in dem Ucwebssafte der mütter-

lichen sowie der fötalen Placenta, in den innerhalb des

Placentagewebes gelegenen gelben Herden und in dem
Belage der Uterfneebleinbaut wurden Tuberkelbadllen
in grosser .Xnzahl nachgewiesen.

Bei dem etwa 4' 2 Monate allen ;raiinnl.) Fötus
fanden sieh krisigc Veränderungen in der linksseitigen

Bronchialdrüse, in der rechsseitigen unteren Brustdrüse,

in einer Mesenterial- und in den Portaldi^sen, ferner

vereinzelte KüStchen in der Lunge, in der Milz und in

der linken Niere und endlich im Leberparencliym meh-
rere stcckh.'idelkopf- his nahezu hanfliorngrosse, central

verkäste Herde. Tubcrkelbaciilen wurden nachgewiesen
in den Mediastiual- und MesenterialdrQsen, in der KUs
und in dem Ainuionwasser.

Nach diesem Befunde kann es keinem Zweifel unter-

lingen, dasB die üebertragung der Infeetion von der

tabereulüsen Mutler auf die Frucht in der Placenta

stattgefunden hat. Lungwitz ist nach diesem Er-

gebnisse der Meinung, dass überhaupt die Tul)erculose

des Kalbes in den eisten Lebenswoeben in den meisten

Fällen eine angebmne, nnd swar placentsr ver*

erbte sei.

Kochel und Lungwitz (3ü) besprechen den von

Lnngwits Torstebend besehriebenen Pall Ton Pla-
ccn tart u bc re u I n se genauer, um der Frage näher zu

treten, ob und in welcher Weise der intrauterine Ueber-

gang der Tuberkelbacillen von der Mutter auf den

Fötus stattfindet Wir beben ans der Abbandlnnj; noeh

Folgendes hervor;

Hochgradige Erkrankungen der Uteriusehleimhaut
nnd auch der Cotjiedonen hat nicht nothwendig Störun-
gen der Gravidität im Gefolge. £s scheint, dass das
infsetiSse Agens von den iubereuWsen Stellen der Schleim-
haut aus nicht durch die Gefässe in die mütterlichen
Zotten gelaugt, sondern dass es von der Seite her, den
Eihäuten entlang in die Cotyledonen eindringt. Dies

Siebt Qos wichtige AufiKblüase betr. des Uebeigangs
erTnberkelbacillen Ton der Placenta maiema anf den

Fötus. Die Fpithclien der ntalen Placenta schciucu
eine für die Tuberkelbacillen schwer zu überwindende
J^ehranke zu sein; andererseits i.st es auch möglich, dass
das lockere, gelatinöse, zellarme Gewebe der fStalen
Zotten und des Chorion kein geeigneter Ifiibrboden fSr
die Tuberkelbacillen sind. Desli ilb (Indct man oft die

mütterlichen Chorion/otteu mit Baz illen fJirmlich voll-

gestopft und in den fitali 11 um sehr spärlich Bacillen.

Die beiden beschriebenen Fälle beweisen ganz sicher

den plaeentaren Uebergang von Tuberkelbacillen. Der
Uebögang der Bacillen von der Mutter auf den Fötus
ist aber ganz beträchtlich erschwert und kommt nur
bei li ichgradiger Erkrankung der Plieent.i zu Stande.

Das erklärt das verbal taissmässig seltene Vorkommen
der eongenitslen Tuberealese, trotzdem ii» Plaeentar*

tubcr<iilose kein seltenes Vorkommniss ist. Bei der

cnngenitalen Tuberculose sind vorwiegend die Leber und
Lymphdrüsengruppen (besonders die portalen, broaebialen

und raediastnialen) ergriflen, was sicih ans der Art
der Infecfion und d'-s fötalen Kp'islaufs leicht erklärt.

Die im f italen Blute kreiseiifien Bacillen können in die

l,\'mphbahnen iibi'i'reten, ohne im Capillargebiet eine

Erkrankung veranlasst zu haben. Auf diese Weise
kommen die Erkrankungen der I^rmphdrüsen vielfach

zu Stande. Da in dem Gewebe tootz des Vorhanden-
seins von T)iberkelbacillen im fötalen Blute keine

frischen Tuberkel gefunden worden sind, schliesst man,
dass die embryonalen tJewebe kein geeigneter Nähr-
boden für die Eutwickeluug der Tuberkelbacillen sind

und dass die fötalen Tuberkel eine gewisse Neigung zur

Heilung haben. — Bei beiden Föten war die Darm-
Schleimhaut intact, eine intrauterine Fütterungsliiber-

culose ist also auszuscbliessen, trotzdem es denkbar
Ware, dass die Baeillen dmnäi die EähSnta bindurch in

das Fruchtwasser gelangt und mit diesem im. Fötus
per OS aufgenommen voiden seien. Fllr den lOlzlnrand

ist dieser Vorgang nachgewiesen irarden.

Bärlund (S^i hat 2 Fälle von angeborener Tu-

berculose bei Kälbern angetroffen. Die Kälber wurden,

ea. t Woohe alt, getSdtet und seigten veritalkte sowie

auch frische Tuberkeln in den Lungen und in den

Lymphdrüsen der Bnisthölile.

T. beim iichweine. Hoefnagel (24) beobachtete

verschiedene Fälle von Tuberculose beim Schweine.

Bei einem dieser Thiere bestand neben Lungen-,

Leber- und Ljrmphdrüsentubereulose eine tubereulSse

Periartfaritis des Knken Vorderknies. Das Gelenk selbst

war frei und keine Knorpelusur vorhanden, aber die

Bänder und Sehnen in der Umgebung des «iclctiks waren
erkrankt, und konnten Tuberkulbarillen nachgewiesen wer-

den. Die Retrophaiyngealdrüsen waren hypertrophisch

und der Kehlgang gesebwollen. Vielleiebt wäre hier eine

Diagnose durente vita zu machen gewesen. Derselbe

Besitzer hatte ein zweites Schwein, welches hu&tetc und
gMebvoUene Kdalgangkdrflseu batte.

T. beim Hude. .T c w t i c h i e w (27) beschreibt einen

Fall allgemeiner Miliartuberculose bei einem

Uunde, der sich durch Aufnahme menschlicher tubercu-

ISser Sputa vom Verdanungstrset aus infieirt batte.

Der Hund erkrankte im Juli an Verdauungsstönmgen
und wurde im October mit Symptomen eines Magen-
Darm- und I.iiri^nüleidens in der Klinik aufgenommen.
Bei der Auscultation und Percussion wurde pleurales

Reibungsgeräusch und ein dumpfer Percussioosseball

constntirt. Zu Ende October fiel der Hund, nachdem er

stark abgemagert war und in der letzten Zeit Schmerzen
beim Beriihn n b : Hrust- und Bauchwandungen geäussert

hatte. Bei der Sectiun fand man die Coetal- und Lungen-
pleura und das Zwerohfell mit sablreieben harten, weiss-

lieben, hirsekomgrossen Knötchen besetzt; die Broncbial-

und Mediastinaldriisen vergrössctt, käsig entartet. Auf
dem Pericardium hirsekom- bis erbsengro-se Knötchen,

auf dem Epicardium erreiehtcu einige Knötchen Hasel-

nussgrösse; auf dem Endocardium und den PapHtar-
muskeln des rechten VentrikeU gelbe birsekonigrosse

Knötchen. Im linken Ventrikel am der Wuseulatnr und
den Atrioventricutnrklappen kleine Kn'ilchen: auf einer

Bicuspidalklappc ein erbsengrosser Knoten. In der Herz-

musculator einige Knötchen von verschiedener (iri<sse.

Das Peritoneum, Nets, Gekröse, die Serosa des Dann-
eanals, der Hsmblase und der Leber mit gelblieben
hirsekorn- bis erb^r-ngro-ssen, theils käsig entarteten

Knötchen bedeckt. In» Leberp.iiencliyni <-.in gänseoi-

grosser, käsiger Herd. Das Niercn[iarenchym inii l.irse-

kom- bis erbsengrosseo Knötchen durchsetzt, von denen
dttige kisig entertet. Die MesenterialdrCIsen vergriissert,
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käsi<; entartet. Schnitte ans den Knötchen noch dem
Ziehl-Neclsen'scben Vei&hr«D gdärbt, wiesen uhUoM
Tuberkelbacillcn auf.

Hoarc (26) beobachtete einen sweüäbrigea Bull-

dog, der in S Monaten an der Sehwindsueht starb.

T>\e Sertion frgal» eine enorm vergrosM-rti» Lobrr,

w< lrlu' fast nur au» weis^lichcr GcschwulstinasM- be-

slahd. die theils erweicht war und Höhlen gebildet

hatte. Das Waadperitooeum war mit kleinen tiewächsen
bedeckt, deren einige auch die Milz aufwies. Die
liun^en hatten nur wenige kleine Herde am unteren

Hände. Prof. Mc Fadyean diagnostieirte die Ver-

ändenitigen als tuberculöse. Nt-ben jenen Abweiehungen
bestand Bauchwassersucht, aber kein Icterus war bei

der bedeutenden gesehwulstartigen Degeneration der
Leber zugegen.

Taberenlose beim Pferd. Nielsen (48) tbdlt

eineu Fall von Pferdetuberculose mit

Erkrankt waren die Bronchial- und die Mediastinal-

drOaen in sehr hohem Grade. Die Langen waren roll-

ständig gesund, während ein pr issi-r Knoten in der

Milz vorhanden war. Kodocardium und Intima der Aorta

und Pulmonalis sehr stark verkalkt

Einen boeldnieressanten Fkll von Pferdetnber-
ouloso beschreibt Johne (28) in ausführlichster Wdse
unter gleiehzeifiger Mittheilung der von Sied am
grotzk}- zur Verfügung gestellten klinischen Beob-

achtungen.

Aus lelzt'-ren geht hervor, da.s.s ein (\ .Tahrc altes

Pferd, welches in einer bäuerlichen Wirthschaft im
Knhstalle gestanden hatte, wegen einer Brustbeule, die

sich inn'M-halb ':^ .lahres eutwiekelt habni sollte, der
Klinik zugeführt wurde. Das Tferd war ziemlich matt,
hatte erhöhte Körpertemperatur und wurde bald operirt

Die Wundfläohen zeigten aber schlechte Teadens zur
Granutation und die geringen speckigen Wandreste der
Exstirpationshöhle s(i"s->r!i si.'li nietit r-,b. so dass eine

Nachoperation vorzunehmen war. Wälireiid der ganzen
Bchandlungszeit zeigte sich Patient auffallend matt,

hatte stets erhöhte Temperatur (39,4—40«' C.) und die

WundllScbe war nahezu reaetionslos. Schliesslich stell-

ten sich Oedeme an der Unterbrnst ein. die Athmung
wurde erschwert und beschleunigt, Colikühnlicbe An-
fiUle traten auf und am SO. Bebandlnngstage verendete
da.s Pferd.

Bei der Section wurde ausser den Erscheinungen

einer allgeratinen AnSmie folgender Beftind festgestellt

Tuberculöse Fniartung und Vergrösserung
der Ly m p h d rii -^e n , secundäre Tuberculöse
der unteren Luftröhren-, vorderen Mediasti-

nal-, der retroperitonealen und portalen
Lymphdrüsen, sowie der Milz und ihrer Lymph-
drüsen. Micruscopisch Hessen sieh durch das Ziebl-

Gabbet*ache Verfahren in allen käsigen Ilerden Tuberkel-

badlleo naebweiaen.

.T. sehüi'sst liieraii interivssante Tletrachf unpi-n über

das Diutbmasslicbc Zustaudokommcu der Erkrankung

und ihren Verlauf.

Toberealose der portalen LymphdrüiMk Czokor

(17) spraoh tbor die Tuberculöse der portalen Lympb*
dn'iscn des RindslStus.

Nach i-incr Darstellung über die Tuberculöse der

fStalen Lyntphdrüsen an der Lebeipforte and über die

i'i dt^nselben sieh abspielenden regresiiTea Vorginge

CBK UND AKSTBCKINDE TBUBK&AMKBSITBST.

der Verkisung und Veritalkung kam er an folgenden

Sehlu.ssfolgerungen

:

.1. Eine intrauterine Uebertngung der Tuberculöse
von dem Muttertbiere auf den FStns findet statt

2. D'-r AiigrifTsptinkt der Pltalcn Tubercolose sind
die Lytnp)idrüs>-n ati der Loberpforte.

3. In den Tu!)erkelknöteht ii linden sich nicht nur
niorphologUcbe Elemente und Tuberkelbacillcn vor, son-

dern es treten sogar regressive Metamorphosen in Form
der Verkyung und Verkalkmit,' :vi{.

4. Es Ist niclit Uli wabr.x'hfiijlich, dass die Infection

de.s Fötus auf dem Wege der Blutliahii vom Mutter-

thiere aus durch die Nabel renen vermittelst der Pfort-

ader und der Lymphdrüsen eingeleitet wird.

b. Die r>tale Tuberculöse .scheint der Autgaogspnnkt
der späteren Serosentuberculose zu sein.**

Fleisch tobercnlöser Tbiere. Leclaiuche (37)

liefert eine Zusammonstellnng der bis jetzt verSfiiMit'

iehten Arbeiten über die ViruU-nz d-^s Flfi-:ches

tuberculiiser Thiere, aus der Folgendes hervorgeht

A. Rind. 1. Das Blut tuberenlöser Rinder kann
n.ii iiien enthalten, dooh ist die* oor ausnahmsweise
der Fall.

2. Der Nachweis der Virulenz des Fleisches des

Rindes durch das empfindlichste Verfahren, nämlich die

Verimpfung auf Mecrsehweinchen. gelingt nur sehr aus-

nahmswrise.

3. Von den Fütterungsrersuchen mit RindtlHsch,

welche ein positives Ergebniss hatten, giebt es bis jetst

keinen einzigen, bei dem die Möglichkeit der Verunrei-

nigung der Muskelsnbstanz durch tnbereulSse Herde mit
•Sieherhi'if ausgeschlossen wäre.

B. ."^chaf. 4. Die Verfiitterung des Fleisches eines

tuberculöscu Schafes an zwei .Schweine, Tttrarsachts bei

diesen den Ausbruch der Tuberculöse.

C. Ziege. 5. Bin Ffltterungsvenaeh ndt dem
Fleische einer tuberculösen Ziejr.\ welcher uit Kanin»
eben gemacht wurde, fiel logativ aus.

D. Schwein. C. Sämmiliche 4 Kaninchen, welche

mit Fleischsaft aus der Hinterbacke eines tubcrcu-

lösen Sehweines geimpft wurden, erkrankten an Tuber-
culöse.

7. Von 8 Füttt rungsversuchen mit dem Fleische

tu' r. "iir.Mr Tbi'Tf, weleli-- bei Kaninchen angestellt

wurden, hatten 4 ein positives Ergebniss.

E. Huhn. 8. Die subcutane Injection des Flcisch-

saftcs von einem tuberculösen üuboe bei 8 Kaninchen
verursacht« bei allen Tuberculöse.

F. Mei.sfli. !). Beim tub' rnili'son MoOSObon ist

das öftere Vorkomm>'n voii Tuberkelbacillen im Blute

mit Sicherheit nachgewn in.

10. Die Verimpfung des Fleischsaftos von tuber-

culösen Menschen auf Meersdiweindien hat fast coa

stant eine tuberculöse Infection zur Folge.

Speciell in Bezug auf das Fleisch tuberculü-

scr Rinder scbliesst der Autor mit dem Satze, dass

dasselbe in einzelnen Fällen einig» Gefahr für die Ge-

sundheit des Menschen darbieten kSnne, dass jedoch

diese Gefahr jcweilen gering sei.

Mandereau (41) hat mit der von ihm empfohlenen

EinpSkelung des Fleisobes tuberoulSaer

Thieri-' 'siebo den .Talireslt. Bd. Yl. S. fortgesetzt

gute Frfalirungeu gemacht. Er theilt die von dcu Be-

hörden aufgestellten Vorschriften mit Der Rauptvor-

zug des Verfahrens besteht in der Ueberführung des

Fleisches in > im n Zustand, welcher den Genuss als

rohes Nuhmugsmittcl uumüglicb macht und andererseits

den Landwirtfaea einen VermBgeaabestandthdl vor dem

Untergänge bewahrt
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Wieb tibercillker TUen. Smith nnd SehrS-
f1' r (58) hribeii die Frage, ob Tuberkolhaciü'-ii in dor

Milch solcher tubcrculöser Kühe vorkommen, welche

nicht nacbveisbar am Euter erkraokt sind, experimen-

tell geprOft» indem sie tob 6 diesen Yoraassetmafra

entsprechenden Kühen die Milch auf TiiberkelViacilleii

untersuchten und Meerschweinchen 1—7 ccm davon in

die BauebbShle injicirten.

In einem Falli- i'rkr.inkti'n von 10 Meerscliwein-

cben 8, in eioem anderen von 6 Meerscbweincbeu 1:

in beiden Füllen ergab auch der microscopiacbe Bcfond
' in positives Resnltat. Auf Grund dieses Ergeboisses

im iiii ii die Verfasser, das.-! am Eutor afficirte und ab-

gt-maffcrtf, der Tuberculosc verdaditigc Milchkühe ohne
Ausnahme aus der Heerde entfernt und ihre Milch ver-

worfen werden sollte, selbst dann, wenn die Tuber-
eulinprobe an ihnen negativ autfele. Hierdurch würde
ein BOSserTbeil der infioirten Milch vom C^usum aus-

gesoSloaeen.

TenekledeBM. Cli i n 'l .V liat eine Rede über die

Tuberculose gchalteii. In dm Ausfinininpfn linden

sich einige neue oder noch wenig bekannt gewordene

Angaben.

So hat Dr. foats fostges^ellt, dass von allon
unter 10 .1 ahren sterbenden Kindern d i«- Hälfte
an der Tuberculose (in England) eingeht.
Dr. Littlejohn bat den zweifellos wobl begründeten
Aussprueb getban, dass keine Krankbeit engen

-

sehcinlich so heilbar sei als die Phtbisis-, denn
er öffne selten den Leib ei ues M en sehen , ohne
die Spuren abgelaufener tuberculösor Vor-
gänge ZU finden, in diesen Fällen sei doch die
Krankheit sum Stillstande gekommen oder ge-
heilt worden. — Ch. fordert für dii^ Pttidircnden der

Thierlieilknnde einen umf.tssendrn und liriindliehcn

rrit-rricht in der Hygiene. Zum Sehntz>' der tit-snnd-

heit des Menschen müssen Thier- und .Mcnschenär7.tc

einander in die Hand arbeiten. Von der grösstcn Be-
deutung für die Bekämpfung der Tuberculose des

Menschen sei die Ausrottung dieser Zoonose bei den

zur Nahninu ni^fi zur Milchnulzuni: fiirn*'nd< ii Hiii(lrt i,.

Fleisch- und Milelicontrolle niüssten allgemein werden
und gewissenhaft zur Ausführung kommen, und mit

ibrer Ausführung seien die Tbierärzte, die Collegen der
bnm.incn Aerzfe, zu betrauen.

Pseudotabercolose. Nuvoletti (47) berichtete,

dass im Mai, Juni und Juli 1898 unter 2142 im Schlacht-

batis za Parma geschlachteten Saugkälbern 8S im Alter

von 25—60 Tagen stehende Thiere getrofTen wurden,

welche bei befriedigendem Ernährungszustande .Atlani-

beschwerden mit intcrmittirender Inspiration nach .\rt

des doppelscbligigen Atbmens zeigten; dazu' kam bei

einigen trookener, starker, keuchender Husten. In der
Lunge dieser Thiere fanden sich m-hen Solerosc des in-

terstiiiellen 'iewebes zaiilreirlir characterisf isehe Knöt-
chen, welclie von einen and' nn als dem Koch "sehen

TuberkelbaciUus berroigebracbt waren, einem Microbion,

welches sieh anf Gelatine mit nnd ohne Sanerstoff-Con-

taet entwickelt und auf Kaninchen übertragen, dic-e in

verschiedener Zeit (iidiet. ohne dass sich tuben ulöse

Affectionen in der l.nn^"' oder anderen Organen ein-

stellen. Anwesenheit des Bacillus im Blute ist die ein-

zige Braebeinnng bei dem Impfthiere. Bei weissen
Mäusen nri'l Höhnern vermag er nur einen .\l)sces8 an
der hnplstelle hervor? ubrin^'in. Die Bacillen dieser

Pscudotubereu lose -«ind ver>cliiedcner Art, fiubti ii

sich nicht nach der Ehrlich'schen Metliode und ent-

wickeln sieb in den gewöhnlichen Nährsubstraten rapid,

die (ielatine verHiK-'L,' nd. Die Krankheit bildete sich

nur bei jungen itindcru aus und pflanzt sich cnzootisch

fort.
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In den erbsengrossen, verfetteten oder käsigen

lüiötcben, welche am Bauchfell und der Lebcnartie
des Zwercbfellee eines ganz, jungen Lammes hafteten,

fand de Bencdictis (6) Wurmbläseben. di.> von
Nosotti als diiyenigen des Cysticercus tenuicollis dia-

gnostieirt wurden.

