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die Ell tw icke hing- der Seps chalcides'' ist eine sehr bemerkens-

werte Arbeit, in welcher der Verf. ungemein feine Eeifeerseheiniingen

der Sei)i<-YQ,\' entdeckt und zu dem Resultate gelangt, dass die Be-

fruchtung im peritonealen Grbchen, welches sich zwischen dem Eier

stocke und der Tuba befindet, im letzten Augenblicke der Reife des

Eies vor sich geht, d. h. im Augenblicke der Transformation der Kern-

teilungsfigur in Polkrperchen (wahrscheinlicherweise zweitem) und

weiblichen Vorkern; dass von den zahlreichen, in diesem Augenblicke

sich in der perivitellinen Flssigkeit vorfindenden Zoospermien nur

ein einziges in das Ei eindringt und sich in einen Spermakern oder

mnnlichen Vorkern verwandelt, Avhrend die anderen degenerieren

und verschwinden, dass im Stadium der ersten Segmentationsspindel

im Keimschnitte weder andere Kerne noch Kpfe von Zoospermien

existieren und dass die Keife und die Befruchtung der Sauropsidieueier

im Grunde mit dem bereinstimmen, Avas wir von den anderen Tieren

wissen.

Mingazzini's xVbhandluug Beitrag zur Kenntnis der

Sporozoen" ist liau})tschlicli systematischer Art, aber von jener

Systematik, die der wisssenschaftlichen Zoolog-ie, welche auf Ana-

tomie und Embryologie gegrndet ist, angehrt. Der Verfasser be-

schreibt viele sehr interessante Formen und schliet mit folgender

neuen Klassifikation der Coccidien und der Gregarinen:
iKundlich oder eierfrmig, unbeweglich, sich

nicht konjug'ierend, in den Zellen oder in den

[Geweben lebend.

^Vernderliche Form, beweg-lich, gewhnlich
'frei. Die Konjugation, Avenn dieselbe existiert,

jfast bestndig durch Ap[osition.

i,

Krper gebiklet aus zAvei Segmenten, deren

Foinciisti- vorderes cephaloid, zuweilen vorne ein ac-

^^^
< cessorisches Segment tragend. Die Konju-

igation, wenn sie existiert, fast bestndig durch

^Opposition.

4 Krper gebildet aus drei Segmenten, deren

Dklij- Vorderes cei)haloid. Das Individuum resul-

mophyklea Viert aus der Konjugation zweier durch Op-

'position.

Schlielich gibt die Abhandlung- des Dr. Giuliani die sorgfltige

Besehreibung- eines Riesen - Skelettes.

Catania, Juni 1893. B. Orassi.

Alexander Schmidt, Zur Blutlehre.

Leipzig, F. C. W. Vogel, 1892, 270 Seiten.

Alex. Schmidt hat in diesem Werke nicht allein die Ergebnisse

seiner eigenen fast mehr als 30jhrigen mhevollen Forschung ber

das Wesen und die Bedeutung der Blutgerinnung-, sondern auch die

Krper
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den gleichen Geg-enstand behnndeludeu zahlreichen Arbeiten seiner

Schler zusammengestellt und unter gemeinsame und allgemeine Ge-

sichtspunkte gebracht. Den reichen Inhalt des Werkes in einem kurzen

zusammenfassenden lieferate Aviederzug-eben, ist unmglich, wenn mau

sich nicht auf eine g-anz kurze Anfhrung der von Alex Schmidt

gezogenen Schlussfolgerungen beschrnken will. Eine derartige Be-

handlung des Keferates entsprche jedoch bei der hohen Bedeutung-

der Alex. Schmidt 'sehen Untersuchung fr die biologische Forschung
auf dem Gebiete der Blutlehre gewiss nicht den Zwecken eines biolo-

gischen Centralblattes und es sei daher gestattet, dass im Folgenden
ausfhrlicher auf den Inhalt der einzelnen 20 Kapitel des Werkes ein-

gegangen werde.

