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Lieber das Pepton fhren Fermentwirkung- und hydrolytiselie 8i)altnng'

bei der Mag-enverdaimng- nicht hinaus. Unterwirft man Pepton strkeren

chemischen Agentien, so zerfllt der Atomkomplex a in Amidosureu
und andere einfachere organische Stickstoffverbindungen.

Der WiederaufTDau von Eiwei aus Peptonen und Albumosen nach

deren Resorption, der wohl schon in der Magenwand zu Stande kommt,
ist die Umwandlung der einfacheren Molekle in die hheren, aus

2 -f- 2 H2O -{- 2 HCl wird durch partielle Dehydratation ,
Sure-

abspaltung und Ringschlieung 8 3 "4- 12 H2O zurckgebildet.
Bei der Magenverdauung nach einer berwiegend aus Eiweistoften

bestehenden Mahlzeit wird zunchst viel Salzsure gebunden; denn es

lsst sich, obwohl die Drsen der Schleimhaut reichlich Salzsure

secernieren, in der ersten halben Stunde keine freie Sure nachweisen.

Erst wenn die Albumosen und Peptone keine HCl mehr fixieren knnen,
fallen die Proben auf freie Sure positiv aus. Auf Grund der Be-

stimmungen der Gesamt-HCl und der freien HCl im Mageninhalt lassen

sich vier Stufen des Verdauungsprozesses unterscheiden:

1) Gesamtaciditt gering; HCl an Eiwei gebunden vorhanden,
freie HCl fehlt; Peptone in der Regel nachweisbar. Dauer

10 Minuten.

2) Betrchtliche Aciditt; Peptone und alle Albumosen vorhanden;
keine freie HCl; bisweilen geringe Mengen von Milchsure.

Dauer etwa V2 Stunde.

3) Aciditt noch grer als vorher; der grte Teil der HCl an

Peptone und Albumosen gebunden, daneben freie HCl; Milch-

sure verschwindend. Dauer bis zur dritten Stunde.

4) Aciditt abnehmend; mehr freie HCl als gebundene; Menge
der freien HCl 0,05 bis 0,1 "/o- Dauer von der dritten bis zur

fnften Stunde. Oscar Schulz (Erlangen).

Neurologische Mitteilungen.

Contributions l'etude des ganglions cerebro -
spinaux, par A. van

Gebuchten, Prof. d'anatomie l'universite de Louvain.

Buxelies 1892.

Aus den Untersuchungen G.'s, sowie aus dem Vergleiche mit den

Ergebnissen anderer Autoren ist zu entnehmen, dass die Nervenzellen
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der Si)inalg'aiig-lieu der meisten Fische bipolar seien, wobei der eine

Axenzylinderfortsatz nach dem Rckenmark, der andere nach der

Peripherie zu luft. Die Nervenzellen der Spinalg-anglien der brigen

Vertebraten sind bei erwachseneu Tieren alle unipolar ;
der eine Fort-

satz teilt sich in verschiedener Entfernung- von der Zelle in einen

zentralen und peripherischen Ast. Bei den Cyclostomen findet man
beide Formen und auerdem noch Zwischenformen. Dasselbe Ver-

halten zeig-en die Spinalg-anglieu der Sugetier-, Vgel- und Reptilien-

Embryonen. In einem bestimmten Entwicklungsgrade sind alle Nerven-

zellen der Spinalganglien bii)olar, spter nimmt die Zelle eine andere

Form an und wird unipolar. Die Zellen in den Spinalganglien der

Fische bewahren definitiv eine Gestalt, welche die der hheren Verte-

braten nur vorbergehend zeigen. Jede Zelle gibt jedenfalls auf die

eine oder andere Weise zwei Fortstzen ihren Ursprung, welche zu

Axenzylindern einer zentralen schlanken und einer peripherischen
Nervenfaser werden. Die Spinalganglien bei den Vertebraten bilden

den Ursprungskern fr die sensiblen spinalen Nervenfasern, sowohl der

zentralen wie der peripherischen. Ausgenommen davon sind nur die

Fasern, welche, ohne sich mit einer Zelle zu verbinden, durch die

Spinalganglien hindurchgehn. Die Ganglien des Trigeminus, Glosso-

pharyngeus und Vagus sind in allen Punkten mit den S])inalganglien

vergleichbar; auch das Ganglion des N, acusticus ist einem Spinal-

ganglion vergleichbar, aber die Nervenzellen dieses Ganglions haben

sich permanent die Form von bipolaren Zellen erhalten, eine Form,
welche die anderen Ccrebros]iinalganglien, mit einziger Ausnahme der

Fische, nur vorbergehend besitzen.