['reis?. 'h\) verirlciebt die bis dahin veriSiffentlichten

Arbeiten über Ps e udo tu bereu 1 ose von Halassez
und Vignal, Chautemesse, Grancher etLedoax-
Lebard. Charrin et Roger, Der, Noeard, Cour-
mont. Kberth. Pfeiffer, Zagari. Pariotti,

Hajrem, du Cazal und Vaillard, Legrain, Man-
fred!, Disse und Tagneehi, Kitt, Guinard und

Preisz (cf. diesen Jabresber. I. S. 87, IL S. 386, IV.

S. -'.54, V. f)!!), VI. S. 827, VIL S. m). Es stan-

den dem Autor die Baoterien von Nocard, Pfeiffer,

Parietti, Zagari in Reinenltur zur Yerfügung. Pa-

rallelculturen auf genau gleieli besehafTeneu Cultur-

böden zeigten, dass diese vier Forselit r dieselbe Art

von Microorganismen in der Hand gehabt hatten.

Jn Striebpripsraten von frisehen, zerdrilekten Tu-
moren endieint d'-rs.'lbc als dii-l<«'s .Stäbchen, mit ab-

genindeten Enden, zvsei- bie dri :tiial länger als dick,

manchmal zu zweien zusaninp iibängi iid, während runde
und ovale Formen selten sind. Im frischen, an das
Deckgläschen angetrockneten Zustande lassen sieh die

.Stäbcbrii durch die wässerigen Anilinfalben Iciclit fir

ben, w.ihrend di^ s in den .'^chnilten mit Schwierijjki it. n

verbunden ist

Das verriebene Gewebe giebt auf Agar-Agar bei

37,.5*^ schon in 24 Stunden Colonien, die zuerst durch-

sichtig, glänzend und glatt sind und später schmutzig-
weiss oder irelblich oder grünlich werden. In 4 Wochen
wai-lis-ü si'- bis zur Grösse einrr f^insf aus. Aelterc

Culturen verbreiteii einen eharact'-ristiscben übb-n üe-
ruch. Auf der Oberfläche der Culturen tritt später ein

schillerndes Häutcben auf. während in der Tiefe grosse

Krystalle von Caleiumphosphnt sieh bemerkbar machen.
Nach einem .Tahrc nehmen die R is. n eine dunkel ijrau-

rothe Farbe an, und es scIiü -m n zahlreiche Chcdestea-

rintafeln, sowie kleine kry>* il . nisehe Nadeln auf. In

10 pCt Gelatine findet ra.scbes Wachsthum, ohne Ver-

flAssigung, aber mit milchiger Trübung statt. In

Bouillon entsteh>-n Flocken, auf Bluts'Tum iji driht der

Mieroorfjani^nnis gut. Ein Zusatz von (ilyccrin zur Ge-

latine und zum .Agar-Agar befördert das Wachsthum
sehr merklich. Im bängendcu Tropfen sieht man be-

wegliehe St&beben und nnbewegliebe Ketten dieser Or-
gane. Auf Kartoffeln wachsi'n nur frisch aus den Tu-
moren entnonunene .'Stäbchen; sie bilden zuerst eint-n

schwach gelblichen Ucberzug. der später roth wird und
der eine sewisse AeboUcbkeit mit einer Botzcultur an-

nimmt. Aneh anf sauren Karteffeto findet Waehsthnm
statt.

Die Gram 'sehe Färbung ist nicht anwendbar; in

Sdinitten ftrbt man die Baeillen mit Methjleablan.

Di'- Kntwiekehing der pseudotuberculösen Neubil-

dung wurde besonders in der Leber untersucht. Zuerst

bemerkt man an den Zellen dieses Organs Abnahme

der Firbbarkeit der Kerne, kömigen Zerfall des Proto- .

plasmas, Anbänfung von Rundzellen, Frweitening der

Capillargelasse. Die Bundzellcn sind zum Tbeil ein-

kernig. RieeenzeUen sah P. niebt, während Noeard
und Zagari das Vorkommen derselben erwähnen. Der

Pseudotuberkel ist vonfuf^sweise •xsiidativcr Herkunft.

Für die Neubildung wird von P. die Bezeichnung

Piendotttbereulosis rodentium, (Qr den BadBue

dit^enige von Streptobacillns voigesehlagen. Es

4S
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bcsU'ht ciuo ^.Tos-M' \\'alirsfli('inlirhkeit . dass die Be-

schreibung \oii tir;i n cht- r uiid Lodoiu-Lebard, von

Cbarrin-Rogcr bich auf dicsclbu Krankheit beziehuu.

Aehnliehkeit zeigen aueh di« Fälle von Eberth, Ha-
lassez und Vignal, Dor. Vvrsrhieden ist die Tseudo-

tubercttlose von du Cazal und Vaillard, deren Ba-

eiltos di« Gelatin« verflüssigt und fiir das Mecr»cbwein-

dien Dicht patbogeu ist; ferner di«iieni({e von Disse-
T.-iL'ucchi lind 'li<'jo!iig>» von MaMfr<>di, derfn Ba-

cillus die FiirbuQg nach (iram annimmt. Etwas an-

deres ist aueh die Paendotuberouloee Ton Courmont.

Preist bat aränerseits eine speoilisdie Pseudo-

tubiTCulose h<>im Srhnf sr-hcn.

Die Verimpiiint; fit-r kranken Organe oder der Rein-
<-ultur führte hi i Me< rschweiuchen und weissen Mlnsett
deu Tod in 2—ää Tagen herbei. An der Impfstelle

bildeten sieh nekrotische Herde oder Absccssi- von der
<ir'i>si' i'ints HirsfkMr:h- bis einer Krb.-c. Meistens

wiu-dcn mehrere I-yiJiphdni.sen von kleinen Absccssen
durchsetzt; nui h die Milz schwoll an und zei^'te weisse

eingelagerte Uerde. Bei der Eiofubrung de» Cootagiums
io die Bauchhöhle entstanden auf dem Peritoneum zahl-

reicb^ kleine Kni'itehin.

Taubeii rw i' s> n sich immun, Wiilircnd bei einem
^^•'li.u sii'h Ul i <1: Impfstelle eine SehwelloBg ausbildete,

dos Thier aber l.kn|;e am Leben blieb.

Die Culthrirung des Barilitu auf Agar-Agar ergicbt

bei 37,.')" C. nach 4S Stunden kleine, grauvreissc,

troekenc punktförmige Cclonicn, die bis zum 8. Tage
ihre jjrlisste Ausdehnung l'— 3 mm Breite) erreichen.

In Bouillon entsteht ein Bodensatz und ein oberfläch-

liehes, stcarinShnliehes Hsutcben. Auf Gelatine und
KarfofT- In wiichst der Bacillus nicht, dagegen sehr gut
auf Blutserum vom llinde, wo die ColonittD eine gelbe
Farbe annehmeu uod in der Umgebung eine Trübung
veranlassen.

Der leiebt su firbende Bacillus ist sehr kleio,

Stäbchen- innri''];!!i;\l kculenfmiij:, -'•Itener i'nerenahn-

lich. In Schnitlen, welche mit tarmin vorgefarbt wur-
den, giebt die Gram^sebe Färbung besonders schöne
Bilder.

In der Leber der Meersehweinehen beginnt die Neu-
bildung durch Wuchening der Kudothelzellen. Die

Leberzcllcn blühen sich, zerfallen, werden k^iriiig und
von Vacuolen durchsetzt. .Au-K' bil'letr Il'-nl'- ^ind

•Binders .-lu^ i-iiikerni<r>-n Hundzeilen zusammeng«'sel/.l.

In d' n Kiii't<-hLn bil'ii n die Baeilleii Haufen, oder sie

sind glcichmä»sig zwischen den Zellen zerstreut. Ver-

kalkung tritt manchmal auf. Der Autor bezeichnet die

Krankheit als Pseudot uberculosis ovis.

Kutscher besrhreiltt eimn von iliin Ba-

cillus püeudotuberculosiü murium genannten,

speeiell fSr Minse aoagesprocben patbogsnen BaeiUua,

der bei : n Thieren psettdotobcreulöse (hgan*

erkrankuiigen hervorrief.

Impfungen. Inhalafions- und Fiitterunsfsversuche

mit Culturen diesem Hm illu^ an Me' r^ehweinelien, Ka-
ninchen, Hunden und Katzen blieben vollkommen
reauHatlos. Pathogen erwies sieb der Bacillus beson-

ders für .Mäuse. 0.2—0,4 com einer sehr baet-'rien-

battigen .Auf-ehwemmung erzeugten bei stibentnni^r

V.-rirnpfunj,' bri M;iii'«-n nur .ui drr irnp^t•I!e einen
Abseess, in dem die Bacillen sich in grcsscr Zahl nach-
weisen Hessen. Nach intraperitonealen lojeetionen von
0,1—0,2 ccm derselben Aufschwemmung erlagen die

Thiere nach 3—5 Tagen und es fanden sich bei der
Scctir>n jis' iid"Ui!iiTeiili Ver;indeniri;j-rii lies )''-rivi-

neums und meist auch der Nieren in Form von kleinen

bis steeknadelkop^possen Herden oder an«b brOekUeb

kSsigo Massen in den Nieren, sowie ausgedehnte Ver-
waebsvngen von Darmschlingen untereinander oder mit

knötebenf irmigen Neubildungen auf dem serösen Ueber-
zuge der Bauebdecken. Immer tödtUch wirkte auch
die intrattioraeBle Ii\}ection geringster Mengen fler*

selben Bacillenaufschwcmmnng. Die Lunken f.itiHen

sich dann stark entzündet und die Pleura puluijualis

und costalis sowie pcricardialis war bedeckt von
Schwarten, welche aus ineinander übergehenden Knöt-
chen bestanden. Meist land sieb aueh ein bedeutender
blutip-'^eri.spr Ergu^s in die BlUStfcllsäcke und in den
li'-rzbeut. 1, Ks j,'elang auch bei lÜnf- bis sechsmaligen

Inhalationen 20 pCt. der grauen Hausmäuse tijdtüch zu

infioiren. Die Thiere starben in 6—30 Tagen. Weni-
ger empffinglieb för die Inhalation erwiesen sich weisse
Mäuse. Verfasser züchtete den betreffenden Bacillus

aus den kä.sigen Ma.ssen der Lungen einer spontan ZU
(irunde gegangenen Maus und erkannte denselben bei

.seinen weiteren Verstehen ala Erreger der Pseudo-

tuberculose. Der Bacillus ist ein feines, an den Enden
häufig zugespitztes Stäbchen von ungefährer Länge der
Diphtheriebacillcn, das sich in grosser Menge in den
verkästen Theiien d- r Organe findet. Auf sehri^r- m
.\gar bildet er einen dünnen Itascu, der aus zarten,

weisslicben, durehseheincnden Colonicn besteht; auf

Glyccrinanr ist das Wacbstfaum kräftiger. Auf
schräger Gelatine bildet er kleine, runde, thautropfen«

ihnliche Culonien. Im Gelatine^tieh bildet sich ein

kräftiger, weis»'r Faden längs des Impfcauais, von dem
nach allen Richtungen kur/e, plumpe Ausläufer aus-

strahlen. In Bouillon bewirkt er naob 84 Stunden eine

leiebte TrQbung und spüter einen feinkSmigen Nieder-

schlag. Bemerkenswerih ist an den Bouillonculturcn

die starke .Ausscheidung von Krjstallen, die si:> be-

deutend sein kann, d.ass im engen Reagenzrührchen sich

an der Oberfläcbe der Bouillon ein feines Häutcbeo von

kleinen lose aneinandeibingendsn KiTStallen bildet

Die Kn stalle besteben aus pho^boraanier Ammoniak*
magiiesia.

Kotliar (51) hat Tauben mit stark virulenten

Culturen von Aspei;giUii8 fbmigatus von liquide de

i: ml in geimpft und gefunden, dass dieselben bei

Impfung mit gri'>sseren Mengen des Virus in kurzer

Zeit, bei Impfung mit kleineren Mengen des.selben etwa

naeb 14 Tagen lu Grunde gjngen; im ersteren Falle

fand er nur in der Leiter, im letzteren auch in den

übrigen »»rganen Pseudotuberkel, die in ihrem Auf-

bau ganz den echten Tuberkeln glichen.

Bei Steril isirnijf, 1. r Culturen durch Hitze oder

Filtration a la Chamberland sab Veiiuaer die damit

geimpften Tauben ganz gesund bleiben, desgl. meistens,

wenn die Culturen durch ein gewöhnliches dreifaches

Filier filtrirt und dann die Tauben geimpft wurden.

Starben die^.-lben aber hierbei, .so konnte er stets

Pseudotuberkel mit Pilzfaden von Aajteipllns inmigatas

nachweisen. Verfasser futd fsmer, dass dieser Pils

ebenso wie im nicht ciweisshaltigen .liquide de Paulin"

auch in der eiweissanncn p«ptonisir1en Bouillon kein

extracelluläres Toxin bilde.

Den Tod der Thiere bei der Impfung mit den

Culturen erklärt er dadureb, dass das Myeelium, das

man sf.-ts in den Pseudi'tubcrkeln finde, den zu einer

Kntwiekeiung nuthigen Sauerstoff dem Körper entziehe

und dic-rn soliliesslieh an Krstiekung zu Urund>' n-hcn

lasse, linde mau doch thatsächlich bei den schnell zu

Grunde gegangenen Thieren die ausgesprochenen Merk*

male der .Asphyxie, bei den nach längerer Zeit ge-

storbenen dieselben Merkmale in einem niedrigt^ren

(iradr

Endlich hält der Verfasser die Leber für das Or-

gan, in dem die Roaetkn des KSipaEs gegm die Wnelw-
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fuag de« PilMs am stäiksten aufbrete, da aieh an der-
aelMo die stärksten pafhologbeh-aDatomisdbflD Verio-
dernngen tiuden.
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Tubersnioee mittelst Tuberculin. Norsk T. f. Vctr. VI.

p. 50. — 17) Derselbe, Om Tuberculin. Kristiania.

100 pp. — 18i \i!es, Tuberculose und Tubereulin.

The Vctcrin. LXVll. p. 762. - 1!)) Nocard. M.,

La Tuberculose bovine h l'ecole national d".\griculture

de Gfignon. Aanales d'Uygieoe publique et de Mede-
eine l£gale. XXX. 1. p. 21—26. — 20) Peters,
.\ fnb. renli.sis lu rd test with tuherculin. Amerie. vet.

rev. XIII. p. 643. (Gute Erfolge.) — 21) Pflanz,
Zur Tubcrculinimpfung. Berl. th. Wchschr. S. 859.— 22) Radin, Resultate der Anwendung des Tuber-
ouline im moskauiscben Gouvernement Comptcs rendus
des tbierärztl. Moskauer Vereins. — 23) v. Ratz. Ueber
den di.ngnostischen Werth des Tubereulins. Ret. a. d.

Mittheilungen über den VIII. internationalen Congress
filr Hygiene und Democrt^hie in Budapest. Berl. th.

Wchschr. S. 42. — M) Roman n, Ein Beitrag Ober
den Werth des Tuberculinum K<<rh'ü als Diagnosticuni.

Ebendas. No. 46. — 2.')) Russe!. The diagnosis of

tuboreulosi.s, dealing espeeinlly with th'- dose of tuber-

culin to used in testing for tuberculosis. Amerie. vet.

rev. xvm. p. 684. (Beobaehtete mit kleinen Tuber-
eulindosen ebenso gute Erfolge als mit gros«' n.)

26) Salmon. Investigations roncerning bovin'- ttiber-

culosis witli special refereiiee to dia^^n'isis and prevn-
tion. Bulletin No. 7 ot the Bureau of animal iodustr}'.

Washington. (Monographie von 1 78 .Seiten mit 6 Tafeln
Abbildungen und vielen Tubereulintabellen: zum Aus-
zug nicht geeignet.) — 27) Session s, H.. Einige Proben
mit TubcrtMilin. Ji>urn. of comp. path. anrl thcrap.

VII. p. 876. — 28) Voss, Lieber Tuberculioimpfungea
in der tbi«riuxtlieben Prana. MOaeh. Wehaehr. S. 418.

(47 Impfungen.) — 29) Versuche über die Anwendung
'Iri Tiiien-uliiis nl^ fliagn"^tisclics Mittel ln'i Rindern.

Comptes rendus des Moskauer thierärztl. Vereins.

Eber CO führte 133 Tnberculinimpfungen

bei 12 Bullen, 11 Kühen, 20 Stück Jungvieh aus.

Die Dosis betrug 0,2—0,8 oem b«i Jungvieh, 0,8—0,4

bei KQhen und 0,4—0,5 bei Bullen, verdünnt mit der

!1 fachen Meiif,--- ' proc. Carhollösung. Bei den im

Uebrigen allen wi.ssensehaftlich'-n und practi.sehen Vor-

aussetzungen Rechnung tragenden Impfungen reagirten

103 Thiero » 77,4 pCt., ohne Reaetioo blieben 26 und

bei 4 Thi> reii war das Ergebniss zweifi'lhaft. Eino

Controle durch die Section war nur in 18 Fällen

miSglieh; dabei erwiewn sieh tuberenlSs 15 Tbiere, die

»ännntlieh reagirt hatten; 3, welrbe keine Reaetion

bekundet hatten, waren frei vi'u Tuber. -nlose.

Von einem gut gt-lialtenen !).'> Haup* vi.irken Rind-

viehbestandc einrs Rittergutes, der in li to geimpft

wurde, reagirten 80 pCt; in 9 Fällen konnte bisher

das Ergebniss der Impfung als riehtif durch Sehlaehtung
controlirt werden. Zur Tilgun^r 'ler Tuberculose in

diesem liestnande sind die Ritider in vier (iruppen

getheilt worden, welche nach M"gliehkeit getrennt

gehalten werden: Gruppe A) Rinder ohne Reaction;

Gruppe B, Rinder mit Reaetioo, aber ohne sonstige

Erscheinungen der Tuberculose; Gnippe C, Rinder mit

Reaction und leichten verdächtigen ."Symptomen und
Gruppe D. Rinder mit Reaetinn. .Xbmagcning. H'islcn

u. dgl. Zur Aufzucht sollen nur Thiere der Gruppe -\

genommen, die (Jruppe D aber zunächst ausgemcrtt
werden. Es wird interessant sein, die Erfolge dieses

rationelleo und systematischen Verfahrens durch mehrere
Jahre hindurch zu beobachten.

Bang (1) hat in Dänemark sehr zahlreiche Tuber-

oulininjectioncn und läU Öectioneu inticirter Tbiere

votgenommea. Im Lauüs der Zeit gelangte er »i der

Ansieht, dass die Einspritzung einer passenden Menge

von Tuberculin. wenn dieselbe unter Beobachtung der

notbwendigen Vursichtsmaassregelu gemacht wird, diu

Eikennuag von 96 pCt. aller FUle voa Tuberenlose,

inbegriffen die allerbes.-liriiiikteslen Inf'-eticü- ri, gestatt<;f.

Hat ein Thier nach der Einspritzung eine Tempera-
turerhöhung gezeigt und man findet bei der Section

keine tuberculose Veränderung, so ist bei der Epikrise

dem Umstände Rechnung zu tragen, dass an verbor-

genen Ort'ti vielleicht doch tubereulijs(- Herde VOT-

handcn war- n. In den Fällen, in welchen da.s Tuber-
culin keine Tenip' r itursteigerung veranlasste und bei

der Section doch Tuberkel zum Vorschein kauen, sind

letztere vielleicht vollkommen verkalkt und haeiüenfrei

gewesen. Erwähnenswert h ist der Umstand, d.iss bei

hochgradiger Tuberculose die Reaction crfabrungsgcmilss

manchmal nicht eintritt Endlich bleibt die Wärme-
steigeniog naeb einer sweiten Tnberculiniigection hier

und da aus unbekannten tirOaden aus, selbst in aolehea

Fällen, bei web hea seit der ersten EinspiitMiag da
Jahr verllo^on iat.

Da aadi dem Autor die Ansteckung der Gesunden

durch die Kranken die Hauptursaclie der Tuberculose

bedingt, so ist es wicbti|,r, die Kranken zu isoliren.