I.Kapitel: lieber die Faserstoffg-eriunung-. Feststellung
der Aufgaben.

j-
In diesem Kapitel gibt Alex. Schmidt eine kurze Darstellung

der bekannten von ihm aufgestellten Gerinnungstheorie; er formuliert

dieselbe folgendermaen:

,Jn einer Flssigkeit findet die Faserstoft'gerinnuug statt, sobald

sie Folgendes enthlt:

1. gewisse gelste Eiweil^formen (die beiden bekannten Globuline),

als Material, aus welchem der Faserstoff entsteht,

2. ein spezifisches Ferment, als Mittel zur Umwandlung dieses

Materiales in einen in der Mutterflssigkeit lslichen Eiweikrper, zu

dessen Eigenschaften es gehrt, durch Neutralsalze aus der lslichen

in eine (relativ) unlsliche Modifikation bergefhrt zu werden,
o. gewisse Mengen von Salzen als Mittel, um die eben erwhnte

Ueberfhrung des fermentativen Umwandlungsproduktes in die unls-

liche Modifikation und damit seine Ausscheidung zu bewirken,
4. die Faserstottgerinnung ist demnach derjenige Vorgang, bei

welchem unter der Einwirkung eines spezifischen Fermentes aus dem
erwhnten eiweiartigen Material ein an sich in der Mutterflssigkeit
lslicher Eiweikrper entsteht, welcher aber, wie viele andere

kolloidale Stoffe (z. B. die flssige Kieselsure), die Eigentmlichkeit

besitzt, schon durch sehr geringe Mengen krystalloider Substanzen in

die unlsliche Modifikation bergefhrt zu werden und sich somit aus-

zuscheiden. Diese relativ unlsliche Modifikation des fermentativen

Umwandlungsproduktes nennen wir Faserstoff"''.

An diese Definition der Gerinnung knpfen sich folgende wichtige

Fragen, mit welchen sich die weiteren Kapitel des Werkes vornehm-

lich beschftigen:

1) Woher stammen die Globuline?"

2) Woher stammt das Fibriuferment und unter welchen

Einwirkungen wird es von seinem unwirksamen Mutter-
stoffe abgespalten?"
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2. Kapitel: Ueber das Fibrinfermeut.

Nach einer kurzen Ziirckweisuug- der besondeis von Bizzozero
und Mos so geg-en die von ihm aufgestellte Gerinmmgstheorie gemach-
ten Einwendungen wendet sich Verf. zum Fibrinferment, indem er

folg-ende Stze vorausschickt:

1) Es ist eine Thatsaehe, dass man aus dem lufttrockenen Koag-ulum
des nach stattgehabter Faserstoffg-erinnnng unter Alkohol

gebrachten Blutes oder Blutserums mit Wasser einen Stoff' extrahiert,

welcher in psissenden, an sich durchaus nicht gerinnenden Flssig-
keiten die Faserstoftgerinnung herbeifhrt.

2) Es ist ebenso eine Thatsaehe, dass das Alkoholkoagulum des

zirkulierenden Blutes (welches man zu diesem Zweck aus der Ader

direkt in den Alkohol flieen lsst) bei derselben Behandlung ein fast

vllig unwirksames Wasserextrakt liefert, dass demnach der wirksame

Stoff erst auerhalb des Organismus entsteht, resp. gewaltig zunimmt,

3) Es ist endlich eine Thatsaehe, dass durch Injektion dieses

Stoff'es in d:is Gefsystem des lebenden Organismus augenblicklich

ttliche Thrombosen herbeigefhrt werden knnen; andrerseits dis-

poniert der Organismus nachweislich ber eine spezifische Widerstands-

kraft gegen seine Wirkungen und vermag ihn schlielich aus dem Blute

ganz fortzuschaifen. Hierauf beruht die Mglichkeit der Kettung des

Tieres".

Die Grnde, welche Alex. Schmidt veranlassen, diesen Stoff' als

ein Ferment zu bezeichnen, sind folgende:

1) Uumessbar kleine Quantitten desselben wirken intensiv koagu-

lierend (es wird ein Beispiel als Beweis angefhrt).

2) Der in Rede stehende Stoff' kann zu wiederholten Malen Ge-

rinnungen bewirken.

3) Seine Wirkung auf gerinnbare Krperflssigkeiten wird durch

antiseptische Mittel nicht im mindesten beeintrchtigt.

4) Er wird durch Kochen seiner wsserigen Lsung unwirksam

gemacht, resp. zerstrt.

5) Im getrockneten Zustande (als gepulvertes Alkoholkoagulum)

vertrgt er viel hhere Hitzegrade als in wsseriger Lsung.

G) Eine Temjieratur von 3540*' begnstigt in hohem Mae seine

Wirkung.

7) Klte verzgert sie, resp. unterdrckt sie ganz.

8) Seine Lsung erleidet durch Gefrieren nicht die geringste Einbue

an ihrer Wirksamkeit.