Les cellules nerveuses du sym})athique chez quelques mammiferes

et chez l'homme, par A. van Gebuchten, Prof. d'anatomie

l'universite de Louvain (Extrait de la Revue La Cellule", T. VIII,

Fase. 1, 20 avril 1892).

Verf. hat mit der von Ramon y Cajal modifizierten Golgi'schen
Methode das obere Cervikalganglion beim erwachseneu und neuge-
borenen Hunde, bei der neugeborenen Katze und bei dem menschlichen

Embryo untersucht. Es kommt zu dem Schlsse, dass die Nerven-

elemente des Sym})atliicus in allen Punkten denen des Cerebrospinal-

systems vergleichbar seien; wie diese, besitzen sie zwei Arten von

Fortstzen a) kurze oder Protoplasma- oder zur Zelle hinleitende, und

b) lange oder Axenzy linder- oder von der Zelle fortleiteude Fortstze.

Die Protoplasmafortstze sind in verschiedener Anzahl vorhanden. Am
hufigsten sieht man an ihnen eine oder zwei gelbliche Teilungsstellen,
bevor sie zwischen den benachbarten Zellen endigen; bisweilen indessen

bleiben sie ungeteilt; sie endigen immer frei. Die baumartige Ver-

stelung um die Zelle ist accidentell und hat nicht die Wichtigkeit,
welche Ramon y Cajal ihr zuteilt. Jedes nervse Element besitzt
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nur eiuen Axenzylinderfortsatz, welcher sicli in eine Nervenfaser fort-

setzt.

Siir la fine anatomie des gauglions du sympathique, par Sala. Arch.

ital. de Biologie, Bd. XVIII.

Die vorliegenden Untersuchungen wurden an dem Ganglion cervi-

cale inferior von Tierften unter Benutzung der von Ramon y Cajal

angewandten Methoden und geringer Modifikation der Hrtung ange-

stellt. Die nervsen Zellen des Sympathicus sind multipolar; sie haben

eine variable Anzahl von Protoplasma -Fortstzen und nur einen ein-

zigen nervsen oder funktionellen Fortsatz, der ungeteilt bleibt. In

jedem Sympathicus-Ganglion gibt es zwei Arten von Nervenfasern
;
die

eine Art teilt sich nicht, ist mit Anschwellungen versehen, hat einen

geschlngelten Verlauf und bildet mehr oder weniger dicke Bndel,
die das Ganglion in allen Richtungen durchziehen

;
die andere Art hat

strkere Fasern (ohne Anschwellungen), die zahlreiche, immer feinere,

sich sehr stark teilende Kollateralen entsenden. Die nach dem, an

zweiter Stelle erwhnten Schema gebauten Nervenfasern sind weniger
zahlreich als die anderen und treten fast ausschlielich in den Ver-

bindungssten zwischen dem Symi)athicus- Ganglion und den Nerven-

stmmen des Zentralnervensystems auf. Die ungeteilt bleibenden Fasern

sind die nervsen Verlngerungen der Sympathicuszellen. Beide Faser-

arten bilden im Ganglion sehr feine Verschlingungen und Netze, die

die ganze Ausdehnung des Ganglions einnehmen und alle Zwischen-

rume zwischen den Zellen ausfllen. Es existiert im Sympathicus,
ebenso wie Golgi in den Zentralorganen des Rckenmarks es nach-

wies, eine Bildung von diffusen Verschlingungen, deren Fserchen
nicht allein die Zellen, sondern auch die nervsen Fortstze und ihre

feinsten Anastomosen umschlingen; aber nur die nervsen Fasern in

ihren beiden verschiedenen Erscheinungsformen nehmen an diesen

Netzbildungen teil; die Protoplasmafortstze beteiligen sich daran

niemals (im Gegensatz zu Ramon y Cajal); sie teilen sich hufig,
aber ihre perizellulre Anordnung ist ein accidentelles Vorkommnis

ohne erhebliche Wichtigkeit.