Im Uebrigen giobt es viele Fälle, in welchen es öoo-

nomisctkrvortheilhaft und bygieniseh aulSnig erscheiBt,

diese Thiere mich rinige .lahri; zu behalten, dies um
so mehr, als der \ut"r aueli einige Fälle von Heilung

durch totale Verkalkung der Knotehen zu beobachten

Gelegenheit hatte. Erblieho Uebcrtngung von der

43*
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ü5ti Ellihbbrobr und SuiiOtz, Thiersbuchen wd ansteckbhvb Thierkrakkhbitek.

Mutier auf den FStus sab der Autor SO mal; dieselbe

findet nur bei »llgetneiner Tuhi rmilosp. nir bei be-

schrankter AusbreitttDg der Krankheit statt. Als

«ichiiges Vorbaunngsmittel muas die Geptlogenheit, den

Kälbeni nie robe, sondern nur gvkoebte Milch su

trink*-!! 7u geben, bptrac|if«>t wrd'^n. Schon dasTolostrum

könnte mau auf Gä^' erwänneo, weil diese Temperatur

sur Abtodtung der Bacillen binreiebL Vom zweiten

Lcben>tage an \ertragi;n alsdann die Kälber die ge-

koehti' Mili-h sihr put.

Bei der Durchführung der erwälinten i>rrijihylac-

tisehen Maassregeln (gelang es dem Autor im Verlaufe

Ton zwei Jahren in einem Viehstande von 203 Thieren
mit 80 pCt Tubereulose unter den KQhen und 40 pCt.
derselben Kraiikln il unter den Bullen und den Kälbern
eine sehr benierkeuäwerthc Be&stcrung der Verbältuissc

berbeizulubren.

Um die Verallgemeiuerun^r der prophy laotischen

Maassreg« In gegen die Tubereulose zu fiirdern, jrii bt

die dänische Regierung jährlich bis zu 50000 Kronen

aus und zwar in der Weise, dass die Tubereulininjee-

tionen für die Besitzer um titgeltlich sind, wenn die-

selben sieh vcrflichten. die Isolinmg und die andern

erwälinten Maassregcln durehzutuhren.

Die Tubereulose ist in Dänemark sehr ungleich

verbri'itrt. indem dirselbf in einzelnen (n-jri'nden en*

zootisch herrscht, in andern so gut wie ganz fehlL

Hess (10) beriefiti i ii1<er Tub er eu 1 i n i n jti e t i n n en

zu diagnostischen Zwecken bei 2G Kühen, 2 Fersen,

1 Bullen und 1 Widder. Das Tuberenlin wurde theil-

weise von Heister I-ueius und Brüning in Höchst a. M.,

theilweise von L. von Amnion in Mi rnmingen bezogen.

Die iujicirlc Menge betrug beim Rinde 0,4— 0,'j. beim

Widder 0,95. Von den betrefTenden Tbieren kamen
1.1 zur Section. Nur Steigerungen der Körperwärme

über ;{!>,.')" C. wurden als Fieber angesehen. Diese

Hyperthermie ging, wenn sie eintrat, von der 12. bis

zur S4. Stunde rerscbieden hoch, in einem extremen

Fall'^ bis auf 41,7° Von 10 tuhereulösrn Thien-n

reagirt«n 7 in typischer Weise und 3 nicht, ein Ver-

hältniss, welches dem flir solebe Lgeetienen gew3hn-

liehen Durchschnitte entspricht. Bei den Tbiereo, die

auf tinind des trhobonen .Status der Tubereu1os<' nur

verdächtig erschienen, war die Keaction sehr intensiv»

während dieselbe bei Tbieren, welche sieb im vorge-

rückten Stadium der Krankheit befianden, wie gewöhn-

lich mt'iit aushlipb.

Manchmal wurde das Allgcm'-inbelindi n durch die

Einspritzung starit getrübt, bei andern Biii<!< rn hatte

dieser Eincnff eine entschiedene Besserung der Fress-
lust und des EmähnragAzustandes zur Folge.

BiTierl^enswcrtb war le i der Scefioti, liir nach
2 - 303 Tagen, nn hrmals < r].M'h in der dritten Woche
gemacht wurde, das Vi rli in i. ns' iu eines ganz frischen

Tuberkelschubcs, beiitehcud tu dem Auftreten zahl-

reicher ganz geringer h> perämisrher tuberculSser Neu-
bllduug' ii auf d> n si rö-.cn Häuten. Einigemal war
schon während des I.ebrns eine frische Arthritis fest-

gestellt wurden.

Da demnach die Tuberculiniiuection die mehr oder
weniger sehlummemde tubrrrulüse Infecfinn öfters in

eine acute allgemein^' InfciMirmskrnnkh'it 711 ver-

wandeln geeignet ist, so erscheint es rathsam, von dieser

Einspritzung in der Praxis Umgang zu nehmen.

Aus einem Versuche ging henror, dass bei Actino*
myces-Krankhcit die Tuberniliniiyeetion eine leiehte

Steigerung der Körperwärme zu Teraalasaen iaa

Stande ist

Nocard (19) impfte im .\uftrage des Ministers

für Landwirthsehaft 27 Kinder der Landwirthscbafts-

sehttle ZQ Grignou mit Tnbereulin, weil einige Zeit

vorher 8 fette Kühe des .Stalles bd der Schlachtung

tubereulös befunden worden waren. Die 27 Thi' r«-

waren in 2 Ställen untergebracht und zwar 88 Kübe

in einem und 4 Ochsen in einem anderen Stalle.

Die 4 Ochsen l>esass die Seliule schon seit mehreren
Jahren, jedoch waren dieselben niemals in nahei« Be-
rührung mit den 23 Kühen gekommen. Letztere ge-

hörten verscliicdcncn Rassen an. waren srimmiürh pul
gctiiihrt, und krim- von ihn^ii war der TiibiTcul'is.- ver-

dächtig, .-'iinimtlichc Thiers wurden mit Tubcreulin

geimpft un<l zwar bekamen die Kübe 1— Scc' j, die

Ochsen 4cc'/2- 13 Kühe zeigten nach den genauen
Messungen eine Temperatursteigening TOn 1.6— "

<
".,

während von den übrigen Thiercn keins eine Steigening

über O.fs" 1' erkennen liess. Die l'l Külic. welche

reagirt hauen, wurden geschlachtet und es stellte sich

heraus, dass alle tuberculös waren. Zwei davon waren
so schwer erkr.iiikt. dass das Fleisch vernichtet werden
musste, 7 dagegen zcigicn nur geringgradige tuberculSse

KraiikleitvjirMcesse in «i'U iironrhialen resp. media-

stiualcu Lymphdrüsen oder kleine Knoten in einer oder

beiden Lnngen.

Dieses Impfergebniss war die Veranlassung, dass

von der Landwirth.sehaftsehule fortan nur noch Rinder

.angekauft werden sollen, welche zuvor vermitteis Tuber-

eulin auf daa Vorbandensein von Tubereulose geprüft

waren. 8 frischmilcheude Kühe, welche angekauft werden

sollten, wurden daher mit Tubereulin geimpft und eine

von diesen Kühen, welche mit 2,1» C. cbaracterislisch

reagirt hatte, wurde deshalb dem Hindier snrQckge-

geben. Diese Kuh gab 'J.j 1 Milch pro Tag. war aus-

gezeichnet genährt und erschien durchaus nicht vcr-

daehtig auf Tubereulose. Verf. erblickt gerade darin

die Wichtigkeit der Tubereulinimpfungen, dass unver-

dächtige Thiere frühzeitig, bevr.r sie den ganzen Vieh-

bestand verseuchen konnten, ausgeschieden werden

kdnnen nad qmeht den dringenden Wunsch ans, dass

in dieser Biebtung allgemein von dem Tuberenlin Ge-

brauch eeniaeht werden möge.

Kadin (22) wandte do^i Tubereulin in einem

Gute des Moskauer Gouvernements bei 80 verdächtigen

Hüben an. Von denselben reargirten 12 deutlich, wur-

den gcsehlaehtet und tuberculös befunden: 3 reagirtcn

schwach und wurden als verdächtig zur weitereu Be-

obachtung am Leben gelassen ; 5 reagirten gar nicht und

sind vollkommen gesund.

Der moskauer thicrärz.tlich>' Verein (47 stellte an

45 Rindern verschiedener Rassen auf dem Moskauer

Schlachthofe, die tbeils gesund, theils der Tubereulose

verdächtig waren, theils an Actinr>mycose und Lungen-

senehe Iii ton, Vei-^uclie mit Tubereulin an.

Von den 4'» Rindern zeigten .') naeh der Anwen-

dung de* Tul'er uiins eine Temperatursteigening viu

1,5—3,0^ C. und alle 5 erwiesen sich nach dem

Schlachten als in verschiedenem Grade tuberculös. Die

40 ändert! Tliiere. die u-.n'h der Tuherculininjection

keine Temperatuistcigcruug gezeigt hatten, waren voll-

kommen frei von Tubereulose.
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Oeiisr-rt (9) brritlUet über vcrschifdriic Tiibor-

culin- Impfungen, welche aut die Verbreitung der

Tuberenlose, soweit derartige durch die Seotion nicht

controlirte Impfungen einen Werth haben» ein trübes

Liebt werfen.

1. Von 8 Kiihi'n (W-sr-r - Marschviih) reagirtcii

2 = 25 pCt., 2. vnti 5 r. 1 = 20 p("t.. 3. von 14

r. 8 = U pCt., 4. TOD 6 r. 2 = 83 pCt., 5. von 6

r. 8 SB 88 pCt., 6. tou 5 r. 4 » 80 pGt, 7. von 48
r. 35 = 83 pCt. Unter diesem Befunde reagirte eine

Kuh mit 0,8 " und *-urde daher für nicht tubcrculSs

gi'halt' ti. Kitii^T'- Tage nachin-r wui'le sii- wegen einer

jutercurrenten Krankheit ge^ehlaclitot und zeigte bei

der Ubductinn ausgebreitete Tuberculnse der Brust-

und Bauchhühle. Demnach kann ein Thier auch tuber-

eulSs sein, trotzdem die Temperaturerhöhung 1 * nicht

erreiehi

Mc Fadycan (f.) hatte ti"chmals Gelcgeobcit,

das Tubcrcuiin in der Praxis zu Ter»ucheo.

Lord Speneer Hess eine Herde von 18 Kühen,

einem Hullen xind 4 .r/ilirliti^rsfärscn. in weleher "2 Kühe
an Tubcrcutose kürzlich gestorben i!' wruin. der Prü-

fung dureb Tuberculin unterziehen. Mit einor Aus-

nahme waren alle Thiere in ausserordeutlich gutem
Zustande. Bei einer Kuh war eine deutliche Vcrgr5s-

sernti^: der Phar.\ iixfiriisen vcrhariden urid bei zwei an-

deren war die Temperatur nur ein üering''s über der

Norm. Nur bei dem einen Thiere hätte man die Krank-

hdt Termutben können, nachdem man wusste, dass ae
in der Herde war. und doch rcn^irten alle diese, meist

str :>tzi:i;i] u'''^'nid aii>selii'nden Tl. im- .-uif (]]<• Tnlu-r-

culinbchandlung ganz deutlieh. Alle wurdesi gesehlaclitet

und poet mortem tuberculi>s befunden. muish aber

herrorgebobcn werden, daaa eine grössere Zahl der E(e-

ftinde sehr geringfügige waren, wra dasa reeht schwere,

wit verbreitete tubereulöse Ver:indeninjr'"n fast pnnz

fehlten. So unscheinbar und wenig be/eiehncmi sind

wiederholt die kurz bezeiehneten Läsionen, dass s

einem melir als einmal tbatsäcblicb an Math gebricht,

dem ürtbeil He F.'s von dem positiven Befunde susu-

stimmi'n. Die Zagrbaftisikeit b<Miiriehtigt sich unserer

unisiiiiii hr. als au|Ti'nselRiiilieh ein Beweis der Hiehtig-

kcit durch zwerkraäs.sige l iitersuchungen garnieht an-

Etretcu ist. Hier einige Proli n : .Ein kleiner käsiger

lOten in der mediitttinalen l ymphdriise"; .8 tuber-

culöse Knoten in mesenterialen Lymphdrüsen"; „ein

halbes Dutzend tuberculüser [kii.siger) Knoten in der

Leber"*; „zahlreiche kleine tuberculii-si' Knoten in der

Leber"; „rechte Pharynx- und beide Hronehialdriisen

rergriSssert und käsig" u. s. f. Mc. F. hat .selbst die

fi^ebnisse eigenthQmUcb gefunden, so dass er meint,

es könne jemand sagen, in diesem Falle würden selbst

.solche Thiere reagirt haben, dii' absdul -unfl w.-irrn.

Diestern Einwurf tritt er dann mit eiiii m < '..utriiiexperi-

ment entgegen, welches darin besteht, dass 2 andere

Thiere lut demselben Tuberculin in derselben Weise
geimpft wurden, als die KQhe dieser Herde, wobei das

eine gut genührii r'-igirte, das andere, magere nicht.

Ersteres war tubcroul-is, letzteres nicht. Das Ergebniss

dieses Experimcnt.s stösst allerdings den sich vordrän-

genden Zweifel zurück. Verbsser ist überaeugt, dass

alle Thiere jener Herde tnbercnlSs waren, und in

diesem Falle ist e^ kein Wunder, wenn er das Tub- r-

oulio £ist als ein souveränes Mittel ansieht, dessen Ein-

wirknog jedes TerdäcMige Thier unterworfen werden
sollte.

Faust (7) impfte 879 Binder mit Tuberculin.

Bei der Seetion seigtan aieh alle Thiere, welehe reagirt

hatten, nH Tubercalose behaftet

Romann (24) Iheilt zwei Fälle von FehlresuUaten

der Tuberculinwirkuog mit, um erneut fe:>tzu.stellcn,

KN U.ND .\.\>)TliCKENriK l'HlKIiKKANKHKlTKN. (J57

dass man dem Tuberculin eine gleicbmäsitig sichere

Wirkung nicht zusprechen kann.

Eine fünfjährige Kuh, bei welcher «bei dem hek-
tischen Habitus des Thieres. bei den veränderten

Lungengeräusehen und dem häufigen Husten bestimmt
Tuberculose vorausgex-t/t wut'!-:" und welelie sieh, als

sie 2 Müuatc später gi sehlachtci wurde, mit Tuber-

culose der Lungen, des Brust- und Bauchfelles, sowie

der meisten Lymphdrüsen behafU^t erwies, reagirte auf
Tuberculin (0,5) nicht. Bei einem nach der Schlach-

tung keriigisui)rh-ii. namentlich mit Tiili' ri'ulosc uichl

behafteten Stiere stieg nach der Tuberculiuiujection die

Kürpertemperatur binnen 6 Stunden von SS* auf
42" C.

Jakob M2'i ^' v n dem Nutzen des Tubercu
lins zu diagnostischen Zwecken in der tbierärzt-

lichen Praxis* naeh seinen aaUreicbea (309) Im-

pfiingen fest überze ugt. Hei auagewaebsenen Thieren

kamen 0.25 ccm Tuberculin mit ca. 5,0 proc. Carbol-

lösuug, bei jungen Thieren im Alter von 9 Monaten

bis iVi Jahre 0,18 und bei K&Ibern von 14 Tagen bis

SU 9 Monaten 0,05 ccm Tuborculin in Sproc. Carbol-

lisiug zur Anwendung. Aus der vom Verfasser ge-

gebenen tabellarischen Zusammenstellung geht hervor,

dass von den 809 geimpften Rindern 174 reagirt haben

(da.s sind .'iH.S pCt.). Die bier.auf begründete Diagnose

iiTubcrculo.se" ist indess nur bei G Thieren, allerdings

mit positivem Itesultat, durch dio Impfung controlirt

worden. (Der Werth dw mitgetfaeilten Impfiageo für

die ganze Krape der Tub'-ri'uütiiinjifniig wird lii'T'lurch

sehr erheblich vermindert. Impfungen, welche durch

die folgende SectioD nicht conkolurt werden, kSnneu

bei der Entsebeidong dieser Frage nicht in Rechnung

gfznpcn werden. Die Behauptungen des Verfassers,

seine Versuche hätten „zweifellos ergeben, dass das

Tuberculin ein hervorragendes, ja sicheres Mittel zur

Erkennung der Biader-Tuberculosc am lebenden Thiere'"

sei, ist diinhau.s ungerechtfertigt. D. Ref.) Hierbei

konnte Verfasser coostatiren, dass dos Tuberculin ein

sehr frinea Beagens war, da aolehes schon bei gering-

fügigen Localprocessen tuberculöser Natur fieberhafte

Rcaction hervorrief. — Verfasser betont ferner, dass

der Ausführbarkeit des Impfverfahreus in der Praxis

im grosseren Umfange besondere Hindernisse, vom

Kostenpunkt abgesehen, nicht aiil|egenständcn, und

giebt derselbe zn^;!' i' h Anweisung, in welrh<T Weise

derartige Masscuimptungen ohne grosse Schwierigkeiten

durehfBhrbar seien. Mehr wie 80 Stüek könnten in-

dess an einem Tage nicht geimpft werden, .sodass ein

Bestand von 150 Haupt in 5 Tagen untersucht werden

könne. — Wirthschaftliche Nachtheile hat Verfasser

mit einer Ausnahme (bei 50 Kttben an 8 Tagen einen

Verlust von 120 Liter Milch) naeh der Impfung nicht

eintreten sehen, obwohl überall einzelne Thiere durch

Schfittelfirost und zeitweilig gestörten Appetit erheblich

SU leiden hatten.

Zur Bekämpfung der Weiterverbreitung der Tuber*

culose emptichlt Verfa.sser folgende Maassrcgeln:

I. Trennung der gesunden von den für tuberculös

erkannten Individuen. 8. Desinfection und äuaserste

Reinhaltung der Stalli^ume. 8. Einführung einer K5r-

Ordnung für Zuchtthi. t-. 4. Tuberculbimpfiing aller

für brauchbar gefundenen angekörten Stiere, welche nur
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zur Zui'ht zu){el,isscn werden diirli'ii, »i-iin sie ki-inf

Reaction erkennen lassen. 5) Kein Stück .lungvifli

darf in stark verseuchten Viebständen zur Zucht zu-

gelassen werden, du die Tnbereulinimpfung nicht be-

standen hat, eventl. srimmtlirhc Mntterthiere hei Ver-

lust \on Kiitseh;idiKiuigsrii:spriichen im rebertretnng>-

falle. f.. Knlsi-liiiiligiiiig der durch di<-se Zwanu'sniaas.s-

regeln licdingten \'< rhiste hei den zur Abüchiachtung

gekommenen i{inderii. wozu eine möglichst lange Frist

zu gewähren ist und bis zu einer gewissen Altersgrenze

der Thiere. 7. Verkauf aus Stullungeu mit erheblicher

Verbreitong der Tubereulose nur als Seblachttbiere.

Klepznw (14) ist nicht einverstanden mit der

Meinung N i> i ard' s , der hokaiintlieli für eine klare,

ausgesprochene Tuberculinreaction eine Temperatur-

erbShuDg Ober 1,4* C, Schvankungen aber zwiNcheD

0,9—1,4 für zweifelhaft und diejenige unter O.i» für

hHeutniigsli i-e Keactioii hält. K. m'-in( . d.is> soleiie

liestimmungcn der Tuberculinreaction ungenügend und

wenig eharaeteristiseh sind, dasa es notbwendig ist,

nicht nur die Uölie der TeniperaturateigemDg, soodem

auch die Dauer der>' Iben zu reEristriren.

Um die Mesiiniraung der Tul"reu!iiiriMe1ion zu

eileiebtem, schlägt Verf. vor, sie durch eine eiiiiger-

maassBD algehrnisclie Formel auszudrücken ia der Weise,

iasH man eine Temperatur von 39,.'»— 40.0» C. duroh

den lateinischen Bucli^taVien a. \ in 40.0 40,.') liurefi !),

Vi. II 40..'» -41.0 durch c, von 41,0—41.5 durch d u. s. w.

be/rieiinet. Die Dauer jeder von diesen Temperatur«

Schwankungen während der ganzen Zeit der Beobiacbtong

nach der Injection wird durch die Zahl der Stunden
ausgedrückt.

8« sura Beispiel soll beissen, dass nach der Tuber-

euliniqjeetion eine Tempemtur swiseb« 89,5—40,0* C.

während 3 ."^tunden heohachtet worden ist»

4a-f 5 b — dass eine Temperatur vom 89,6—40,0
4 Stunden und eine solche von 40,0—40,5 — 5 Stun-

den dauerte.

.'la + '.Ml
t

4'1 dasv nach der lnjecti<in eine

Temperatur vnn iJ'.',."» 4ti.O wiihrend 5. von 40,0—40.5

während 2 und von 41,0—41,5 während 4 Stunden be-

beobaehtet wurde.