) Schon geringe Ueberschsse von Alkalien oder Suren unter-

drcken seine Wirkung; beim Neutralisieren stellt sie sich wieder ein.

Grere Mengen von Alkalien oder Suren zerstren den wirksamen Stoff".

10) Geringe Mengen eines Neutralsalzes begnstigen seine Wirkung,

groe hemmen, resp. unterdrcken sie. Die Grenze, von welcher au
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diese hemmende Wirkung- der Salze beg-innt, variiert je nacli ihrer

Natur und je nach den relativen quantitativen Verhltnissen dieses

toftes zu dem Substrate der Faserstotfbildung^'.

Welche geringen Mengen Fermentes gengen, um ausgedehnte und

wiederholte ra8erstotfgerinnun2:en zu erzeugen, wird an einem sehr

anschaulichen Beispiele bewiesen; mit Eecht betont hiebei der Verf.,

dass auch bei den anderen Fermenten allmhlich eine Erschpfung
eintritt. Zu seinen Untersuchungen bediente sich Alex. Schmidt

vielfach eines verdnnten sogenannten Salzplasmas, dessen Bereitungs-

weise ausfhrlich geschildert Avird; ein derartiges Salzplasma darf,

wenn es vorwurfsfrei sein soll, in einer mit 6 8 Vol. Wasser ver-

dmiten Lsung bei beliebig- lang-e fortgesetzter Beobachtung keine

Spur einer spontanen Gerinnung, Flockenbildung oder dergl. zeig-en.

Die besonders von Mosso gegen Versuche mit solchem Salzplasma

erhobenen Einwnde werden vom Verf. in berzeugender Weise als

unbegrndet zurckgewiesen.
Weiterhin zeigt Alex. Schmidt, dass die folgenden von Tam-

mann bei seinen Untersuciiungen ber die Wirkung des Emulsins auf

Amygdalin, Salicin und Harnstoft', ferner ber die Inversion des IJohr-

zuckers unter dem Einflsse des Invertins aufgestellten Stze auch auf

die Faserstoffgerinnung anzuwenden sind:

1) Die fermantativen Keaktionen sind unvollstndig, fhren aber

zu keinen Gleichgewichtszustnden, sind also nicht umkehrbar.

2) Der Endzustand der Reaktion ist von der Temperatur und der

Konzentration der reagierenden Stoffe abhngig^'.

Zum Schlsse weist Verf. darauf hin, dass das Verstndnis der

Faserstoffgerinnung dadurch sehr erschwcit wird, dass zwei verschie-

dene und doch wieder einander sehr hnliche Eiweistoffe hierbei

materiell beteiligt sind. Eine Lsung dieser Schwierigkeit findet sich

in der Auffassung- der fibrinogenen Substanz als eines Umwandlungs-

produktes des Paraglobulins ,
weshalb Alex. Schmidt die Bezeich-

nung Metaglobulin" fr dieselbe vorschlgt.

O.Kapitel: Ueber die inFolge der intravaskulren Injektion
von Fibrinferment eintretenden Blutvernderungen.

Verf. bespricht hier zunchst die Untersuchungen von Jacovicki,
A. Khler und Edelberg. Wenn auch, wie namentlich die Ver-

suche Jacowicki's gezeigt haben, der Org-anismus ber Vorrichtungen

verfgt, durch welche er Ij die Wirkungen des injizierten Fermentes,

so lange es als solches im Blute Bestand hat, paralysiert und

durch welche er 2) das Ferment selbst ber kurz oder laug vernichtet",

so entstehen doch nach der Injektion konzentrierter Fermentlsungen,
wie aus den Versuchen Edelberg 's hervorgeht, uerst intensive und

ausgedehnte intravaskulre Gerinnungen, welche sehr schnell zum Tode
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ftthreu. oder weiiig^teus mehr oder weniger schwere Krankheitserschei-

Jiimgen zur Folge haben.

Die Verschiedenheit der Erfolge ist dadurch bedingt, dass einer-

seits die Fermentlsungen nicht immer die gleiche Wirksamkeit haben,

-andrerseits die verschiedenen zum Exi)erimente verwendeten Tiere

eine sehr verschiedene Widerstandsfhigkeit gegenber dem Fibrin-

ferment besitzen; so zeigt sich nach Alex. chmidt z. B. der Hund

als auerordentlich Aviderstandsfhig gegenber Fermentinjektionen,
whrend Katzen und noch mehr Knninchen empfindlicher und daher

mehr fr das Experiment geeignet sind.