The cerebral commissures in the marsupialia and monotremata, by
Johnson Sgmingtone M. D. Lecturer on Anatomy, Minto

House, Edinburgh. Journ. of Anatomy and Physiology, Vol. XXVII,

p. 6984.

Nach den Untersuchungen von S. kommt bei den Aplacentalia
wohl eine Commissura hippocampi vor (entsprechend der Lyra des

Menschen oder der Fornixkommissur anderer Wirbeltiere), aber das

weitere Kommissurengebilde der hheren Wirbeltiere, der Balken, fehlt

bei ihnen. Die Vorderhirukommissuren der Marsupialia und der Mono-

tremata bieten mehrere Merkmale durch die sie sich von denjenigen
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der Placentalia unterscheiden. 1) Die vordere Kommissur ist ebenso

gro und g-ewhnlich viel g-rer als irgend eine andere Querkommissur
des Vorderhirns und sie verbindet die gesamten Rinde der beiden

Hemisphren mit Ausnahme der Gyri dentati und Hippocampi majores.

2) Sie haben kein wirkliches Corpus callosum. 3) Die obere Kom-
missur (Balken nach Osborn und anderen Autoren) ist ausschlielich

eine Kommissur fr die Gyri dentati und Hippocampi majores. Bei

den Wirbeltieren mit Placenta hingegen ist 1) die vordere Kommissur

viel kleiner als die anderen Querkommissuren und sie breitet sich nie

auf die dorsale Flche der Hemisphren aus, oder gar auf den dorsalen

Teil der medialen Hemisphrenwand. 2) Besteht ein wirklicher Balken

und daneben 3) eine Commissura hippocampi oder Fornixkommissur.

Sur les alterations du Systeme nerveux et peripherique produites

par l'iuanition aigne, parPeri. Arch. ital. de Biol., XVHI, H. 2.

Bei der makroskopischen Prfung des Zentralnervensystems von

verhungerten Kaninchen, Katzen und Hunden sind nur geringe Ver-

nderungen sichtbar; sie bestehen in venser Stase und sehr wenig

ausgesprochenem Oedem
;
hin und wieder zeigte sich auch in der Dura

spinalis vense Stase, die in einzelnen Fllen sogar sehr stark aus-

gesprochen war. Bei der mikroskopischen Untersuchung ergab sich,

dass die Vernderungen um so deutlicher waren, je lnger das Tier

am Leben geblieben war
;

sie waren nicht atrophischer Natur
; Degene-

rationen fanden sich nur angedeutet; die Ganglienzellen hatten normales

Aussehen. Auch die Purkinje'schen Zellen im Kleinhirn, die von

anderen Autoren stark verndert gefunden wurden, zeigten keine Ab-

weichungen. Blieb dagegen das Tier lngere Zeit am Leben, so zeigten

sich einige Zellen in den Vorderhrnern hyalin degeneriert und die

Gefe von Blutkrperchen gefllt und umgeben; die von Coen ge-

schilderte Proliferation auf dem Endothel konnte nicht gefunden werden.

Diese abweichenden Resultate sind auf Rechnung der heutigen, ver-

vollkommneten histologischen Methoden zu setzen. Am peripherischen

Nervensystem (N. ischiadicus) ergab sich eine Verringerung des Myelins,

besonders an den lnger am Leben gebliebenen Tieren. Der Axen-

zylinder zeigte keine Strukturvernderung.

Zur Frage ber Innervation der Gefe, von Dr. J. Jegorow. Aus

der Gesellschaft von Neuropathologen und Psychiatern an der

Universitt Kasan. Sitzung am 18. Oktober 1892.

Als Versuchsobjekte dienten dem Verfasser Frsche, die zu den

physiologischen Versuchen kurarisiert wurden. Die mikroskopische

Beobachtung der Blutzirkulation geschah entweder an der Schwimm-
haut der Hinterextremitt oder am Mesenterium des Frosches. Die