Galli - Valerie (8) hat die Frage, obdasTvber-

culin aar Erkennung der latenten Taberenloso
hei Milchkühen und den zur Vaecinegewinnung ver-

wendeten lUudem zu empfehlen ^ci. dadurch erörtert,

dasa er die zahlreichen Erfahrungen, die besonders in

Deutschland und Frankrdeh bezfiglieh der Tnberculin-

impfung gemacht sind, zusanunenstelU. Fr berück-

sichtigt jedoch nur die Versuche, welche an einer

giSsseren Zahl von Rindern ausgeführt und deren

Resultate stets durch S. etionen geprüft worden .sind.

Zuerst gieht er d. n Ininfmndus, den die verschiedenen

Autoren angewendet haben, wie folgt an:

Vor der Impfung muss täglich die Temperatur der
Impfthiere gemessen werden, um di'' nnrni ilen .'^i-hwati-

kungen derselben kennen zu Ir-men. Dann wertlen die

Thiere in lier Ih>hc der .Schulter geimpft. Eine mittel-

grosse Kuh erhält 3 ccm aufgelöstes Tuberculin (1 ccm
rohes Tuberculin auf 9 ccm 5 proe. Carbolwasser), eine
grosse Kuh 3' ,., Stiere und Qeh-en 4. Krilher 1 cem;
d.irauf wird für die ersten > Mundn in /wischen-
räumen vtin 1 2 .Stundet), lü-rauf hi.^ /,ar is J^l-iinie

jede Stunde die Temperatur gemessen. Tcmperatur-
stei>;-ning uher 1.4'* ist typisch, eine solche von
0,8—

1,4'J
läset da-s Thier verdächtig erscheinen. Sollen

verd8dit%e Thiere noch einmal geimpft werden, so
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darf dies fruiieslens einen .Monat nach der ersttu
Impfung geschehen.

Die Impfresultate selbst sind folgende-
Von 5S8 geimpften Rindern reudrten 258, 867

nicht. Von den 250 reagirenden Thieren erwiesen
sich 20 (also 7,81 pCt.) als frei von tuberculösen Ver-
änderungen : von den '2C>1 nicht reagirenden wurden
15 (also 5,C1 prt.) als tuberculüs befunden. Einige
von diesen letzteren zeigten so hochgradige tubereulose
Venindeniogen, dass die Diagnose aueh ohne Tuber-
culinimpfung gestellt werden könnt«?.

Angesichts rlic.s. r giui>tigeii Kesultate und der
Unsicherheit der übrigen Hiltsmittel zur Crkcnnung der
Tubereulose in einem frühen .Stadium und femer wegen
der grossen Verbreitung der Krankheit unter den
Rmdem fordert Verf., dass allen Besitzern, welche
Kühe und Zii gen /um Zwecke des Milcherwerbs halt- n,

die Vornahme einer Tulierculinimpfuiig auferlegt werde;
he-ünder> da nacli Xocard durch dieselbe kein schSd-
licber Jiinfluss auf die Milch und die Tnichtigkeit aus-

geQbt werde, und nur in einigen Fällen (Bang. Arloing,

C'niver'>ität von T'ensylvanien"' die Entwiekelung liner

acuteu Miliartuberculose n.i<-h der Impfung beobachtet
sei. laimer aber eDpfielilt der Verf., nehm der Ii^pAuig
die übrigen diagnostischea Hilfsmittel au verwenden.

Zur Feststellung der Tubereulose bei den zur
Vaceineprnductiun verwendeten Thieren .sei die Tub. r-

culinimpfun^ zu entbehren, da es >ich überhaupt
empfehle, die Thiere nach Entnahme der Vaccine tu
tödten und durch die Section mit Sicherheit ihren

Ge.<nindheitazustand festsustellen.

Ueber du Tuberculin kusaert sieb Niles (18)

folgenderma.ssen

:

Es bt kein Heilmittel. Als diagnostisches Hilfs-

mittel bei llausthiercn ist es sehr delicat und fast voll-

kommen zuverlässig in der Hand des Erfaiii- nen. Die

\<uu Bureau of animal iudu.str>' veroHentlichte Methode
meiner Anwendung ist die zuverlässigste. Nach der sntea
liyection ist der Körper etwas abgestumpft gegen seine

Wu-kung; daher ist das Ergebni-ss einer zweiten Probe
erst von Werth nach Ablauf riiji^.r .Monate. Zur
Tilgung der Tuberculö:>e verhängt er ein Gesundheitsamt
mit einem thicritr/.tlicben Miigliede Schlacbtbausswang,

Verbrennung tubcrculüser Tbeile, Oesinfsotionen ete. etc.

I'flinz (21) theilt zur Tubcrculin-Impfung
mit, dass ein Bulle auf 0,4 Tuberculin nicht rcagirte,

aber am 3. Tage nachher angefangen habe zu husten

und abzumagern. In der reehten Flanke habe sieh

eine Hühneri'i gros>e GcscIiwuNt gebildet. 4 WochcTi

später habe daj>sclhc Thier nach einer neuen li^ection

Ton 0,4 Tuberculin mit 1.6» C rcagwt.

Malm (17) giebt eine monographische Darstellung

des TubereuUns.

Nach einer historischen Uebcrsicht der Eutdeckuni,'

und der .\nWendung des Tuberculins giebt Verf. eine

Zusammenstellung der bis jetzt veröffentlichten Tuber
eulinversucbe bei Hausthieren und thcilt seine eigenen

zahlreichen Versuche mit Er bespricht dann die Dar-

stellungsweise des Tuberculins und Ihcilt mit, dass man
wirksames Tuberculin nicht allein vi>n l'ulturen in

eirin-Bouille.n, .sondern auch von solchen in K.ir-

tuffdestract und in albuminfreien Flüssigkeiten

herstellen kann. Als ein sehr gutes mhrsubstrat zttgte

sich folgend'- nentrali-irtc Salzi;'>siing: .\'iu. dest. 500g,

Glycerin 2.') g. Acid. tartar. 1.3 g, Amrnon. nitric. l,.1g.

.Anunnn. phosplinric. 0.2 g. Kalium carbonic. 0,2 g. Mag-

nei>ium carbonic. 0,13 g, Ammon. suLfuric. 0,0ä g, Kaliura-

silicat 8 Tropfen und Asparagin 5 g. In dieser und >u

anderen albnminfreien Salzlösungen producirt der Tu-

berkelbacillu.s einen albumosenähnlicheu Stoff; dieser
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irird durch Alcobol gefallt und ist wahrachciniich aU
der wirksame Bestandtheil des Tuberculias ansiuchen.

Dieser aUjumiiioidc Köiper bfldet rieb ohoe Vorbanden-
sein Yoa Schwefel.

12. Influenza (BrustseucliOf PferdesUuipe,
' Rothlaufseoche).

11 Brauer, Influonza ähiiliclic KrkrAnkunji der

RindiT. Siichs. Ber. S. 117. — 2) Khortz, Ueber

Schutzimpfungen bei Brustseuolie mil BlutM-rum. Hilit.

Vet. Ztscbr. VL S. 2M. - 3) Derselbe, Weitere

Beobaehtangen über Bnuiseudie und Scbuteitiii fauKeu

mit Blutserum. Ehcndas. VI. S. 37"2. - - I i .'r;is' n,

Kine bis jetzt vfonig bcacht*;tc Iuf«-ctiM().swiis<' der

Pferdestaupe. Deut.sciic Ztscbr. f. Thienned. X.\'. S.

47. — 5) Jensen, CO., Ausbreitung der Pferdestaupe

mittelat «aadieinend gesunder Hengste. M. f. D. 1898-

94. Bd. V. S. 173. (Siehe Zeitsehr. f. Thit-rra, Bd.

XIX. S. 40.) • (i) Kitt. Influenza •: i'f.rdf>taup.').

Sammelreferat. Mouatsli. f. Tlii. rlilk, Md. V. 7)

Mufsert, P. C, Influenza der l'ferdc. Dos Remontc-

Depot XU Millingen und die Pflege junger Armee-Pferde.

(Influenza der paarden. hets Uemontedepot te Millingen

• II de Verfletong der jonge legerpaarden aldeur.) Holl.

Z. itM-hr. Bd. '20. S. 2S4. s r.-.-j-, B.>rirli( über

eine fieberlos beim Pferde verlaufende Erkrankung an

Brustseuche. Lyon. Jouro. p. 475. — 9) Peters,
Fr., Ein Beitrag zur Entstehungsweise der Brustseuche

der Pferde. DL-utsehc Ztsehr. f. Thiemicd. XX. S. 125.

10) Sander, '/nr < iiaracteristik d'-r Pferdevurhe

in Deutseh-Südvrt stafrika. Berl. tli. \Vocli>tchr. S. 257.

— 11) Schirmann, L'eb<T bniststuiheverdäebtige Er-

krankungen. MiUt. Vet. Ztscbr. Vi. S. 211. Die
Brustseuche im Kürassierregiment Graf Wränget.

93. Ebendas. VI. S. 247. 12'' Si.Mlam-

grotzkj, laflueuza im Spital der Dresdm r Hoohsehule.

Sidll. Oer. 3. 17. — 13) Sleffenü, Impfungen mit

BlatMrain geceo Bnutwuche. MiUt. Vet. Ztscbr. VL
S. 68 ti. S. 258. — 14) Wsslljew, Ein Beitrag rar

Lehre über die Influenza der Pferde. Archiv für V«--

terinärmpd. S. 70. — 15) Zschoeke. Blutsenim-

impfung gegen Brus(s< ucbe. Säelis. Ber. S. 171. —
16) Ueber ^ Vorkommen der Rothlaufseucbe 1893 in

der prenss. Araee. Pr. IDlitimpport S. 64. — 17)

Vorkommen der Bciutwuebe 1898 in der preoss. Armee.
Ebendas. S. 54.

Inflneua pectorall« (Bnutaencbe). Vorkom-
men. In der preussischen Armee (17) erkrankten 1898
an Brustseuche 7R7 Pferde, rs wurden milbin ein-

schliesslich des Bestandes vom Vorjahre 738 Pferde be-

handelt. Wie uine Zu^atiimenstollung der seit den
Jabie 1886 bis incl. 1893 in der Armee vorgekommenen
Erkrankungen erkennen ll^st, bat die Brustseuche in-

nerhalb dieser Zeit noch niemals eine so niedrip» Kran-

kenziffer — 1 pCt. der Iststarke — erreieht. Es wird

in dem Berichte hervorgehoben, dass die Zahl der Neu-

ausbrücbe gegen früher im Oroasea und Ganzen nicht

eriieblieh abgenommen bat, da» aber der Urafiing der

WJUelnen Seuehcngängc durchschnittlieh gerinpr ge-

trorden ist. Zum Theil wird dieser Rückgang auf eine

frObzeitige Erkennung der Sc\iebe, zum Theil auf die

Wirkung der Schutz- und Tilgunesma.-issregeln zurück-

gefftbrt YerfaiUtminiiurig gross Ist die Zahl der Neu-
ausbrüche im 4. Quartal. Der I mstand. dass ))ei einigen

Armeecorps in den 8 ersten c^uart.ileti die Brustseuche

fiberbaupt nicht geln-rrsebt hat. dürfte als ein weiterer

Beweis für die Richtigkeit der in den statistischen Ve-

terinar-Sanitatebeiicbten vertretenen Ansicht anzusehcu

sein, dass der AnsteckungsstofT der Brustseuche von den
Armeepferden während der Berbstübungen in den

Ställen der Privatpf' rde etc. aufgenotnitien und die

Krankheit auf diese Weise iu die MilitärstäUe vcrüchleppt

wird. Bei 5 Artillehe-Rcgimcnlcrn wurde die Brust-

seuebe durch Ankaufspferde eingeschleppt. Die Fest-

stellung des .'\usl)ruehs der Seuche erfolgte bei den
nach § 4, 1 des Entwurfs der öeucheuinstruction ge-

sondert aufgestellten Pferde 5 bis 6, bei einem Begi-

ment sogar erst 8 Wochen nach der EiosteUuog diaer
Pferde. In allen 5 Bestibiden varen vor der Fest-
stellung des .\usbruehs Fälle von Lungen-Brustfellent-

zündung oder ansteckende Catarrhe der Kespirationswege

vorgekommen. Diese 5 in ihrer Entstehung bekannten
Seuchegänge zeigen somit ein ühuiiches V^alten, wie
es bei den Obrigen Seuehengängen unter den Tmppen-
pferdeii ».rlim laii^'st fe-,t;;estellt ist, dai^s nämlieli vom
Momente der iiiutluiia>slielien bezw, erwiesenen Infecüon

eines l'fcrdebeslandcs bis zur Feststellung des Seuchen-
ausbruehs unter diesem meist eine seitr viel längere
Zeit vergeht, als die eigentliche IneubatioiMdaaer der
Brustseiiehi' beträgt, und dass der Fe.ststellung in der

Kegel Kin/.elerkrankungen als sogenannte I>ungcn-Brust-

fellentztiiidungeii nder an-,1' ek.-n.k- Citarriie der Ke-

spiralionswege oder beide Krankheiten zugleich voraus-
gehen.

Was die ansteckenden Catarrhe betrifft, so erklärt

der Bericht auf (trund des reichhaltigen Erfalmings-

niat' ri:iN, d.os in Bezug auf diese Frage in der At:iiee

gesanunelt ist, dieselben geradezu für leichtere Erkrau-

kung^f imi' n der Brustseuche und spricht sich dahin

aus, dass die bisher von der Krankheit gemachten Be-
sebrcibung<en lediglich auf die schweren Erkrankungs-
fille der Brust-seuche sieb be/iehen. Es wird bitisiebt-

lieii rler grossen Verschiedenheit in der Intensität der

Erkratikii:i;.en auf die Analogie der Brustseuche mit der
Cholera und der Influenza des Menschen hingewiesen,

bei mlehen solche Yerediiedenbeiten der Eikrankunp-
Alle ebeo&lla festfestellt rind.

(1.1). Brustseuche ist im XII. Armeeeorps (Siichs.

Ber. S, IT)!!) bei 3 Regimentern zum Ausbruche ge-

kommen und befiel im Ganzen 151 Pferde. Davon
wurden 138 gebeilt, 9 starben und 4 blieben am Schlüsse

des Jahres im Bestände.

Allgemeines. Sobirmann (12) spricht s«ine

Ansichten über die Brustseuche dahin aus, dass

1. die Seuche jedesmal eingeschleppt wird, 2. dass kein

Pferd 2 mal von ihr befallen wird und dass 3. alle

Pferde, «elehe mit Brastseuebepatienten llagere Zeit

zusammeofeitaiiden haben, als durchseucht gelten

müssen, waxHi mnn rie nicht deutlieb krank gevesen

sind.

Aetiologisches. Petera (9) bespricht auf

Oraiid ei|^«r BeobaditungeD die SatatobiittKaireise

der Brustseuebe der Pferde. Er hält bekanntlieb

die Entstehung der Brustseuche ohne Einschleppung

für möglich ; er nimmt also neben 4er eontagi9sen auch

eine miasmatische Entstehung der Influenza an und

glaubt, dass sieh der Bnistseucbenerreger nicht nur im

Tliierkürper, sondern auch ausserhalb desselben ent-

wickele besw. vermehre; P. h&lt es für moen Fehler,

dass man beim Auftreten der Brustseuche sein Aogen*

merk nur auf die Einseli!e])pung richtet, ohne die Frage zu

prüfen, ob in Einrichtungen des Stalles, de.s Baugrun-

des u. s. w. die Ursache des Herrsebens der Krankheit,

ilirer raschen .Vusbreitung u. s. w. zu sueheii ist. Der

von I'. mitgetheilte neue Fall eines Bru.stseuchenaus-

bruchs soll die miasmatische Entstehung dieser Seuche

dartban.

Nach seinen Darlet/inig'ü liegen in dem vorliegen-

den Falle die beobachteten Thutsachen so, da.ss Eiu-
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i>chlcj)piiii;;<n <!••> "^iMiflifiigifti'^ mit aliMiliitii Siclier-

beit ausg-M-liliiSst ii werden konnten, was ntidcrswo

aelteo gelingt, und dass andererseits bei uad nach dem
Ansbrueb der Krankbeit tiffc^pifende. unter dem brgfe«

iiisrhcn 'iisir-htspunkt hciI-Tiklichf VcrHnfloninL:'*ii in

den Verlialitii>sfn des Stailt-s festgestellt wurden. Dazu
klimmt, da>s vor Eintritt dieser Veränderungen ein 10-

jähriger seuchenircier Zeitraum be«tandco bitte, herge-

stellt durch Maassnahmen, welche auf Beseitigung
solcher Verhiiltnisse ab/ielteii. deren dauernder Bestand
durch uuvorliertjevehenc Zunille zu einer Zeit unter-

hruchen wurde, als die Imnuinität wieder verloren ^'inp.

Ein Zusammentroffea der beiden Tbatsacben, Meuchen-
Ausbruch and Gestortsein der Intpgrltiit des Stallfuss-

hodens ist liier -2 mal i:iniTl::il'' .lahn'ii hcnhachtet

worden, so rl.is, hier auf > imri iiisaelilicin'ii Zusairiinen-

hang geschlossen wiidm muss. In dem einen Kalle

hatte sieb der Seuchenkeim 11 Jahre in einer äusserst

wirkung$)kräftigen Form unter dem GewSlbe erhalten,

ohne dass er in dem Stall eindrinRen konnte. Sobald
durch bauliclie Aenderungen der Keim den Weg in den
Stall oebmen konnte, brach die Seuche aus.

Wohl nur in seltenen Fällen liegen die iiuss. ren

l mstände für die Ermittelung des Souchcnurspruuges

SU günstig wie hier, weder gestatten sie mit gleicher

Siebeifarit die UnmSgliebkeit eber Eiasehleppang ron

(V.ntagiutn zu 1h weisen, noch führen sie auf eine in der

äusseren Umgebung der Pferde vor sieb gegangene

wesentliche Veribtderung, im BMondereo dei Stalles hin.

Deshalb muss auch das ZugestSndnisa gemacht veideo,

dass die (Quelle oder die I.n^'enjnpsst.ätte des Knnk-
heitskeimes nicht leicht und bcäUmmt dort festrastellen

ist, wo nicht, wie im vorliegenden Falle, die baulieben

VeibSltaissc, insbesondere die Construction des Fuss-

bodons. diese Aufgabe erlriehtern. Hier bleibt noch

lUocbes iür die Ucobacbtung und Forschung zu tbun

übrig nnd ist au ermitteln, ob der Seuchenkeim nicht

auch an anderen Stellen als in, unter und auf dem
Fussl»ideii dl-- Sialk-.s sein saprophyfischc- Dasi in f'iiirt.

Die Aufmerksamkeit soll hier noch besonders gelenkt

werden auf den etwaigen Einfloss der mit den Stallen

verbundenen, die Jauche abnibrcnden Caniile, die, wenn

sie untorirdisclif II Verlauf haben, nicht jedemcit auf

ihre LuverseLrihuii geprüft werden kvnnen und in de-

fectcm Znstande dem Seuchenkeim einen geeigneten

Seblupfwinkel darbieten.

Vielleicht würde man in der Erkenntuiss der die

Entwickeluug des exogenen Keimes bedingcudeu und

fördernden Verhältnisse innerhalb der Stalle eebon

weiter vottrf^si hritten sein, wenn die betheiliglen Kreise

dieser Frage ihre Aufmerksamkeit in büberem Maasse

»ugcwandt hätten.

Impfung. Zur Bekämpfung der Bustscucbc
wandte Ztehoeke (16) Blutsenimimpfbngen an.

Das Rlutserum wurde von detii Bhite fli.n erst

duri'hgeseuclitcr Pferde gcwonuen. Jedem l'ferde wur-
d- 1. Jmal 40 g in Zwischenzeit von 2 Tagen einge-

spritzt, und zwar unter aDtiseptischen Cautclen an der
Vorbrust. Probeweise wurden zwei Jahrgange Remonten
zweier Eseadronen. aKo . Um .W l'ferde geimpft. Der
Erfolg war anseheiueuil ein guter, denn in den naelisteu

zwei Monaten erkrankte von diesen Pferden keines an
der Brustseucbe, während von den übrigen nicht ge-

impften Pferden desselben Jahrganges in dieser Zeit in

Samma 12 ven der Seuche ergriffen wurden. Deshalb
impfte man nun diu drei nächsten Jahrgänge von 6
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EseadniM(-n. Ein ."^tilUtand in di-n Erkrankungen trat

aber nicht ein; die .*^eiuiie herrschte unter den ge-
impften Pferden noch etwa drei Monate. Ueber die
Serumgewiunung sei noch Folgendes erwähnt: Das Blut
wurde in 'ilaseylinderri verschiedener Weite aufgefangen,

und es stellte sich heraus, dass tiiis lilut in engen und
kleinen Cylindcrn (1 Liter) weit mehr Serum ausschied,

als jenes in weiten und hoben Gläsern. Indess war
auch bei gleichen Cjrlindem die Menge des gewonnenen
Serums je nach dem Pferde, von dem e^ gewonnen,
eine versetiieilene, eine' dass Inerfiir eine Erklärung er-

bracht w<-rdeii k'Piiiiti-. ,^ i er^-abeti 1 's,').') e Blut von dem
einen Pferde 726 g Serum, während 2062 g Blut von
einem zweiten Pferae 578 g Serum gaben. Das in weiten
(>lindern aufgefangene niut <'r'r\h in dem einen Falle

von 28G3 g SjO g Serum, in i ineni anderen von 2ö7ü g
nur 780 g.

loflnen» erysipelatosa. An Kotlil.iufseuche

erkraiikfen in der pr. .\rmee (K») l'S!»3 22l' Pferde und

zwar ÜU im ersten, 11 im zweiten und 121 im dritten

Quartale, während im 4. Quartale keine derartigen Er>

kiankungen vorkamen.

Nach Siedamgrntz k y (12) wurde Influenza

erysipe 1 atosa bei 7 Pferden mit gutartigem Verlaufe

festgestellt InfL peoteralis kam im Spitale bei 29,

poliklini.sch bei 36 Pferden zur Behandlung unf verlief

im Allgemeinen sehr mild; nur 8 Pferde Tcrendetcn,

die übrigen wurden geheilt.

Jensen (4) beriebtet über eine eigenthOmliebe

.\rt der Infection Iiej der Pferdestaupe. Es gebt

aus den mitgetheilteu Beobachtungen hervor, dass

Thiere, welche an dieser Krankheit litten und geheilt

wurden, sehr lange Zeit den Anateekongntoff produ»

ciren und sehr lange die Fähigkeit behalten kiiu-

neu die Krankheit auf andere Individuen zu

übertragen.

Es kann als festgestellt gelten, dass Uengste, die

von Pferdestaupe befallen waren, Monate, ja 1 bis

8 Jahre hindurch die Fähigkeit bdialten, ÄtM Krank»
hcit dureli den Deckact auf Stuten zu übertragen.

Von der Kenntniss des .Vnsteckuiigsstofles wird vir

Allem die Lösung der Cardinalfrage ahhängen: Wo
speichern die von der Pferdestaupe scheinbar vollständig

genesenen und doch lange Zeit noch ansteckuogsräbigen

Thiere den An.steckungsstoff auf? Befindet sich derselbe

in deren Blute und wird er aus diesem unter anderen

durch die Tcstik^ l:i ausgeschieden: oder hinterl.isst die

Pferdestaupe chronische Veränderungen in letzteren,

eine Art von Depot für den AnsteckungsstolT? Oder
endlich, ist dieser im Stande, auf den Scbleimhäuten
der männlichen neschlechtsorgane zu leben und sieh

zu vermehren V Das alles sind Fragen, deren Beant-

wortung unmugiicli ist, solange wir den .Ansteckung-

stofT selbst nicht kennen. Am wahrsch- inluhsten ist

wohl die letzte Erklärung. Der Umstand weoiptens,
dass die Ansteckung nur bei der Paarung statWndet,

utid dass die Testtkeln bei der klinischen Untersuchung

sich als vollständig gesund erweisen, spricht absolut

gegen die beiden ersten Annahmen.

Kitt (r.) bringt ein sehr ausfuhrliebea und weith«

vidlcs Sammelreferat über die neueren, die In»

fluenza (Pferde-Staupe) behandelnden Arbeiten.

Yerscbledeaes über Inflneaia. Wasiljew (14)

beschreibt einen Fall von Brustseuehe und einen

Fall von traumatischer Septicämie mit Schwel-

lung der Hiiiter- vtremitaten, die während des Lebens

alle Symptome einer Influenza aufwiesen und erst
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'liirrli S -tion di« beiden aodereD Krankboilou consta-

tirt wurden.

Ferner verlief du Fall von Influenza unter den
Fr.sclu'inunj^cn eines Anthrax .icutu>-. hri wt:U']u^ni hur

die gänzliche Al)Wt'st.>nhi il <\i r AuthraxLiacillen uiiJ liik^

gleichzeitige Ilerrsclirü «irr Inllu-nza unter dcinsclljca

Pferdebestonde die Diagnose »ul Influenza sicberätelUe.

In einem weiteren Falle begann die Inlluensa mit einer

aUMeSjprochonfn l'araplcgic <h-^ Ilinterthcils il.uiiih.i^o)

una ging eri»t im weiteren Verlaufe eine deutliche In-

flueoza daraiu hervor.

Sander (10) hat in allen Fällen in den an Pferde-
seuchc in Den f sch - S üd wcs t afri k .1 gefallenen

Pferden Milzbraudbacillen gefunden. Auch bei

Rindvidi and Schafen soll der Milzbrand hSuflg sein.

Brauer (I) beobachtete verschiedene Male eine

hitlucnza ähnliche Kranklirit hri Hindern,

welche mit Catarrh begann, dem aulfalleude Abgu^chla-

genheit and Sehwanken im Hintertbeile folgten. Nach
5—6 Tagen kurzer, oberflächlicher Husten, icterische

Färbung der Schleimhäute. Eingenommenheit <1( > Sen-

soriums uud Steigerung der Temperatur auf 41,^ bis

4S* C. Unter diätetischer Bdumdlung Heilung in

14 Tagen.

13. Actinomycose und Bothr}'omycose.

a) Actinomycose. 1) Rogg, Actinomycose. Mün-
chener Wchschr. S. 14(5. (.")nialige Injectionen von je

20 g Lugül'.scher Lüsung in Zwischenzeiten von 4—

5

Tagen reducirten faust^^Dsse Ueachwälste zu Taubenei-
greese.) — 2) Brnsaferro, Si, Aetinomieosi migliare

mtiscolare (miliare Actinoiaymsis der Musculatur beim
Schwein). Clin. vet. XVH. p. 4')l. — 3) (Jooeh,
I.st .Ai 'ii.'-inycose durch suheutane Impfung übertrag-

bar? Joum. of comp. path. and therap. VII. p. 59,
— 4) Kempen, L. v., Actinomycoom in het strotten-

hoofd eener koe. Holland. Zeitschr. Bd. 20. p. 8H-2.— 5) Mayo. Actinomyrosi.s bovis, or „lump jaw"
CVetinunivcose des Rindes). .lourn. of comp. med. and
vet. arcfai XIV. p. 163. 1S93. - 6) Recks, Treat-

ment of actinomycoals. Tbc jouru. of comp. path. and
therap. VI. p. 96. — 7) Sharkey, Actinomycosis.

Americ. vet. rev. XVIII. S. 171. 259. — 8) Truel-
s•'Il, .\rtinomveiisc hei Pferden. Berl. (hirr.irztliche

Wch-schr. 18S)3. S. 39. — 9) Trum Low er, The
dianositions of actinomycotic cattle in the union stock

yaras, Chicago. Americ. vet rev. XVIIL p. 557. —
10} Waltber, Noaek, Jodtherapie bei Aetinomvcose.
SUbs. Ber. S. l'_>7. 12S. - II) Wo I ff, Tebcr .Actino-

mycose. A. d. DcutNch. nied. Wclisciir. No. 9. ßef.

in der Berl. thicrärztl. Wchschr. S. 44-1. (Bespricht g^
langene Infectionsversuche mit Reincultuiren von
Aeonomyees bovis.)

T^rkoniuen. Mayo (5) hebt hervor, dass die

Actinomycose in Amerika unter dem Bindvieh häufig sei.

Er fand die Pilze nicht nur in den zelligen Wu-
cherungen und den puriformen Sohmekeangsmassen,
sondern er konnte Myeelien, in deren Yerlaaf rosetten-

artige Bildungen da und dort sich befanden, auch in

dem Gcschw\ilstbindcgewebe verfoli^'en. Uebcrtragungs-

vensuche wurden mit purifurmen Massen und mit (ie-

scbwuisttheilen angestellt. Die ersteren misslangen

dordnreg, 14 der letzteren, in welehen das Impf*

matorial den Artinomyces im waehsf'nden (!) Zust.inde

enthielt, waren irfolgreich. Die Wunde heilte sehr

hcbnell, und aus den bindegewebigen Knotehen ent-

wickelte sich eine cbaracteristiscbe Geschwulst, deren

WachsthuMi in 14 27 Tag'ii beganti. Den .Xctiim-

myei's auf (ir.isern und (ietreidearten an/utretlcn, ge-

lang nicht. Durch Verfiitteniiig von aeiinoniviotix iicm

Kiter vermochte er die Krankheit nicht zu erzeugen.

.M. sieht den A. bovis für eine Degenerationsform eines

auf Futterstoffen wachsenden Piliies an. Die Menschen
infieiren sieh wahrscheinlieh nicht durch den Fleisch«

genuss, sondern aus denselben Quellen wie die Rinder.

A. bofai Ffari. Actinomycose bei Pferden
ist mehrfach !)C<tbachtet worden. Tru eisen (8) be-

sehreibt einen l'all von Actinomycose der Zunge beim

Pferd mit Heilung nach Scarification der ca. bohnen*

grossen Actinomyoome, tagUebem Aaspinseln der»

Sellien mit Jodtinotor und inneriiebem Gebrauch von

Jodkali.

A. der Muskeln. Brusaferro (-2) fand in einem

Stück Fleisch eines Schweines, dessen Musculatur

dorehweg gleidier BeaobaffenbeH gewesen sein soll, eine

äusserst dichte Infiltration mit wrisslicli-graucn, niohn-

aamcngrosscn, nicht harten, leicht berausscbälbaren

KSmeheii. Dieselben waren von länglicher Form (1,25

—U mm Linge, 0^6—1 mm Breite) and von einem

entzündlichen Hofe umgeben: sie lagen stets zwischen

den neben ihnen auf >/» (><1^ Ve *b"^ Quenicbuiltes

suriickgegangenen Muskelfasern, niemals in solchen and

unterschieden sicli dadurch wie auch durch den Mangel

des necrobiotischcn iVoecsscs in den Mu.->kelfasem VOn

derjenigen Beschaffenheit des Flei:iches, welche

Duneker and Hertwig für das Produet der Einwan-

derung des Actinomyces museulorum suis :ing<'bin.

Mitten in einer rundzelligen Umgebung lagerten 2 -3

kalkig incrustirte, leicht gerärbte amorph - körnige

Massen; innerhalb ebes Sebnittes glaubt B. keulen-

artige Stäbchen in radiärer Anordnung nach Art der

ac t i no my cot isch cn I'ilzraseu gesehen zu haben.

A. des Kehlkopfes. Kempen (41 l.eoliaelitete

folgenden Fall von Actinomycose im Kehlkopf
einer Kuh.

Er behandelte ein.> K\ih, weleh.- seit 4 W'u hrn bei

der Athmung ein schnarchendes Ucräusch hören liess.

Patientin magerte ab wegen Sehluekbeschwerden. Bloss

flüssiges Futter wurde gut aufgenommen. Das Husten
wurde jeden Tag schlimmer, .\eusserlich war der Kehl-
gaiig nebst Drüsen geseliwolkti. Der Keliikopf fühlte

sieh vergrössert an. Durch den Mund war nichts Ab-
normes wahrzunehmen. Nach St.igiger Behandlung
mit Jodtinctur und Jodsalbe, wodurch wohl die äuaser-

licben Schwellungen versdiwanden, aber das Sehnsreben
nicht beseitigt wurde, cnfschIo.ss man sich zur .Si blach-

tung. Es war ein hiihnereigros.ser Tumor am rechten

Oieaskaoneoknorpel anwesen'l. Die Oberfläche dieses

Tumors zeigte harte Knötchen von der Grosse eines

Hagelkornes. Am linken Oiesskannenknorpel irar Dmck-
atrophic, entstanden durch Reibung der Geschwulst.

Auch in der Tracbealscbleimhaut ^ab man einzelne

KnStehen.

I. Walther (10) wendete die Jod

thcrapic mit Erfolg bei Actinomycose an.

Die Abscesse und üescbwülste wiutien tief gespal-

ten, mit reiner Jodtinetor kräftigst ausgepinselt; inner-

lich wurde {iro Tag 10,0 Kai. jodat. zehn Tage lang
(fcgeben. E> wurde dann einige Tage ausgesetzt und
dann wiedrr t)fi,'onnen. Fast iilter.ill ki'iiiite t-ine .Aus-

heilung der Frocesse — in vereinzelten Fällen mit
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grosser NrirbiTiMIflimg — coustatirt werden. Bei einem
M'liwrn 11 Falk' vuti Actinomvcose der Zunge, der
Schlund- und Kehlkopfsmusculatur, wie der gfsammten
Parotis und oberen Halsgegend irarde au.tgicbig gespal-

ten, mit der Spritze Tincl. Jodi überall hinvertlicilt

;

nach 8 Tagen trat volle Beweglichkeit der Zunge ein.

Die langdauemde Jodverwendung erzeugte einen über

den ganzen Körper vertbeilten .lodausscblag; es trat

eine lebhafte Bpidennisabscbuppung ein. Der Appetit
blieb, nachdem die Zunge wii der functiouirte. ein giiter.

Von der dritten Woelie an kunate eine deutliche (ie-

wirlits/unalime des total abgeiuagertcD und Üst ver-

buDgerteo Tbieres constatirt werden.
Noaek dagegen hatte keine Erfolge m ver^

Mtehnen.

Reeks (6) heilte einen Fall von stark ausgepräg-

ter vorgeschrittener Zungenactinomycose eines

Kindel durch eneigisebe Jodbebandlung in 8 Wochen

vollständig.

Er verabreichte in 14 Tagen über 1 Pfd. Jod-
kalium, womit die Cur beendet war. Zuerst hatte er

die Zunge abgekratzt und sie dann mit .Indphenol iirt-

lieh bcli.'uidelt. .li'dkalium gab er anfänglich t;iglich

zweimal 1 Draebme. Er stieg allmalig auf täglich

2 Unzen. Das Mittel wurde Tag fOr Tag im Trink-

wasser verabreicht, ohne dass bei der gr<)ssen Menge
des einverleibten StofTes andere ."^cliädigiitigcn einge-

treten wären, als eine betraehtliche Abschuppung der

Haut und der Wrlu^t der Haare an den fistremititea

und den unteren Thieilen des Bauches.

Ueb«rtn|^arkeit. Goocb (8) beobachtete in

einem grSsseren Tiefabestaode, in welehem ein PAiaeher
Haarseite als Verhütung-smittel gegen Ratisehbrand (!)

in grosser Zahl gezogen hatte, dass ilie Wuinieu zum
grossen Theile mit Aetinoinyeeten intieirt wiirden. und
dass Actinomycome und Abscesse an den Schultern mit

den Trielwunden dureh strangartig veränderte Lymph-
gefiisse in Verbindung standen. Mit Recht ist er daher

der Meinung, dass diese Wunden die Kintritt.spforten

des KranVlieit-ei 1 egi rs e' Wnrden sind. Zwar dürft.- die

T'ebeririigung '!er Krankiieit nicht von einem zuerst

geinijit'te:i. niY Zeit der Im[)fung bereites mit dem Ucbel

behafteten Thiere, wie er meint, sondern wahrscheinlich

aus einer anderen gemeinsamen Quelle (z. B. dem Streu-

stroh, welelies den I'ilz eiitliielt^ geselielien sein. -

Die Jodkaliuuibebandluug erwies sich ihm sehr wirksam.

k) Bothryomycos«. 1) Riek. M.. \u<;gedehnt«

Bothi7omycose bei einer Stute. Berl. Arcb. XX. S. 218.— S) Weiter, J., Hreofibrom. Holl. Zdtsehr. B. 80.

S. ttl.

Ri ck (1; hat eine b n t b ryomyco tisch e Erkran-

kung der weiblichen (ieschlechtstbeile bei einem ge-

schlachteten intra vitam scheinbar gesunden Thiere

wahrgenommen, die widnfeheiDlieli durch eine Infeetion

beim Begattungsacte dureh einen mit Botryomycomen MD
Schlauche behafteten Ueogst stattgefunden hatte.

Yon den ^sehleehtsüieilen aus waren weitere

secundärc Erkrankungen eingetreten. Or r Darm war
aber völlig intaet, Leber und Milz wenig erkrankt.

Einige Mesenterialdrüsen zeigten botryomycMtischc Ent-

artungen und Schwellungen; auch das Bauchfell und
die peritoneale Fläche des Zwershfells waren mit warzen-
artigen Neubildungen be'<efzt. Das intermusruläre Ge-

webe der stark verdickten Zwerchfellmusculatur war
auffallend verbreitert und durchsetzt von haselnuss-

groasen derben Knoten. Dieselben Yeränderungen landen
idi im «raden Baudimuskel und im Tetroperitonealen

Fettgewebe, nussgrosse Höhlungen und Fistelgüntre be-

fanden sich in der Nähe des Zwerchfells au einer Stelle,

wo da« dort fingerdicke Bauchfell mit der darunter-

liegenden Bauchmusculatur innig verwachsen war.

Zwischen Pleura pulmonalis und Lunge befand sich eine

dureh streiehholzstarke, von knotigen Anschwellungen
uiiterbroch<>ne Fiiden herge>tellte, 10 pfennigstückgr^^s.-

Yerw•achsung^stclle, ein wallnussgrosser pneumonischer
Herd, durchsetzt von stecknadelknopf- bis erbsengrossen

Knötchen mit Erweichungsherden in den Lungen.
Ueberau worden in den eiterihnlieben Hassen, nament-
lich auch in denen der 'ioschleehtstheüe, Botrj omyce.*-

rasen in ganz ungeheueren Mengen gefunden, die zum
Theil schon verkalkt waren. l)ie Veränderungen der
GMchleobtstheile beschreibt Kiek wie folgt:

«Der Uterus war insgesammt vergrSssert, die Sutaere
Oberdriehe uneben und h-ickerig, die Mitte des linken

Bornes nahm eine doppelfaustgrosse Neuldlduiig

sehr fester Cunsistenz ein. An den äusseren tiesehlechus-

tbcUcD und in der J'cheide war eine .\bweichung nicht

wabnunchmcn, dagegen waren der Kürper und die

Ilümer des Uterus mit einer eiterigen, noch ziemlich

flüssigen Masse prall erfüllt, in welcher in ausserordcnt-

lieii gro>ser Menge weissliche, gelbe und tiefgeil>. , k.i ir

steekn.adelkopfgro.sse Körnchen hcnim.schwamnien. Du.

Utcrusschicimhaut zeigte sich in ihrer ganzen Aus-
dehnung durch zahUose linsen- bis markstückgrosse,

flache Geschwüre zersetzt, deren Ränder onteminirt
und zerfressen waren. In der Mitte d> s linken Homes
verengte sich das I.umen [ilGtzlieh bis zu Federkiel-

stärke, während die Wand sich bis zu ö— 10 cm
Stärke verdickte. Die Wand wurde von derbem Binde-
gewebe gebildet, in welches zahlreiche erweichte Knöt-
chen eingestreut waren. Die St.lrke der Wand nahm
nach dem Eileiter hin schnell wieder ab. der Eileiter

selbst zeigte in perlschnurartiger Anordnung erbsen-

groaae Verdickungen. Die Schieimbaut war auch hier

noch mit den gleMben GescbwOren durchsetzt, und die

Aiisehwellungcn waren durch Neubildungen verurs.achi,

welche in der Wandung sich entwickelt h;itten. Die

Eierstöcke waren apfelgross, nebrn mehreren gelben

Körpern enthielten sie zahbreiche, zum Theil haselnuss-

grosse, innen erwoiebte Herde, in welchen in grosser

Zahl gelbliebe HdmdieD suspendirt waren."

West er (2) beschreibt zuerst das W-se!! d

Micrucoccus ascoformans und seine Bedeutung bei

verschiedenen Geschwulstformen des Pferdes, s. B.

Fnnienlitis, WMenistgewbvQr, Brasttienle e4e. W. bi-

obach?ete selbst einen Fall.

Ein Pferd hatte in der Nähe des Kummets und

des Brustzeugs Geschwülste verschiedener Grosse gehabt,

welche operativ bebandelt waren. Mit dem nämliches

Geschirr wurde ein anderes Pferd eingespannt. An
einer Druckstelle und in der X-ihe 1 raten dieselben Ge-

schwülste auf, zuerst von der Grösse einer Erbse, nachher

von der einer llasclnuss. Einzelne abscedirtcn, andere

wurden mit Jodium eiogespritzt ohne Erfolg. Die Ope-

ration brachte auch Ucr Heilung. Bei grosser Aus-

breitung ist vielleicht grade wie bei ,\ct1nomyoosr.

innerlich Jod. kal. und auswendig Jodium anzuwenden.