Nerven wurden mechanisch und elektrisch gereizt; zur histologischen

Untersuchung wurden die Gefe mit Osmiumsure behandelt, in
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Spiritus gehrtet ii. s. w. Die Schlsse aus den Uiitersuchungen gehen

dahin, dass die vasomotorischen Fasern fr die Hinterextremitten des

Frosches durch den Brust- und Bauchteil der sympathischen Ketten

gehen. Im Niveau des Lendengefiechts bilden sie mit diesem Geflecht

Verbindungszweige und ziehen hierauf lngs der Wandung der Gefe
zu den Gefen der Schwimmhaut der Hinterextremitten. Die vaso-

motorischen Nervenfasern erscheinen vom Spinalsystem gesondert; die

rechtsseitigen stehen in keiner Verbindung mit den linksseitigen. Auer
den in den Sympathicusketten und in den Gefwandungen verlaufen-

den vasomotorischen Fasern sind irgend welche andere derartige Fasern

fr die Gefe der Hiuterextremitten weder im Sitzbeingeflecht, noch

im N. ischiadicus oder N. cruralis vorhanden. In der Wandung der

Gefe (Aorta, Mesenterialarterie) verteilen sich die Nerven auf 2 Ge-

flechte; ein oberflchliches in der tiefen Schicht der Adventitia und

ein tiefes, teils auf, teils zwischen den Muskelelementen der Muscularis

der Gefwand eingebettet. An verschiedenen Stellen finden sich in

der Gefwandung, im Niveau der ueren Flche der Muskelschicht,

zuweilen auch zwischen den Muskelelementen der letzteren Nerven-

zellen in der Form von Haufen oder Ganglien; die Zellen sind gro,

mittelgro und klein. Die Ganglien sind von Nervenfasern umgeben,
die zu ihnen ziehen. Die Reizung der sympathischen (vasomotorische
Fasern enthaltenden) Nerven in })eripherer Richtung bewirkt in den

Gefen der Schwimmhaut der Hinterpfote der entsprechenden Seite

anfangs Beschleunigung des Blutlaufs; hierauf fngt das Lumen der

Gefe an, sich zu verengern; darauf folgt Verlangsamung des Blut-

stromes, die Gefe ziehen sich bis zum Verschluss ihrer Lumina zu-

sammen und die Blutzirkulation sistiert ffanz. Nach dem Aufhren
der Reizung gehen diese Erscheinungen in umgekehrter Reihenfolge

vor sich, und die Blutzirkulation wird wieder hergestellt. Die be-

schriebenen Vernderungen in den Gefen der Schwimmhaut sind

nicht gleich stark bei der Reizung verschiedener Sympathicuszweige;
die strkste Wirkung wird erzielt bei der Reizung des 3. und 4. Ver-

bindungszweiges rechts, die geringste bei der Reizung des 1., 2. und

3. Verbindungszweiges links. Um gleich starke Effekte zu erhalten,

muss bei wiederholter Reizung der Vasomotoren die Reizung bedeutend

verstrkt werden; widrigenfalls wird der Effekt schwcher, tritt spter
ein etc., alles das zeugt von schneller Ermdung der Nerven. Aehn-

lich sind die Verhltnisse an den Mesenterialgefeu bei Reizung der

sympathischen Nerven.

Die Endapparate der Geschmacksnerven, von Prof. C. Arnstein.

Aus der Gesellschaft der Neuropathologen und Psychiatern an

der Universitt Kasan. Sitzung am 2. November 1892.

Whrend Fusari und Panasci nach der Golgi'schen Methode

fanden, dass die zentralen Elemente der Schmeckbecher, die sge-



Kalisclier, Neurologische Mitteilungen. 445

nannten Sclimeckzellen mit Nervenfdeu in Verbindung- stehen, konnte

Arn stein durch Untersuchungen mit Methylenblau nach der Ehr-

lich'schen Methode eine derartige Verbindung nicht feststellen resp.

widerlegen. Nach der Einfhrung- einer 4i)roz. Methylenblaulsung in

die Blutbahn eines' chloroformierten oder kurz vordem getteten Ka-

ninchen erfolgte die Frbung beim Luftzutritt nach einigen Minuten.