II. Pansit» im Allgemeiaei.

1) Askanazv. M., Zur Ijchre von der Trichinosi».

Ccntralblatt f. Bact.- u. Parasitenk. XV. Bd. No. 7.

— 2) Augstein, Strongylui filaria. Inaug.-Diss.

Berlin nnd Archiv fOr Natoigeidiiebte. L Bd. 8. R
— 4) Bach, E., Acarusauascblag bei der Ziege. Sehw.

Archiv. XXXVI. S. 16. — 5) Bertram. Beitn.g.

zur Kenntnis» der Sarco.sporidicn nebst einem .Xnhange

Über parasitische Schläuche in der Leborhöhle von

Rotatorien. Zoolog. JahrbOofaer. VL 8. 583. - 6)

Blanchard, R., Sur le Tacnia Brand« Cholodkovsky.

Compt. rend. Soc. Biol. No. IC. -- 7) Braun, M.,
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L'eber ein ueues Disiomum aus der Leber des Meuschcn.
C«ntralbl. f. Bact. und Par,i>ik'nk. Bd. XV. No. 16. —
8) McCall, NoU'.s on a oab.o nf Liii^nialula tai-niitid<>

^Pentastoma t^eniuid<:.s) iu a collic iloi< iPcuUstoma
taenioidea bei t-inem Collieliundi-). Thf Vetmn. LXV.

6€8. — 9) Cholodkovsky, N., lieber eine neue
eeies tob Tnenia. Centralbt. f. Bact u. Parasitcnk.

Rd. XV. Nn. IT). — 10) Daiiilewsky, W.. Leber di(>

Hämatozüeii bt-i Thieren, welche analog den Malaria-
liamatitzoen beim Mensdieii sind. Ebenda.^. Bd. XV.
Mo. 13/14. — 11) Deopsar, Ei^erimeotelle toter-
raebnogen fiber dieLebrasgescbiehte derKilaria papillosa.

Inaug.-Diss. Breslau. — 12) Diamare, V.. Hcmer-
kungeu über Dipvlidfiilarven. Ceiitralbl. 1. Bact. u.

Para-sitenk. Bd. .\Vl. No. 14. - 13) Dlugay, Thehi-

oofis beim Hunde. Berl. th. Wochensdxr. S. 246. —
14) Beeke, J. V. F. S. von, Sareoeporidieo (Bnlbiani).

Aus dem JabredWEieht des Laboratoriunis für patiloL
Anatomie und Bacteriologie zu Wel-te-Vrcden, Java,
über das Jahr 1892. Thierärztl. Blätter f. Niederl. Indien.

Bd. VIL S. 177. — 15) Mcl'adyean, Einige Beob-
achtungen über Coeeiditttn oviforme. Joorn. of eomp.
path. and therap. VIL p. lai. — 16) Franzen-
burg, Tod eines Pohlens durch (la-strophilus e |ui. Mit-

tbeilunjfen für Thierärzt«. Hamburg. Heft 2. - 17)

Frink el, IL, Fassage des microbes a travers les cysti-

cerrjues. Compt. rend. Soc. Biol. No. 30. — 18)

Grimm, Leber und Leberabsces.s mit Protozoen. Kcf.

in d. Bert. th. Wocbenschr. S. 419. 19) Grips,
Cysticercus tiMiuicollis von s. 'ti iiir »iriissL-. .Vlittheil.

f. Thierärzte. Hamburg. Heft lU. — 2U; Uuülelieau,
Alfred, Ueber das Vorkommen von Coccidium evif 'rnic

bei der rotben Aiibr des Kindel, äebweix. Arch. iUüiVL
S. 169. — 91) Herne, H., Bremsenlarven im Bdeken»
markscanal und im Fleische In im Kind. Norsk T. f.

Vetr. VI. p. 33. - 22) Jarinnz, Kclünoeoccus im
Ostrowschen Kreise des (inuvernements l.omscha. Arch.

f. Yeterinärmed. S. 412.— 23) Labbc, A., fiechercbes

soologiques et biologiquefl sur les parasites endoglobu-
laires du sang des Vcrtebris. Arch. de Zool. cxper. ' t

gen. Ser. III. T. II. — 24) Lew in. lieber Cysti-

cercus cellulosae. Bcrl. thicrärztlichr \\ i rltenschrift.

S. 188. ReL in der Allgem. mcdic. Ceatralzeitung.

No. 14. — 96) Lijnaux, Matadie aspergillaire ebex
un cygne. AnnaL b«lg. 48 .T ilngang. p. .'»35. —
26) Linstow, 0. von. Ch<ir:i.Mi,llius hispidus Feilt.

Arch. f. Xaturgesch. ,');). .Lihrj;. S. 201.— 27: Magal-
haes, F. S. de, Leber einen Stn>ng)iu3 in der Niorc

des Sehweines (Sclerostomum pinguicola Terd. — Ste-

phanurus dentatus Dies). Cenlralbl. f. Bact. u. Para-
sitenkdc. Bd. XVI. No. 7. — 2S) Morot, Kchino-
coccosc visnr.lic. Recueil. Il^il! p. 2H*1. (M. theilt

4 derartige Falle mit.) — 29 j .Mucller, A., Helmintho-
logische Beobachtungen aus bekannten und unbekannten
£nteioen. Archiv i. Naturgescb. 60. .Lihrg. Bd. I.

Heft 9. — 80) Derselbe, Beitrag zur Kenntniss der
Taenia echinococcus. Aus d. Miit)ch. med. Wochcnscbr.
No. 13. Ref. in d. Berl. th. W-Hhcnschr. S. 585. —
81) Munckcl. Ocstruslanen beim Pferde. Berl. Ard>.
XX. S. 51. — 82) Neumann, L. 6., Sur le geon
Oongylonema Velin. Extr. ^es memofares de la Soc.
Zonlntr. fra!i.^.\ T. VIT. p. 46.^. — 3.3) 01t. Die
kalkig-tlbrüsen KniUchcn in der Lunge und Leber des

Pferdes, ihre Ursache, Kntwick>'lun^,' ui il (iitlVrcntial-

diagoostische Bedeutung. Berl. th. \Vocben.Hchr. S. 299.— S4) Penberthy, Eine durch Strongyius tetraeanfhus
verursachte Kranklieit. .lourn. of comp. path. an therap.

VII. p. 175. — 35) Derselbe, Ascaris marginata bei

jungen Hunden. Ibid. VII. p. 177. — 36) Pcrron-
cito, £., Ueber die Entwickelung der Taenia medio-
eanellata. Centmlbl. f. Bact. n. Paramienk. Bd. XV.
No. 21. ^7) Perroncito et Roh)50, Experiences

sur la ri sistaiice vitale des larves d'Oestre ((iastr(iphilu.>

et]ui). Ree. de mt'd. vi:t. No. 21. — 38) Hailliet,
Sur la preaence de THypoderma lineata (de Villers) en

France. Rccucil Bull. p. 328. — 39) Derselbe,
Oripine des larves d'oestrc que Ton trouvc parfois dans
l'estntnac du rhien. Compt. rend. Soc. Biol. No. 21. —
40) Robinson. Bertram H, M, S., Parasitic cysts from

a rabbit. Path. Trausaetions. Bd. 44. p. 229. — 41}
Stiles, Ch. W., Notes on panntM. 18: Oatiiepie>
.sence of sarcosporidia in biniis. U. S. Departement of

ncTicultnrc. Bur. of anim. industrv. Rull. Ni>. 3.

Washington. 1893. p. 79. With 2"pl. 42) Der-
selbe, Notes sur les parasite>. 31 : lue phaU- precoce

des Teoias du Itapiu. Ballet, de la Soc. ZooL de fraoce.

p. 168. — 48) Derselbe, Notes on parasites. 26:
Distoma i'Mesürgoniiruis ^Vcst(^nallni). Discovery of a

parasite of man, ntw to the United- Stetes. John

Hopkins' Ho.spital Bullet. -44) .Stiles .and A. Ilassal,

fierision o( the adult cestodes of eattle, sbelp, and
allied animals. BuHetln. No. 4. Bureau of animal
it.iu-try. W.ishinpton. — 45) Dieselben, Notes on

l^lI,l.si*,c.^. 21: A iicw species of fluke (Distoma [Oicro-

coeliuinj complcxuni) found in cat.s in the United States,

with bibliographie and diognoses of allied. Veterinaiy

Magaxine. I. Jone. — 46) Dieselben. Notes on
Panusites. 29: A new .species of intestinale fluke (Distoma

tricMlor) in the Cottontail Rabbit (Lepus sylvaticus) and

in tlu- Niirthcrn Hare (L. amerii'aiiu> i. Ituii. p. "I'ii. —
47) Üblich, Mittel gegen Ascariden beim Pferde.

Sachs. Ber. 8. 126. — 48) Ward, H. B., Ueber das

Vorkommen von Distoma Westermanni in den Vereinigten

Staaten. Centralbl. f. Bact u. Parasitenkde. Bd. XV.
No. 10 11. 49) Sur raspergillus ftunigatus. Reeueil

Bull. p. 387.

Penberty (85) beriditet fiber Ethbnragen, velebe

das Vorkocimcn von Spatwttrmero bei jungen
Hunden betrefifen.

2 Wochen alte Thiere findet man bereits dauiit

behaftet; sie müssen offenbar die Eier beim Saugen
oder von ihrem Lager (aus Fäccs) aufnehmen. Manch-
mal haben die Thierchen enorme Mengen der Parasiten

im Leibe, s.idiss ri,-r Darm sielli'nweisc vi'llgepfropft

ist, bei 6 Wiiolun alten Hündchen zählte er gegen

250 Stück. Der Parasitismus ist oft von so ernsten

Folgen und so eingenistet, dass die Aufzucht durch ihn

in Frage gestellt wird. Vcrdeuungsst^irungcn, Durch-
fall und Frhri'chen bringen die Wirthe sehr herab,

wodurch eine wirksame Behandlung mit Wurmmitteln
sehr erschwert wird. Kräftige EmibniDg Bit Fldseb-
iniiis darf nicht unterlaasen werden, wenn nun die

Tbierdieo erhalten will.

Bei einem Ptede, weiclieD Uhlig (47) wegen

heftigen Durehblls tm Pulver von 80,0 Sem. Strv-chni.

und Plun.b. acctic. csslöffeHeisi' mit bitteren und schlei-

migen Mitteln hatte geben lassen, gingen sehr bedeu-

tende Mengen Askariden ab, wobei nigleieh der

Durdifkil sein Ende eneieihte.

Brauodarvoi. Horae (31) &od sehr hüuflg

ca. 1 cm lange Hypndermalarven im Rückenmark.s-

canal und im Fleische des Rindes — im Laufe von

4 Tagen fand er dieselben bei 12 Thieren.

Die Larven kommen am b&ufigsten im Fettgewebe
im Rückcnmarkscanalc vor. wo sie in schmutzig grau-

grünen gelatinö.sen Herden getrofTen W';rden: oft ist die

grüne Verfärbung streifenförmig und lässt sich aus den

Nervenöfinungen in das umgebende tiewebe verfolgen.

Home hat bis m 80—80 Larven bei einem Thiere

getroffen. Weiter kommen die Lan'^n vi rhältnissmässig

iiäulig im Fettgewebe um die Nieren, ;rii Nierengewebe,

im sudpIcurali'M Gewebe der Interr isMlräuue-, s^wie

in den Bückenmuskeln und in Ljrmpbdrüsen (V; vor.
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ChelracABtliiu bispidis. Linsto« (Jti) erbi«U

16 Exemplare eines Nematoclcn, welcher in dem Hagen

eines ungarisrhcn S^-lnsiirics gi.-liiii<1cu wurde. Das

Kopffiide war nai-h »icr Arl (i< r Krliinorrh\ nchcii tief

iu die Mageuächleimhaut eiogebuhrt. Das Schwein

hatte die Fresvluit verloren und ist m Grande ge-

gangen. IHe Schleimhaut des Magens war stark ver-

diikf. Es zeiirf>" sich, dass es sich um rhciracm-
tbus hispidus handelte, der offenbar ein seltener

Parasit ist, denn in der Literatur wird dieser Nematode

nur zweimal bcschrifhen , von Fcdtschenk.i und

Csokor: r-rst' n r f.unl ihn in Turkestan zwischen ilcii

Magenhäut<;n und letzterer in Wien, Auffallend ist,

dass die ganie Haut von Stacheln starrt, die vom am
Kopftheil hakentSrmig sarfiekgebogen sind.

Coeoidlea. Mc Fadyc.m (15) giebt zuerst eine

allgemeine Orientirunp über Coccidium oviforme

beim Kaninchen, iu welche die Bemerkung eingestreut

ist, dass dieser Parasit steh auch frei im Lumen der

Galtengaiige entwickeln müsse, da man stets solche

freie Kxeiiipl.ire aller Kn<wickclung!<''1ufen in grosser

Zahl auch dann finde, wenn das untersuchte Material

vor dem Sehneiden swgAltii; in Paraffin eingebettet

war. H Pfeiffer's Arbeit über diesen Gegenstand

und der Inhalt meines in Nürnberj; gehaltenen

Vortrages scheinen ihm entgangen zu sein.

Interesse verdient die Beobachtung, dass unter
jungen Fasanen die rocci'lios'^ -enrlifiitiaft grassirte.

1 Monat alte Thiere ßing'-n an d'-r liurch die Parasiten

erzeugten Darmentzündung zahlreich zu (irunde. Im
Dünn- und Dickdarm fanden sich die Coccidicn reich-

lich vor, dagegen fehlten sie in der Leber durchaus.

Sie hausten, wie bei anderen Thieren, in den Darm-
epithelien, insbesundere in denen der l-ii berkiihn'schen

Drüsen, die oft ganz /.n ünnde gerichtet waren.

Sic glichen allgemein dem Ciiccidium oviforme des Ka-
ninchens und waren die beschälten (reifen) Formen
durchschnittlich etwas kleiner und ihr Protoplasma
weniger gekörnt, ungefähr die n<ämlichen Abweichungen,
wie sie früher zwischen Cocc. oviforme und Cocc. pcr-

forans geltend gemacht wurden. Wenn Mc Fadj ean
es schliesslich als eise offene Frage ansieht, ob das

Fasanencoccidnm wa einem der beiden anderen gehöre
oder eine eigene Art darstelle, so mtehie ieh nierzu

bemerken, dass wir utis bereits daran gewöhnt haben,

Leber- und Darmcoecidii n des Kaniiicliens nicht mehr
als verschiedene Arten anzusehen, da hierzu kein be-

stimmender ürund vorliegt. Geschwulstartige TerSa-
dcmngen erzeugten die Coeeidien der Fasanen nicht
Dass Mc Fady ean jeglicbr- I''i)ithelwucherung in Ab-

rede stellt und die Wirkung als eine einfache Zerstörung

von EpifbeHen binsteUt, ist uns anventindUch.

Gttitlebea« (SO) gelang es auf Grund der Yor-

jriinge bei der Sporeiibildung den Reweis zu erbringen,

dass das bei der rotheu Bahr der Rinder ge-

fundene Coeeidium aa dar bekannten Art
Coccidium oviforme, Lanekbart, gebort Durch
fri>i>he rMpeidien k'^nnfe die Krankheit nicht übertragen

werden, \V"lil aber mit .simr-nhalligem Material.

Die expiTini-rilelle Knteritis trat 20 Tage nach
der in (iemrinsihaft mit Hess vorgenommenen Füt-

terung ein, wodurch die schon früher gefundene drei-

wScbentliche Dauer des Inoubationsstadiums beslfttigt

wurde. Nebst der Vennehrung durch Sporen wurde
als zweite Fortpflantungsart eine unter bestimmten

Verlialtrjisscn sich vollziehende und rasch eine grosse

Zahl von Individum ergebende Theilung nachgewiesen.
Diese Furtpflaniungsart trat im Laboratorium bei einer
Temperatur von 89** C. und der Gegenwart von viel

Eiweiss ein, dessen Fäulniss durch einen Zusatz vi>n

Borsäure gehemmt war. Ks entstanden unter diesen

Verhältnissen zahlreiche kleine 3—7 ß breite, homo-
gene Kügelcben. Da dieselben bei einigen Bindern im
Rothe in erheblicher Menge angetroffen wurden, so ist

anzunehmen, dass diese .\rt der Vermehrung auch im
Darme sich vollzieht. Die künstlich erzeugte F'ntentis

eoccidiosa verlief milde, ohne hämorrhagischen Cha-
racter. Seither bat G. mehrere ähnliche spontane Fälle

mit sehr kleiner Zahl von Coeeidien (in 10 mieroscopi-
schen Präparaten nur ein roccidium) ber.bar1:t'-t Da
da> Coeeidium oviforme auch bei Kaninchen und H.vsen

Vurkiininit, werden die Keime wie ein Miasma verbreitet.

Nachdem die Coeeidien den Darm verlassen haben, be-

ginnt die Bildung der sichelförmigen Körpercheo. Bei
15—18" ist die Viertbeilung des Protoplasmas nach
drei Tagen, die Sporenbildung nach swei Wochen voll*

endet. Bei niederer Tempentur wird dcf Voiipuig ent-

sprechend verzögert.

In Düngerhaufen können die Coeeidien ihren Be-

darf an Sauerstoff nicht decken; sie werden vielmehr

durch die Fäulniss ziemlich rasch zerstört. Regengüsse,
welehe die auf der Weide abge->et?.teii Knthhauf'-n ver-

dünnen und fortschwemmen, bewirken die Ucbcrfübrung
der Coeeidien in VaA&ltniase, welche eine Weiterent*

Wickelung gestatten.

Die Ansteckung des Rindes dBrfle fast ausscfaliess-

lieb durch das Trinkwasser vermittelt Wiarden. Da das

Vieh auf der Thalsohle oft nur klares, durch den Boden
filteirtes Wasser sioft» 8o ist hier die Krankheit sel-

tener, häufiger dagegen auf den Kämmen der Hügel
und auf den Weicea des Gebirges, wo das Getrink
geieg ntlii h aus PfQtien, Tfimpelu and Cjrstamen ent>

nommen wird.

Cj8ticerken>Echlnococcen. (irips(19) fand bei

einem geschlachtetf-n i;chwein im Netze zwei Exem-

plare des Cystieerctts tenuicollis von ausser-

gewi'hnlichcr Grö'<se. Dieselben stellten Blasen dar,

von denen die grüsste 12 cm Durchmesser hatte: sie

waren prall gefüllt mit klarer, etwas gelblicher Flüssig-

keit Die Wandungen der Blasen waren ca. 2 mm dick

und von d'-rlier bindegewebiger Beschaffenheit. Der

Panuiit selbst war in beiden Fällen zu Grunde ge-

gangen.

Frenke I (17) beobachtete zweimal, dass die

Bacterien in Qfstioereus pislfoniiB einwandern können.

Die Baeteri<'n durchdriüL'en die Wando der Krhino-

coccushlavrii iiirlit, in Cyst, pisifiirnH> künie u sie Jedoch

einwandr t II. Kr injieirte subcutan in Kaninchen vuu

der sti rilisirten Cultur des Staphylococcus citrcus und

sp&ter aus einer abgeschwächten Cultur in die Ohreo-

vene. Bei der Untersuchung fand F. einen Cysticercus mit

gelbem Inhalt, welcher aus den injicirt^n Microben

bcst.uid, was nur dadureh erkliirlieh ist, d.i^s die Bac-

terien durch die dünnen Wünde der C eingewandert

sind. Dagegen scheinen die Echinoeoceusblasen viel

resistenter zu .sein, da ihre Wände ein unüberwind-

liches Hiudcruiss bilden.

Robinson (40) fand swiseben den Muskeln drr

llinterschenkel eines Kaninchens, desgl. unter der H-iüt

des IMckens mehrere t'vst' n. femer einige wei^-<liclii'

Khi t tu II in di r l.eber. eine grosse Anzahl davon im

Mesenterium und Omentum mi\)us. Bei allen (iebildea

konnte Verf. äusserlicb eine bindegewebige Haut und

an der Innenseite derselben eine weiche weisslicbe

Mcntbran constatircn, die kleine bimenfdrmige ins
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Innere hiiicinnicendf Körper trug; dieselben erwiesen

sich al> ringestiiipt" ."^roiict-^. deren Kopfe 2 Reihen
Halten und 4 Sauguapfe b' >as>en.

Verf. bielt die Parasiten für die Cystieerken
von Taenia serrata d's Hundts.