Nur durch Zerzupfen und Isolations})ri)arate konnten die nheren Ver-

hltnisse der intraepithelialen Fden zu den Zellen in den Schmeck-

becheru festgestellt werden. Die Nervenfden begleiten die Deckzellen

der Schmeckbecher, indem sie an den Kndern derselben vom Grunde

des Bechers bis zu seiner Oeftnuug- verlaufen und hier entweder mit

freien Endverdickungen oder ohne solche enden. Auf ihi-em Wege
geben die Nerveufden dnne Zweige ab, welche zum anderen Uaude

der Zellen gehen, hier ihren Weg- lngs der Zelle fortsetzen und frei

an der Oefifnung des Schmeckbechers enden oder am Kand der Zelle

umbieg-en und auf die dem Beclierlumen zugekehrte Flche gehen,

wobei sie sich whrend ihres Verlaufes wiederholt teilen und mit

anderen, hnlichen Zweigen sich verflechten. Sowohl die Deck- wie

die zentralen Elemente (die sich nicht frben) der Schmeckbecher

werden von gefrbten Nervenfden umflochten, welche im Niveau der

Schmeckbecherflhungen frei enden. Die Hrchen oder Stbchen der

zentralen Zellen werden ebenso wenig- wie die Zellen selbst durch

Methylenblau gefrbt. Die in die Schmeckbecher eintretenden Nerven-

fden gehen nie in zentrale Fortstze der zentralen Schmeckzellen ber,

sondern legen sich an der ganzen Strecke nur ihnen ;in und enden

im Niveau der Oefluung des Schmeckbechei-s frei
,

ohne ber die

Schmeckbecherffnungen hervorzuragen.

Lieber die Rindenzentren Sphiucteris ani et vesicae. Nach Ver-

suchen von Dr. J. Meyer und Prof. W. v. Bechterew.

Neurologisches Centralblatt vom 1. Februar 1893.

Durch eine sinnreiche Anordnung der Versuche an narkotisierten

Tieren mittels Elektodenreizung- der Hirnrinde gelaug es nachzuweisen,

dass das Zentrum fr die Kontraktionen Sphincteris ani etwas nach

hinten von der Kreuzfurche, im hinteren Sig-moidalwinduug-s;tbschnitt

lieo-t, und zAvar nher zu dessen ueren als zu seinem inneren Rande.

Das Zentrum fr den Sphincter vesicae befindet sich im ueren Teil

des hinteren Sigmoidalwindungsabschnittes unmittelbar hinter dem

ueren Ende der Kreuzfurche,

lieber die Beeinflussung- einfacher psychischer Vorgnge durch einige

Arzneimittel, von Prof. Kraepelin.
Der erste Abschnitt des Buches (Methodik") erhebt sich weit ber

eine Angabe der speziell zu den folgenden Versuchen angewendeten
Methoden und ist eine Art von Einleitung zu einer Individual-Psychologie.
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Kr. stellt dabei die auerordentliche Vernderlichkeit des untersuchten

Objektes bei diesen psycho-physischen Untersuchungen in den Vorder-

grund und bemht sich, diejenigen Vernderungen in unserem Seelen

leben, die wir sonst nur durch das trgerische Hilfsmittel der Selbst-

beobachtung in ganz allgemeinen Umrissen zu schildern vermgen,
nunmehr in bestimmten Zahlenwerten auszudrcken und auf gewisse
sehr einfache Elementarstrungen zurckzufhren. Neben der Schwierig-

keit, ganz gleiche uere Versuchsbedingungen herzustellen, kommen
besonders die nicht zuflligen Vernderungen in Betracht, welche der

psychische Zustand durch die Versuchsarbeit selbst ohne den Einfluss

von Medikamenten erleidet (Schwankungen der psychischen Leistungs-

fhigkeit). Erst nach Prfung der auch normaler Weise vorkommenden

Schwankungen der Leistungsfhigkeit der Versuchspersonen konnte man
die Beeinflussung durch Medikamente erforschen. Die Zeitmessungs-
methoden sowie die Versuche mit einfachen Aufgaben, mit Assoziationen,

Addieren, Auswendiglernen werden eingehend errtert. Die Unter-

suchungen wurden in Bezug auf die Beeinflussung durch Alkohol,

Paraldehyd, Chloralhydrat, Morphium, Aether, Chloroform und Amyl-
nitrit angestellt und in einem Koordinatensystem dargestellt. In diesem

sind unter den Abscissen die Zeiten, unter den roten Kurven die zen-

tralen motorischen, unter den blauen Kurven die zentralen sensorischen

und intellektuellen Vorgnge, unter Hebung der Kurve die Verlang-

samung, unter Senkung die Erleichterung der Funktion zu verstehen.

Bei dem Alkohol ist auer der Auffassungs- und Urteilsstrung eine

Steigerung der zentralen motorischen Erregbarkeit (also nicht einfacher

Wegfall von Hemmungen) festzustellen. Die Beschleunigung der ein-

fachen, und Wahlreaktionen, der Lesegeschwindigkeit, des Wieder-

holens, die Steigerung der Dynamometerwerte weisen auf eine Er-

leichterung der motorischen Innervation hin und lassen sich aus einer

Schwchling des Urteils psychologisch nicht erklren. Die Morphium-

wirkung tritt dadurch im Gegensatz zu allen anderen Arten der

psychischen Beeinflussung, dass bei ihr die Auffassung uerer Ein-

drcke sofort erleichtert wird, whrend die Ausfhrung des Wahlaktes

in ganz hnlichem Temi)o erschwert wird. Fr die Lehre von den

Erschpfungspsychosen sind die Untersuchungen von besonderem Werte,
die sich auf die Ermdbarkeit und Widerstandsfhigkeit beziehen.

Contributo alla fisiologia dei lobi prefrontali del cervello e alla

chirurgia cerebrale, von Dr. Rosoliuo Colella. Aus der

psychiatrischen Klinik der Universitt Neapel.

Verf. teilt 3 Flle mit und kommt nach Betrachtung von Tier-

experimenten und der zusammengestellten Fllen der Litteratur zu

dem Schlsse, dass die destruktiven Lsionen der Lobi praefrontales
weder dauernde Lhmungen noch Krmpfe bedingen; treten solche

ein, so sind sie als Fernwirkungeu zu deuten. Bleibende Strungen
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der allgemeinen Sensibilitt oder der Sinnesorgane werden durch die

genannten Lsionen nicht hervorgerufen; der anfnglich nach der

Lsion beobachtete Torpor in den verschiedenen Arten des Empfindens

ist ein transitorisches Phnomen und entsteht durch einen Perzeptions-

defekt, durch eine psychische Hypersthesie. Die Prfrontallappen

sind das Gebiet der hchsten psychischen Funktionen. Die Zerstrung
keiner Zone der Hirnrinde beim Menschen und den ihm verAvaudten

Tieren hat so schwere Folgen in Bezug auf Abschwchung aller

psychischen Kundgebungen; es handelt sich dabei um einen Ausfall

au Initiative und Zielbewusstheit, an Lebhaftigkeit und Spannkraft, an

Aufmerksamkeit und Gedchtnis. Selbst ausgedehnte Lsionen der

Stirngegend des Menschenhirns sind nicht ttlich und sogar mit einer

restitutio ad integrum verbunden, indem andere Hirnteiie kompensa-
torisch eintreten. An der Hand von 81 Fllen der Litteratur (seit der

antisei)tischen Wundbehandlung) 'ergibt sich fr die Hiruchirurgie, dass

zufllige oder chirurgische Lsionen keines Teiles irgend einer Windung
der Hemisphren ttlich seien, und dass stets nach einer gewissen Zeit

durch eintretende Kompensation eine fast vllige Restitution der durch

die Lsion selbst bedingten Ausfallserscheinungen eintrete.

Report on an experimental investigation of the nerve roots which

enter into the formation of the Brachial Plexus of the dog.

J. S. Risien Russell. The British med. Journ., 28. Mai 1892.

R. untersuchte die Nervenwurzeln erst durch elektrische Reizung,

sodann mittels Durchschneidung, ferner durch die Degenerationsmethode
und endlich durch Ausschaltung einer bestimmten Wurzel oder mehrerer

Wurzeln whrend eines epileptiformen Krampfes in der Extremitt.

Die durch Reizung einer ganzen Nervenwurzel erzielte kombinierte

Bewegung ist wohl koordiniert und hngt von der Thtigkeit einer

synergisch wirkenden Muskelgruppe ab. Die kombinierte Wirkung
lsst sich in einzelne Faktoren zerlegen, wenn in denselben Nerven-

wurzeln Antagonisten vorhanden sind. Diese einfachen Bewegungen
stehen in einem bestimmten Verhltnis zu der Nervenwurzel und zum