Jarmoz (22) Iheilt mit, dass er w.ährcnd si-iner

öOjälmgen Tbätigkeit im Krei.'se H^trow des Gouv.

Looucba in den ersten 80 Jaluren keine £chiuo-
coecen beobachtet habi', in den fetzten 80 Jahren aber

richten di' .sellicn niitiT dt ti S •hiif- ii und .'"'ehwcinen

grossir Verheerungen an. Sie werdcu io grus-scr Anzahl
in der Leber, den Langen und auch im Gebim an-
getroffen,

Olt (ß'ii fijjirt di'- Kiitst.'huug der kalkiglibrinüseu

Kiiötehen in drr und Lwer des Pferdes auf
Echiuoeoeeeu-Invaüiunen zurück.

Dipylldtnra. Diamare (12) heriehtct, da« Dr.

Mint;riz/ini vor kurzem einen nenen Cvsiii rr.iüdcs

be>ehrieben hat. den er am Bauchfelle und iui Mescu-

teriuni eines Zamenis viridiflavus utid in der Leber
einer Seps cbaleides gefunden und C} :>ticerras rostraios

benannt hat. Aus der Beschreibung und Figur dachte

D. an die L.irvr- eiti-> l)ip\lidium, ein Präparat,

das er durch .Mingazziui bekam, überzeugte ihn von

der Uiehtigkeit seiner Annahme, dass der beschriebene

Cfsticercoides die Lant des bipylidium eebinmrbyn-
coides Sons, ist, velebe in dem Dünndärme der Katzen
gefund' n wurde. Die Komi des Kosti llum. die Zahl.

Form und Anordnung der iiakuu slimiucii mit deueu

des enraohsenen Bandwurmes genau aberein.

Diatomeen. Stiles und Hassal (4.')) besehreiben

mehrere verwandte Saugwürmerarten, welche bei Katzen.

Hunden, Füchsen, Pboca barbata, Feli» riverrioa, Gulo

borealis etc. gefunden wurden; von diesen sind Disto-

mum tnineatnm. albidum^ feünuni, viverrini. tenuieolle

und coigunctum schon bekannt, dagegen D. complesum,

welcher in der Leber der Katsen geftinden wurde, neu.

In einigen Beziehungen in dieser dem D. aibidum
ähnlich, jedoch bedeutend grösser (5—7 nun lang) und
der vordere Theil des Körpers ist nicht SO sdiarf ab>
gesetzt von dem hinteren, wie bei jenen. Ausserdem
l>esehränken sich die D<tttcrsti.eke nur auf die vordere

Hallte des Körpers, iiui- in sie die Dariiisclienkel durch-

schneiden und sich in der Milteliinic des Kürpers. den

l'tems umgebend, treffeo. Die (!enilab>fTnung betindet

sich vor dem Bauchsaugnapf. Die Hoden sind 3—8-
lappig und befinden sich m der hinteren Hälfte des

Körpers. Dir Sclialcndniso wie lici dem D. aibidum.

Die frischen Würmer sind grünlich.

Braun (7) hat Winogradoffs Arbeiten über

eine neue Distomum-Art aus der Leber des Mensdieu

stiidirf, und dabei sich überzeii^L dass Distomum
. sibiricum WinogradofTs grosse Aehniichkeit mit Di-

stomum felinum besitst; dieselbe gebt so weit, dass

er nicht ansteht zu behaupten: die beiden Formen
sind identisch.

Diese Behauptung wird sehr wesentlieh durch den

l instand gestützt, dass Wiuogradoff das Distomum
sibiricum in der Leber von Katzen und Uunden selbst

beobachtet hat Doreh diese wichtigen Beobachtungen
gewinnt Distomum felinum eine besondere Bedeutung,

da es auch im Menschen vorkommt, und eine Cirrhosjs

para-sitaria vcrursaclit. Ausscniiin b.it W. ii'hIi <iri

ganz bestacheltes Dist'imum gefunden, welches nach
Braun's Meinung Distomum truncatum war und eben-

falls die Leber der K.it/f bewohnt.

Stiles f43) unter.suciile die viin Ward in der

Lunge einer Katze gefundenen Di.ttumeen (1). Wester-

maoni) und beschreibt deren anatomisehe Mericmale.
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D. Westermanni ist 8— 10 mm lang, 4-6 mm
breit, länglich-oval und mth-brriunlicii. Dii- CiUL-uja

mit spitzigen Schuppen bedeckt. Die Genitalüffnung

befindet .sii'h hinter dem Bauchsaugnapf. Die Biiur-

catiou des Darmcanais liegt bedeutend voran. Die zwei

Darmschcnkel verlaufen unregelmässig gegen das hintere

Knde d<"s Körpers. Cirrus und Cirnisbeutel fehlen

;

der Ductus ejacuiaturius verläuft gerade; die Hoden
sind verzweigt und liegen sunmetriscb im hinteren Ende
des Körpers. DerKeimsiock ist seitwärts, etwas hinter

dem Bauchsaugnapf zu finden. Auf der gegenüber'
liegenden Srilr b- tindrt sich dii' Schalendriis'^ und der

Uteru.s. Die Dottcrstöcke sind stark cnlwickelt, liegen

seitwärts und verlaufen vom vorderen Körperende bis

zum hinteren. Die Dottci^gänge sind breit und ein

Lanrenscher Canal ist auch voniandeo. Eier 0,08 bis

0.1 inni lans und O.O.'j mm breit; gelb und dünnschalig.

Die Miiacidiin sind lu'wimpert, die Sporocyste und
Cerearic unbekannt. Durch niicruseopischc Unter-

suchung der äputa kauu man das Vorbandensein dieser

Würmer positiv diagnoatieirea.

Ward (48) untersuebte die Longe doer Katae und

fand in derselben 12 Exemplare einer Distomumart,

welelie «r als Distomum Westermanai erkannte.

Ein sorgfaltigeres Studium entdeckte zwar be-

tniehtliche (iti.ssenunterscbiede zwischen jener asiatischen

Art und den von W. gefundenen Disii>nieen. die genaue
l berfinstiminung der inneren Anatomie beweist jedoch

die (ileichbeit dieser Formen. Die Quelle der Lifcction

konnte nicht bestimmt werden. Es ist nicht ausge-

schlossen, dass die Katze von einem Chinesen nacli

Amerika gebracht worden ist, -- in diesem Falle f.md

die Infection ohne Zweifel statt, ehe das Thier t tstasieii

verliess. Wenn dagegen die Invasion nicht dort zu-

stande gekommen ist, so muss sieh ein secundlrer

Wirlli in den Yereinigti^n Staaten schon gefunden haben.

Nach W. kuuuten nur die Chinesen den Parasiten mit-

gebneht oad verbreitet haben.

Stiles und Hassal (46) fenden in dem Darm-
canal der amerikanischen Hasenarten einen Saugwuriu,

welcher Distomum trieolor genannt wird, da di r

elliptische Körper dreifarbig ist, indem die Utehnal-
portion gelb, die Gegend der DofterstSeke weiss und
die übrigen Stellen des Kiirpers grau sind. Die Länge
des Körpers betr. igt (i.r.ö— 1,2 mm, die Breite ungcfälir

dessen Hälfte. Die zwei vorderen Drittel des KSipeis
sind mit kleinen Haken besetzt.

FilAriea. Deupser (11) hat den Parasiten Filaria

papillosa einer eingehenden Untersuchung unterworfen

und ist zu folgenden Ergebnissen gelangt:

1. Die FÜ. papillosa ist bei 40 pCt. aller von mir
untersuchten Pferile gefunden worden und zwar nur in

der Bauchi'hle.

2. Man findet das ganze Jahr hindurch gebärende

Weibchen.
3. In der Bauchhöhle finden sich nur erwachsene,

gesehlechtsreife Parasiten und zwar ist das VerhUtaiss
von Männchen zu Weibchen 1 : 23.

4. Die Embryonen zeigen eine Länge von 0,2 bis

0,2.'t mm, eine Breite v^m 0,00b mm. Sie sind VOO einer

bellen, homogenen Membran umgeben.
5. tH« Bnhtfootm vaadem io das Blut ein, nach-

dem sie vorher oder kon nachher diese Haut abge-
worfen h.il)en.

Ii Im Blut von inlicirten Kaninchen l.xssen sieb

die Embryonen höchstens 4 Wochen verfolgen, üic

zeigen bald Degenerationserscbeinungen und ver-

schwinden.

7. Beim Pferde liess sieh die Lebensdauer Her Em-
l»ryonen nicht bestimmen.

8. Im Venenblut und in dem der kleinen HauLar-

tetien wurden, sowohl beim Kaninobeo (mit Ausnahme
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vom Tenueb No. 9), vie beim Pferd« kdne EmlnyoaeD
getonden.

9. In bloteaugenden Inieetea, in den GastmUurven
und im Wasser konnten kein« veiteren SUdi«n nndi«
fjowiesen werden.

10. Die Annalune eines i'inf.u'lirn r^ln rg ui;;.-- 'Iri

Embryonen auf den Fötua ais bleibendeo Wirth ist

naeb Allem auegesehleiMn.

Mueller (99) beaduretbt ab Filaria (Spiroptera)

);.-istrophii:i eim; Xomatode, voleb« im Hagen einer

Katze gefunden wurde.

Die Tnnen- und Aussenfliehe Aw Magen liessen

nichts Pa(!iflogiscliL's erkennen, nur .in der '^.irfli.i war
ein diclif«'r Knäuel aus ineinander verMlilun^t iien W ür-

mem, welehe mit den vorderen Körpereiiden im un-

tersten Theile des Oesophagus und der Cardia befestigt

waren, wSlirend die anderen Enden spinilformii^ S^rollt,

3—S cm lanj.'. frei in den Mapen liiiirinr.iptfn. Zwi-ch-n

den Würmi'rn tiefand sieli noch ein kleines |{iisi-hel

schwarzer M.äusebaan'. |)<t Oesophagus zeigte >ich

völlig ausgefüllt von den Wurmleibem. Die Durch'
IHssigkeit für feste und wabrseheinlieb auch fSr flOssige

Nahrung muss durch dif Ansammhing; d'T AViiriner auf-

C' hobcn worden srin. Die Würmt r war< n dr« Ijriind.

der Körper gleichmassiij: iliei«, da.s Kopfende allniälig et-

was verdünnt. Das Öcbwaozende des üäoncheas ist

ein wenig verdickt nnd Tontralwärts eingerollt, mit
hnrsaartiirer .'^eitenmembran versehen. Da^s .Sehwanz-

endc des < ilichens endet in einer stuin{)fen ."spitze.

Der .Mund i^i von zwei Lippen und 4 zwi>rhfn dcn-

.Helben .stehenden Papillen umgeben. Bei den Männchen
lassen .sich 4 Paar präanalo Papillen und 4 po.stanaI«

unterscheiden, welche in der bursaartigen Seitesmem-
bran Uegen. Die Spicula .sind gebogen.

GoBgylOBema. Neumann (32) beschreibt die

bis jetit b«k«oiiteD 7 Spedes von der Axt Gongylo-
nenia. von weldien 9 in den Hansslogetbieren vor-

kommen.

G. seutatum wild in den Wndem, Schafen. Ziegen

und ausnahmsweise bei Pferden unter der Kiiitheldecke

des Schlundes gelundcn. wahrend G. pulchrum unter
der Epitheldecke der Zunge und d«S Schlundes bei

Schweinen vorkommt. Im allgemeinen werden diese

Wfirmer ab Spiroptera seutata oesophagea bovis er-

wähnt, wie vi-- von MüIIit fl.Sfil)) lieiiannt worden
sind, die lienennuug Ciougylunema ist ;edrieh hedeuU-nd

älter (1857) und stammt von Mnlin. ( haraeieristisch

ist es für Gong}ionema, dass die vordere KOrpcrhälfte

dieser Würmer mit vielen papiltenartigen Gebilden be-

deckt ist.

Haematozoen. Danilcw.sky (10) fand eine

grosse Aebniicbkeit zwischen den Haematozoen der

V5g«1 und des Menaeben, welche nicht nur in der Ge-

stalt, sondern auch in der Structur und d< n biol.i-

gischen Eigenschaften besteht; dies erweckt den fie-

danken, dass die Schmarotzer zu einem und demselben

G«otts, vielleielil «mdi ^eotee gebdrsn.

Diese Auffassung wird auch dadurch unterstützt,

da.9S es D. gelang zu beweisen, das» bei Vögeln ' in

eehti's. inti'rmittente-. M.il.iriatii-lier M'rkornmt, welches

durch besondere, in den rotlien BlutknqxTchen schma-
rotzende Cytamoeben bervorRenifen wird. Die Untm**
schiede, welche zwischen den Malaria-Ilämatocytozoen

des -Men-sehen und der Viigel vorkommen, sind wahr-
scheinlich durch die Ki^eTi!i>iten der .Nahrangsbedin-
gungen respc<'tiv.' des Hinte-, zu erklärr'ii.

Nach Labbe'.s (2'i) Liitcniuchuugeu zeigen die

endeglobulären Blatparasites derVdgel grosse

Aehnlicbkeiten mit den Xalarnvaraaiten des Mensdien.

L. untenebeidet awel Gattungen: Halteiidinm (Ltatn-

nis) und Proteosoma (Daemamoelia'.

Die jüngsten Formen der Ualteridien eraeheinan als

kleine, helle und stark liehtbrecliende Flecke in den

Blutkörperehi n, welche spiiti r wachsen und .seitlieh <! r

Kerne liegen. Ihre Enden sind etwas gekrümmt,
meistens « twas aufgetrieben umd mit Pigmeotkömchen
versehen. Durch Färbung kann man einen Kern aacb-

weisen, wHcber blischenfSrmig ist und einen grossen

Nucleolus r-iiivehiiesst. .•^pät- r nehmen diese Körpcrcheti

eine beutfUünnige Gestalt an, der Kern theilt sieh und
riiekt den Enden niher. Die verdickten Enden sind

nach L.'a Ansicht Sporen, in welchen sich die Kerne
weiter theilen und so entstehen swei Gruppen von
?[iorozoiten. die sich trennen und in's Blutserum ge-

langen. Ausser diesen Formen beobachtete L. auch
solche, die mit <:eisselartigen ^'o^ts,itzen versehen waren.

Der £Qtwickeluoj;8gang dieses Parasiten, welcher Hal-
tsridium Danielewskri genannt wird, dauert etwa
7—8 Tage.

Die zweite Form ist die Proteosoma, welche in den

jüngsten Stadien den Halleridicn sehr älmlich sind. Die

älteren Formen besitzen eine nieren- oder bimförmige
Gestalt und einen bläschenförmigen Kern. SpSter run-

den sieh die Enden ab und zerfallen in viele Sp'^ro-

zoiten. welche ein*^ roseftenrirmige Anordnung annehmen
und manehnial ilas ganze Blutkörperchen auäSUrn. Die

Entwickelung dauert 4—5 Tage. Die infieirt«i Blut-

körperchen verlleren ihren PkrbstoC «iod oft diflbrmirt

un<l ihre Kerne sind verschoben. I.. benennt diese

Parasiten als Proteosoma Grassi. .Vasserdcm kommt
noeb eine dritte Art vor, welche Drepauidium avium

genannt wird, jedoch noch nicht gründlich untersucht

wurde.

mm. — Bach (4) versuchte bei einer mit
.\earus behafteten Ziege mittelst Balsam, peruvian.

und Linim. sfyrac. resp. Creosul und Creolin mit Lin.

styrae. vergel)lich Heilung zu erzielen. Nur i-inzelne

Knot<.^n heilt- n mit Hinterlassung haarloser Stellen ab.

OcstrnslarTen. Nach Railliet (39) wurde bis

jetzt auf zweierlei Art trkbiri, dass im liagi-n der

Pleisehfreaser Oestruslarven vorkommen.

EntW' der stamme n sie aus Eiern, welche auf die-

llatit der Hunde abgelei^t waren und mit den Futter-

miit' lii vcrsehluekt worden sind (Srhiiepe), oder es

haben die fluude die Larven mit den £xcrementen der

Pfsrde venehrt (Colin, Brauer). R hat jetzt mit

Experimenten feststellen W'dleii. ob die aus den Pferde-

mägen stammenden Ueslruslarven »ich im Magen der

Hunde befestigen können. Abgesehen von den nega»

tiveu Versuohen, ist es dreimal gelungen nachzuweisen,

dass die Larven nadi derFOtterung am ersten, siebenten

und fiinfzehnt. ti Tage noch befestigt waren im Vcrdauungs-

e anal der Hunde. Dadurch ist es also bewiesen, dass

die Larven des Gastrophilus equi im Hundemagen am
Leben bleiben und sich dort befestigen können. Diese

Thatsaohen sprechen für die AuftMsnng Colin's und
Brauer's.

Perron rit(-. und BOSSO (87) stellten Versuche

über die Widerstandsfähigkeit der Oestrus-

larvcn (Gastrophilus cqui) an.

Alle bisherigen Tersuehe Mirten. dass die Larven
Purgantien und drastische Mittel ganz gut vertrniren,

sie leiden selbst iti Lmsuml'' n vi-n scharfen ."^alzen oder

in Deeoeten nareotiselier .'Substanzen etc. 1—".' Tage

und länger. In Steinkobleutheeröl in Verbindung mit

Sulfuretum carbonienm (SchwefclkohlenstofTt starben die

Oestruslrirven jed"ch schon nach 20 25 -45 Minuten,

je nachdem man mehr oder weniger Schwefelkohlenstoff

xugesctxt hatte. P. und M. versuchten d«sbaU», ob diese
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Terbindung tob TUeran vertnigen vird und kamen da-

bei 7.U folgeii<li.-ii S<'hlüssen

:

Die Kiiihufer virlrageii die innerüchu Anwendung
on Sulfuretum carhonicum. rrin oder mit iligon und
empyreumatiscben Stoffen veraiiächt, be}i>er als Kind-

vieh und EmI wieder besser als Pferde. Rinder sind

ziemlich ompfiodlich gegen diese Mittel. 2 g des Sulfur.

rarbonic. würden genügen, um im Magen schnell (ta.se

zu entwickeln, in weli'lien die Larvi-ii .stitbi.-ii. Hie

Praxis hat zu eatocbeideo, ob daa Mittel zu ver-

wertben ist

Fransenburg (16) untersuchte ein jähriges Füllen

wegen Abmagerung. Nach 7 Wochen starb das Thier
an Er8chi>pfung. Die blas.sgraue pigmentirte Magen-
Schleimhaut war >i> hartig durehhichcri: in den bis /tir

Muacularis vertieften Luchem sassen die Lar\'en von

Gaatropbiliu fisat» annihemd 50 an der Zahl.

PealwtOHMB. Mc. Call (8) beschreibt die

Symptome, welche ein Sj'dliriger Collie zeigte, der post

mortem sich mit je 1 Pcntastoma taonioides in

jeder NasenbSble behaftet erwies.

Das Thier war zuer.st mürrisch, schnappte nach

ihm bekannten Kindern, lief eigentbümlich (in Maacge-
bewegnng nach links) umher, stiess an Gegenstände
an. • Nach der Dämmerung heulte er. und morgens
!.ah man, dass er seine Nase gerieben hatte. Bisweilen

hatte er .\nf;ille, wobei er seine Kette te-,t anspannte,

aus dem Halsbande zu entschlüpfen suchte, st<j.s.send

und drehend diu Kopf rieb und heulte. Schliesslich

warf er sieh auf eine Seite und blieb ermattet etwa
eine Stunde in einem Zustande liegen, als schlief er.

Nachher schien er zieintich wohla\if /u <eiii ."^i in (Jang

wurde später immer unregclmä-ssiger, bisweilen kreuzten
sich seine Füsse, und oftmals fiel er. Wenn er sich

kratzte, fiel er gewöhnlich auf die Seite. Knrz vor
seiner TSdtung sohien Besserung einzutreten, die jeden-
falls nuf d.as .Absterben des einen Paravitni zu be-

zieben war, der in der rechten Nase wurde uiüulich

bei der Seetion todt geAiaden.

SarcosporMtoB. Van Becke (14) setzte .seine

Studien über Sarcosporidicn bei nuflein fnrt. fron!.

dicMiU Jahresbcricbt 1892. 5. S4). Daa Material war

dazu aber sehr gering, ohne dass t. B. einen Grund

daflir entdecken konnte.