Rckenmarkssegmeut z. B. Beugung des Ellbogens wird immer eine

Wurzel hher erzielt als Streckung. Fasern fr eine bestimmte Be-

wegung haben immer dieselbe Lage in einer bestimmten Nervenwurzel

z. B. Extension des Handgelenkes wird bewirkt durch ein Nerven-

faserbndel im oberen Teile, Flexion durch ein Bndel im unteren

Teile derselben Wurzel. Jedes Nervenfaserbttndel, welches eine einzige

einfache Bewegung in einer Nervenwurzel besorgt, bleibt in seinem

Verlauf zu dem Muskel oder zu den Muskeln, die solche Bewegung

hervorbringen, fr sich, ohne sich mit anderen motorischen Nerven-

faserbndeln zu mischen. Die Muskeln, welche von einer bestimmten

Nervenwurzel innerviert werden, liegen au der anderen und hinteren

Flche der Extremitt d. h. Fasern fr die Antagonisten liegen in
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derselben Wurzel. Die Nervenfasern des einen Bndels berwieg-en
die des anderen derselben Wurzel, so duss mit einem elektrischen

Strom, welelier alle Fasern einer Wurzel gleich reizt, gewisse Muskeln

zu strkerer Kontraktion^ gebracht werden als andere. Das Ueber-

wiegen der Muskelaktion in einer Wurzel ist in dieser Wurzel konstant.

Es ist mglich, durch Reizung- eines einzigen Faserbndels in einer

Wurzel die Kontraktion eines einzigen Muskels allein hervorzurufen.

Der nmliche Muskel wird immer in mehr als einer Wurzel reprsen-

tiert, geAvhnlich in zwei und in ungleichem Mae. Wenn der nm-
liche Muskel von zwei Wurzeln Fasern bezieht, so sind die durch die

eine Wurzel innervierten Muskelpartien nicht auch von der anderen

Wurzel innerviert. ^ Waller's Beobachtung-, dass, Avenn eine Nerven-

wurzel auf der distalen Seite von lutervertebral-Ganglien durchschnitten

ist, keine Degeneration von Fasern in der hinteren Wurzel zwischen

Ganglion und Mark gefunden w^urde, ist nicht besttigt. Denn solche

Degeneration besteht und drngt zu der Annahme, dass dort gewisse
Nervenfasern sind, welche hinsichtlich ihrer trophischen Versorgung-
nicht von den Ganglien abhngig- sind, sondern aus einem anderen

Rckenmarkssegment oder von der Peripherie herstammen.

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

Kaiserliclie Akademie der Wisseuscliafjeii in Wien.

S i t z n n g der m a t h e in a t i s c li - n a t u r w i s s e n s c li a f 1 1 i c li e n Klasse
vom 3. Februar 1893.

Das w. M. Herr Prof. J. Wiesner berreicht eine im pflanzenphysio-

logischen Institute der k, k. Universitt iu Wien von Dr. W. Figdor ausge-
fhrte Arbeit, betitelt: Versuche ber die hello tropische Empfind-
lichkeit der Pflanze".

Auf Grund messender Versuche wurde die untere Grenze der heliotropi-

schen Empfindlichkeit von Keimlingen zahlreicher Pflanzenarten ermittelt. Als

Lichtquelle diente die Flamme eines Mikrobrenuers, der durch unter konstantem

Drucke stehendes Leuchtgas gespeist wurde. Die Tiefe der Dunkelkammer

gestattete eine Herabminderung der Leuchtkraft bis auf circa 0.0003 Normal-

kerzen.

Im groen Ganzen wurde gefunden, dass die Sonnenpflanzen schon im

Keimlingsstadium weniger lichtempfindlich sind als die Schattenpflanzen. So

liegt beispielsweise die untere Grenze der heliotropischen Empfindlichkeit der

Keimlinge von Xeranthemum annuum (Sonnenpflanze) bei 0.015, die der Keim-

linge von Lunaria bieimis (Schattenpflanze) noch unter 0.0003 Normalkerzen.

Ehsendungen fr das Biol. CentralhlaU hitlet man an die ItedaU-
tion, Mflangen, physiol. Institut, Bestellungen soivie alle

gescliftlichen, namentlich die auf Versendung des Blattes,
auf Tciuseliverheliv oder auf Inserate bezglichen Mittiilungen
an die Verlagshandlung E d ^i a r d B e s o l d, Leipzig ,

Salonionst7\ 16, zu richten.
- .,., .. -. T

'~~

Verlag von Eduard Besold (Arthur Georgi) in Leipzig. Druck der kgl.

bayer. Hof- und Uuiv.-Buchdruckerei von Junge & Sohn in Erlangen.
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