Der Weehsel der Jahresaeiten und die davon ab-
hSngigen localen Zustünde sind Tielleieht von über^
wiei;rndem Einfluss auf die Lebensweise lier .Sarco-

s]" ridien. Die mit den Parasiten behatteteei Thicrc
liesseii im I<ehen keine etwa kennzeichnenden Symptome
orkeauen. Weiterbin bandelt v. £. eingebend von der
Literatur dieser Krankheit und von seinen Unter-
suchungen zur Frage nach dem Zusammenhang zwischen
den Sarcosporidicn und der Myositis von Hieck. Die
Fütterungseiperimenti' Helen, vnii einem einzigen ab-

gesehen, alle negativ aus. Nur bei einem Huhn fand v. £.

eine einzige Saraosporidiencyste. — Es scheint dem-
nach die Infeetion nicht im Digestionstractus stattzu-

finden. Um den deletären Kinfluss der Magensäfte zu

vermeiden, brachte v. E. nun den Inhalt von ."^arco-

sporidicDcysten in die Muskeln. Die Misserfulge dieser

Experimente brachten v. E. dazu, den Versuch auf

die WeiM au &ndem, dass die Sareoaporidienschläucbe
in die Muskeln eingeschlossen wurden, in der Absicht,

weiter noch zu sehen, was an den Parasiten und ihrer

Umgebung sich hcraustelleu würde. Zwei Nersuchs-

thiere stuben nach 7 und 10 Tagen unier ganz ver-

schiedenen Ersebeinungen. Daa dritte Versnehsthier
wurde naeh vier Tagen getödtet. Die Ergebnisse einer
näheren rntersuehunc der Muskeln dieser Thierc stellt

V. E. in Aussiebt, falls sie zu einem Urtbeilo berech-

tigen werden. (Der Jabreeberiebt über t8M enthält

keine Fortsetnuig dieser iutareMuten Sareosporidien-

frage.

StroufjUdcn. Augstein (2) giebt io einer mit

einem Liternturver/ciehniss von 50 Nummern und mit

8 grossen, 30 Figuren eothaltenden Tafeln ausge-

statteten, 59 Seiten umfassenden BrodiOre eine

i,''-naue Beschreibung der anatomischen Verhältnisse von

ätrODgylus filaria, einem Parasiten, dessen Bau

Ins daMn noeh unbAannt war. Die Besehreibung

bietet also sehr viel Neues und Interessantoa, ist aber

SU einem kunen Atmuge niebt geeignet

Peiihertliy (.34) macht die immerhin beachtens-

werthe Mittboiluug, dass nach seinen Beobachtungen in

England, besonders im letsteo Frühjahre, vielfältig Er-

krankungen durch Strongylua tetracanthus unter

den Pferden vorgekommen seien, welche schwere Ver-

luste hi'rtx'ifiihrt'-ti.

Er fand 'iic Ki uikheit unter Vollblut- wie Karren-

pferden, am niei.sti n bei Thicren, die auf dir Weide

E'ogen, aber auch bei solchen, welche nur im btalle

bten. In einem FaUe gingen 10 Thiere au Grunde,
im Alter von 10 Monaten bis zu 7 Jahren. Er nennt
da.s Krankheitsbild ein jetzt wohl bekanntes und führt

im Wesentlichen fulut side .Smptome an; K i< kgang im
Näbrzustande, rauli--- Ha.^rkleid, pendelnder Bauch,
Durchfall, oft unstilllKir; in den Fäees die kleinen

rothcn Würmer und Embrvonen, Blässe der Schleim-

häute, ausgebildete Oligämie, in einigen Fällen erhöhte

Temperatur. — Die Seetion ergab Entzürjdung der

Darmschleimhaut, meistens Theile des Blind- und
Grinundarms bctreiTcud, aber in einigen Fällen eine

totlüe. Parasiten wurden stets in wechselnder Anaahl
und in verschiedenen Entwiekelunii^stiidien, manebmal
in ausserordentlichen Mengen und von mieroscopischer

Kleinheit getroffen. P. betont, dxss gegcniib'-r Neu-
mann's Meinung von der Bedeutungslosipk' ii dea
Wurms, derselbe für ausgedehnte Verloste des besten

englischen Pferdematerials verantwoitlieb gemaebt wer-
den müsse. Der Blutentzichung und dem Durebfatt
schreibt P. die gri.ssie Bedeutung zu. Die Therapie
muss gegen die Aufnahme der Wurmbrut (verdächtige

Weiden und Trinkwässer), auf Tödtung der Wörmer
(Terpentin in Milch leistete gute Dienste), Hebung des
Nähr/n-t.indes und gegen den Durehfall gericht'-f wer-

den. Die gewi'ihnlichen Wurmmittel lieferten keine Er-

folge. — Es muss bemerkt werden, da.ss au^ P.'s Auf-

satz nicht bestimmt hervorgebt, daas die Würmer
wirklieh und ausschliesslich die besiehtigten Strongyli-

den waren. Jedenfalls ist es angezeigt, auf ähnBehe
Vorkommnisse aufimerksamst zu achten (Ref.).

Magalbaes (27) beschreibt aus den Nieren der

Sohwrine kleine Kematoden, webdie oaeb der GrSsse

und dem Fundorte als Stepbaaurna dentatus er-

kannt wurden, bei einer genaueren Untersuchung fand

er jedoch einige Cbaractere, welche sich mit der Be-

schreibung des Stephan, dentatus in Widerspru^ be-

fanden.

Beaoadeia daa Vorhandensein zweier Spicula
bildet einen wesenttfcben Unterschied. Die Gegenwart
dieser beiden r()j)nl.itiiin-iTgane ist so Icieht wahrzu-

nehmen, das» e.s unbcgreillieh bleibt, wie sie anderen

Beohachtem hat entgehen können. Als Strong)ius den-

tatus kann man diesen Parasiten nicht ansehen, denn
die Charactere des letzteren unterscheiden sich bedeu-
tend von lenem. Die eiförmige Anschwellung des llnS -s

des ätrong>iu8 dentatus, die Papillen und die Zabnreihe,

mit weleber sein Mund umgeben ist, bilden leieht wahr-
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ziinchnicude EigeoMhafteiif welebe diesem Nematoden
ganz fehlen.

üeber die Wirlraogen, welche diese Parasiten bei

drii Schweinen hervorbringen, ist man noch im Unge-
wisscij. Lutz und White haben von jenem verursachte

K;tiTh<ihlrii gt'Sfheii, «lagi'gon erwähnt M., dass iMc

liegcnwart der Parasiten ki inc Folgen zu haben seh« int,

obawar bisweilen 19 Parasiten in derselben Nicro ge-

funden werden. Wenn die eine Niere inficirt ist, so ist

es die andere auch, und wenn man eine Niere bald
nach dem Tode dc> Schweines otTnet, so kommen diese

von selbst ans dem Nierenparenchym hervor.

TMuien« Perroucitu (36) macht« eine wichtige

Beobaehtnng, welche aur Besfötigung dessen dient, was

er schon friih< r über die progressive Entwickelung der

Taenien gesagt hat.

Es handelt sich um eine T. mediocanellata. welche

w UiL tid beiliiulig '^.! Tv^' U \cii ungefähr 3 cm auf 1,20 m
gewachsen ist, was einer i t^^lieli'n Bildung von 36' ^ mm
in Länge, oder einr r Anzahl v<>n rund 13 Proglottiden

entsprechen würde. Im Jahre 1877 hat P. nach ge-

nauen Beobachtungen ausgereehnet, dasB eine reife T.

mediocanellnta von Of* Tatren einm niittlcri'ii täglichen

Zuwachs von 72 mm mit einer Bildung von KS. 43 Pro-

Slottiden im Durchschnitt pro Tag aufwies. Wenn man
iese swei Beobaehtongen vergleicht, so wäre wahr«
seheinhVh, dass tSglieh 18 ProgTottiden sieh entwickeln.

T'. lii'luiupt' t .r.i^^ Tii- IM. ila^s das Maximum ib-s Längen-

wachstbums und der allgemeinen Kntwickelung in den
sweiten Monat fillt.

Stiles und Ilassall (44) behandeln in einer .\r-

beit v.ui 101 .'Gi lten mit IC Tafeln Abbildungen di>-

nachgcuauntcu Bandwürmer, welche beim Hornvieh,

den Schafen und verwandten Thieren vorkommen:

Moniezia planissima fTaenia e\pnnsa), MHni''zia

Benedeni (Taenia denticulata s. T.aenia Benedi ni Moniez)

Monieaia Neumanni Moniez, Moniezia cxpausa (Taenia

denticulata Mayer, s. Taenia voina), Mooiesia obloagi-

ceps, Mon. trigonophora sp. n., Mon. denticulata, Mon.
alba (Taenia alba Pcrrr.neitr'\ Thysanosoma actininides

Dies., Thy^.inosiiiiia Giardi (Taeuiac ovill.i Rivnlia).

Taenia marmolae FnUilieh, Stilesia globipun^tata RivMll.i,

Stiles ccntripunctata Riv., Moniezia nullieollis Moniez.

Stiles (42) fand in dem Darmcanal amerikanischer

Hasen mehrere kleine Cestoden (0,694r—0,96 mm), an

wetehen nech keine Gliedttnng zu sehen war.

Einige von diesen waren eigenartig bestachclt, in-

dem die Saugnäpfe mit vielen (150—200) kleinen Haken
d)' lit Insrizi w.iri ii. Ausserdem konnte man ein zu-

riiekgezogi ries Roslellum sehen, welches am Acquator
mit einem Kranz von kleinen Ilaken verMben war, wo-
durch der Kopf ähnlich denen der Davaenea proglottina

wurde. Den vorderen Theil des Kopfes und den Hals
b' il • liif bei manchen eine M'-mbran. welehe begriir< n

war. abzufall' ii. Dii- kleinen H.ik< n und die Membran
sind naeh St. i. ir temporäre Vorkommnisse und ver-

schwinden nach kurzer ^it, indem der Kopf die cbarao-'

teiistisebe Form der Anoplocephalinae annimmt

Cbolodkowskjr (9) untersuchte 8 Exemplare von

Taciiicn. von welehen 3 aus dem Damie vi'm ,'~rhw<Mne

und 5 von Kindern stammten und alle zu einer und

derselben Art gehörten. Nach Ch. ist das der erste

bekannt g>-word<-iie Fall des Vorhandens^'ins einer aus-

gebildeten Tri' ni<' im Dannennab- des .*^i'hwriii.->s.

Dirse l'aenie ist 3 ui lang und in ihri in hintcrst> n

Tie il 10 mm breit. Der Kopf ist rundlich-viereckig,

ohne Ilaken, mit A starken Saugnäpfen und einem
kunen, stampfen Rostellom. Die GeseUeehtsöffiinngen
liegen randstiadig, nnregdmiasig altamirend. Die ana>-

iES UND AN8TEC-K£IID£ ThIEUKRANKHEITEN.

tomisehen Eig'iisehaften haben \iel .\'hnlichkeit n.

denen der Taenia o vi IIa, besonders weoti mau eiuc

reife Proglottis von T. ovi IIa mit einer unreifen Pro-
glottis der neuen Species vergleicht Jedoch unter-
scheidet sich die.se von T. ovilla durch folgende Merk-
male: 1. durch grossere DimensiMncn, "J. durch die -,tark

verzweigte Form des l'terus, der bei T. ovilla im reifen

Zustande einen einfachen (iang biUet, 8. dadurch, dass
die Hoden im Uaudfelde nach aussen von den |;r08sen

Wassergefässstämmen liegen, 4. durch Anwesenheit einer

aoccsserisehen, männliehen ( ie-elilechtsdniso. weleh.-

dem Cirrhusbeutel aufsitzt und vielleicht eine besondere

Portion der Hoden bildet Cb. nennt diese neue Speeles
Taenia Brandti.

Blauchard (6) behauptet^ dass die vju Cholod-
kowsky als neue Speeles beschriebene T.ienia Braodti

identisch ist mit Thysanosoma (iiardi (Moniez). welche
unlängst von W. Stiles .sehr ati.sfuhrlich beschrieben

wurd«'. Cholodkowsky ' s Hrschreibung ist .-»ber auch
so instnietiv, denn sie beweist erstens, dass die Thysa-
nosoma «iiardi auch in Ku.säland vorkommt (bis jetzt war
sie nur in Frankreich, Italien und Deutacblmid bekannt),
zweitens, dass dieselbe Taenie oieiit nor bei Bindern
und Schafen, aondeni «och bei SdtweineB vorkommen
kann.

A. Müller (30) theilt in eiuem Beitrag zur

Kenntniss der Taenia eobinoeoeeus mit dass es

zwei Arten von Taenia echinococcus gebe.

Er giebt an, dass die eine Art ausgezeichnet sei

durch plumpere Haken und den Mangel eines Efer-

ballens im Endglicdc älterer E\emp1ari\ Diese Art sei

Sehr weit verbreitet und trete im .Uigendznstand

als FrhiiiiKMeeus cystieus (F. unilocularis) auf. Di'"

ajidere Art besitze schlankere Haken, in den reifen

Bndgliedern eine kugelförmige Anhäufung der Eier und
käme nur in Saddeutschland vor. Ihre Cvsticercusfonn

besitze diese Art in dem Eehinoeoccus multilocularis'!.

Trichinen. Askanazy (1) untersuchte mit

Triebinen sehr stark infleute Kanineben in der Weise,

dass ganze, unaufgeschnittene Darmstückchen in Fbm-

ming'scher Lösung tixirt, in Celloidin eingebettet, ge-

schnitten und mit Saffranin gefärbt wurden. Es eigab

sieh dabei:

1. Die weiblichen Darmtrichinen bohren sich sclh.<t

in die Zr.ttrn drr Mucosa oder in das Lumen der oft

beträchtlich erweiterten Chylusgcfässe. Man fmdet sj.-

in de» oberflächlichsten Schiebten bis zur MuscularLs

roneosae herab, nie nnterhalb derselben. 2. Freie, in

dem Gewebe der Dannwand, oder in den Blutgefässen

derselben liegende Kmbnonen wurden nicht gesehen.

3. Dagegen wurden einmal "J freie Finbryonen in

Schiebten des Cbylusgefässes einer Zotte gefunden, in

welche sich vielleieht dne mit Jungen gefüllte Dann-
trichinc einstülpte, von der nach A. die beiden Jungen
herrühren sollen.

.\uf lirund seite-s anatonuschrs Fundes schliesst

A., dass die Darmtricliiuen sich und ihre Brut in der

Darmaehleimhaut bergen, ihre .lungen gebären, die bei

oder nach der (ieburt in ('hyUisgefässe gelangen und
mit dem Chylusstrome fortgetragen werden. In lieber-

ei!i>limnuiriir hieniiit findet er Virehi'w"s nu l Tierlach^S

Funde von Embrjoncn in den Mesetiteriaidrusen.

Gegen dfe Geburt der jungen Trichinen im Darm-

lumeii als einen regelmässigen Vorgang führt A. fol-

gende Bedenken an:

1. Die F'unde von Embryonen im Darmlumen sind

naeh der einschlägigen Literatur sehr unsicher,

2. A. fand im Darmsdrielm nie freie Embryonen,

selbst wenn di« Mutterthiere zum Bersten damit gefällt

waren.
8. Aua der Tbataacbe, dasa Darmtriehinen isi
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Darm.schleime, der auf dem Objecttrager erwärmt wurde,
Junge gebäreo, duf noch oicht gefolgert werden, da»
der (jobäraet lueh gewöhnlidi im Daimscbleime vor

sich geht.

4. Wenn dies der Fall wäre, so inu^>' n Junge
Trichinen im Darainhalte ungeheuer »bUreicU zu Uoden
sein.

Dlttgay (18) hatTricbinoais bei einem Hnndc
beobachtet, welcher mit Fleisch von olnom stark trichi-

aoaen Schweine gefüttert wordeu war. Jntra vitam zoi^^te

der Bund zwei Wochen nach der Fütterung Kritiupfe

und LibmungseiaebeinnngMi und bei der Section zahl-

reidie Wandertrichiaen in der Husculatur.

Naehtr&ge.

Zieliaaki, Ed., h, Neneki, J. Karpinsici, Teno-
nitis (Entzündung der Tenonisrhen Kapsel) und der

sogenannte Ualleus der Hunde, üazeta lekarska. Nu.

SS.S8.

Die Verf. gelanji^ea auf Qmnd eigener Beobaobtun»

gen zu folgenden ^cliliissen:

1. Der sogen. Malleus der Hunde (die Staupe)

kann auf Mensdien übertragen werden und umgekehrt

2. Beim Menschen trägt dieses Leiden Mwkmalo

einer infectiös-contagiösen Krankheit.

8. Der, den Malleus bei Hunden m4 lbns«dwn

henroiTufiende Mieroorganismua ist dam Staptylocoecus

nUni- ahülirii. iitit'TS'-lseidet lieb aber von letzterem

durch cbemuicb-biulogische EigensduftMi.

4. Die sogenannte Tenonitis kann nur eins ron

den Symptomen der Ifalleus-Infection der Hunde svin.

Was diesen letzten Punkt anbelangt, ist es eine sehr

iutcreüsautc, von Szokalski notirte Tbatsachc, daas

dieses Auganl^en bei Sdiafen mit Hautausseblagen

Torkommen soll. Littif (Krakau).

Milzbrand. 1) ftostoacbinskij, Ueber Milz-

brand dei Menseben. Verfcandl. der Tambolfschen
Medir. (ns. INrli ift. 18'.!?.. i'H. beobachtete innerhalb

Jaftren IKi lalle, von denen 2G starben. Die Krank-

3N' UND ANSTKCKKNDK TniKKKÜ.XNKHElTKX. 66*J

heit ist in Russland weit mehr verbreitet, ab in an-
deren Ländern mit höherer Cultur. Von 49 Fällen
mit I i mittelter Aetiologie wurde in 39 die Bcrühning
uiil Thieren erwiesen. 2 mal gesellte sich der M. zu

Wunden, die durch Pflanzen verursacht wurden [Kin-

impfung von Sporen?].) — 2) Popoff, Milsbrandoedem.
Wratscn. Lap. Rnss. No. 7. (Oidematöse Phlegmone
des Halses; .Schnitt. Tod. T.eber. Milz und Darm bei

der .Secti<iii von Ilamorrlia^icn besät; Kiiteritis follicu-

laris; im Bauch freie, Haeilleii enthaltende, Flüssigkeit,

P. hält die Veränderungen in der Baudihöhle für ae-

cundäre.) — 8) Matwejeff, Die MilsbrandfSlle im
Rjasancr Hospital l'fno-O^. Chir. Annabn. Russ.

S. 051. (29 Fälle. 1. 1 <V'denie rliarbdnneux 'les Ge-
sichts; Tod. II. Friinin l'iisteln am tiesieht S, Kör-

per 2, obere Extremitäten 14, untere Extremitäten 3.

Tod 5mal bei vernachlä.ssigtcn FSlIen. III. Infection des
Organismus durch Hautabschürfungen [nach BerOhning
eines milzbrandkraoken Tbieres] 1 mal Tod.)

Oldtal (Tambow).

Hörne, (Bremscnlarven im Hiiekgratscanal und
Fleisch des Ochsen. Ein Wander^tadium des Hypo-
derma bovis.) Korsk Veterinaer-Xidskrift 11. Band.

p. 8S.

Ab FMseibeontrolleur in Cbristlania wntde Terf. in

den Monaten Februar — .April darauf aufmerksam, dass

im Bückenmarkücanal beim Vieh ganz junge

Bremsen! arven niebt selttti su findan waren ; sie ge-

diehen besonders gut im Fette des Rüekenmarkscanals

bei jungen Ochsen. Vom Canal wandeln sie durch die

respectiven Nerveuöffnungen bald in die Bruäthöble

• bald in die Banehböbie lunein. wo sie sich unter der

serösen Bekleidung einsiedeln oder sogar in die Organe

selbst (Luiij^e, Drüsen und Nieren) einbohre«. Während

des Wauderus sondern sie einen griiulicbea ächleim ab;

auf der Oberfliehe der Nieren konnte man unter der

Capsel den I'lad als eine abgena^;te Rinne verfvdgen;

das Fi'tt, besonders im Uückeniuarkseaiiale. war (jelb-

gi'unlicli, gelatinös und halbtlüssig, hier und da mit

Blut gemisebt. Die Larven fanden sieb nur in den

ersten Entwickclunjrsstadien; bisweilen werden .sie ein-

gekapselt und todt gefunden. Verf. vi isijriehl dio

l'ntersucbuDgen weiter zu verfolgen. 0. Main.

Uedrarkt b«i U Seiium«cli«r tu U«xlln.

Digitized by Google



255635

Digiiizea by v^oo^



3t5 5 6 35

üigitized by Gop^<





THIS BOOK IS OUE ON THE LAST DAU
STAMPEO BELOW

KENEWED BOOKS ARE SUBJECT TO IMMEDIAn
RECAU—— =1—=——

H

LIBRARY. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS

Book Slip-23m-6,'66(GJei5.'>>4 MöH