Die nach der Injektion grerer Fermentmengen (sofern dieselben

nicht den Tod des Tieres herbeifhren) auftretenden Blutvernderungeu
bestehen in dunkler Frbung, theerartiger Beschaifenheit und mehr

oder weniger mangelnder Gerinnungsfhigkeit.
Auch das normale zirkulierende Blut enthlt stets geringe Ferment-

mengeu, Avelche jedoch selbst im Laufe eines Tages relativ bedeu-

tenden Schwankungen unterworfen sind. Je grer der Fermentgehalt

des funktionierenden Blutes ist, um so geringere Fermentmengen werden

im absterbenden Blute entwickelt.

4. Kapitel: lieber die Beziehung der Faserstoffgerinuung
zu verschiedenen Protoplasmaformen.

Das fertig gebildete Ferment ist nur in der Blutflssigkeit

enthalten, nicht in den krperlichen Elementen; besonders fermentreich

ist das Serum, whrend z. B. das wsserige Extrakt von ausgepresstem

und durch Alkohol geflltem Lymphdrsensaft keinen Fermentgehalt

besitzt. Die wesentliche Rolle an der Bildung des Fermentes scheint

den farblosen Blutkrperchen zuzukommen, indem einerseits filtriertes

Plasma sehr hingsam gerinnt, anderseits die Gerinnungsenergie mit

dem Gehalt an diesen Elementen zunimmt; die im Plasma vorhandenen

Krnchen werden auch heute noch vom Verf. als Zerfallsprodukte der

farblosen Krperchen angesehen. Uebrigens ist Alex. Schmidt

keineswegs, wie vielfach irrtmlicher Welse angenommen wird, der

Meinung, dass ausschlielich die farblosen Blutkrperchen als Ferment-

bildner aufzufassen seien; vielmehr ist er durch eigene Untersuchungen

und diejenigen seiner Schler zu der Ueberzeugung gelangt, dass auch

andere Zellenformen fermentbildend wirken. Doch besteht ein gewisser

quantitativer Unterschied in der Wirkung der verschiedenen Zellen;

am meisten Ferment wird durch Spermatozoen erzeugt, whrend durch

Zusatz von Lymphdrsenzellen die Fibrinziffer die hchste Steigerung

erfhrt; aber auch Leber- und Milzzellen, ausgepresster Saft von

Froschmuskeln, ja Schimmel- und Spaltpilze (Grohmann) vermgen
als Fermentbildner aufzutreten, kurz jedes Protoplasma kann
eine Quelle des Fibrinfermentes darstellen und daher in

geeigneten Flssigkeiten Fasersto ffger Innungen bewirken.
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Niemals werde im Blutserum durch Hinzufgung' von Protoplasma

irgeudwelelie Gerinnung beobachtet. Auch die meisten Transsudate

in die Krperhhlen zeigen eine sehr geringe Gerinnungstendenz und

gerinnen sehr spt, weshalb man sie flschlich berhaupt nicht fr

gerinnungsfhig hielt und sie daher irrtmlicher Weise mit Serum
identifizierte. Thatschlich stellen diese Transsudate nach Alex.
Schmidt verndertes Blutplasma dar, welches jedoch seine Kraft,

Protoplasma zu spalten, im Verkehr mit dem Parenchym der Orgaue
teilweise oder gnzlich verloren hat. Alex. Schmidt bezeichnet

daher die TrarLSSudate als proplastische Flssigkeiten, weil sie

nicht von selbst gerinnen, sondern erst nach Zusatz von Blutserum

oder Fibrinferment.

5. Kapitel: Ueber die in Folge der intravaskulren Injek-
tion verschiedener Protoplasmaformen eintretenden

Blutvernderungen.

Injektion von Zellen (Lymphdrsenzellen, Eiterzellen etc.) erzeugt

ausgedehnte, hufig zum Tode fhrende Thrombosen. Bei Tieren,
welche die Injektion berstehen, zeigt das Blut zunchst auf ganz
kurze Zeit (einige Sekunden whrend der Injektion) eine mchtig er-

hhte Gerinnungsenergie, welche jedoch sehr bald in eine Verminde-

rung oder selbst gnzliche Aufhebung der Gerinnungsfhigkeit um-

schlgt; dabei erscheint das Blut schwarz, theerartig. Parallel mit

diesen Erscheinungen geht der vitale Fermntgehalt des Blutes; jedoch
ist die Herabsetzung, bezw. gnzliche Aufhebung der Gerinnungsfhig-
keit unabhngig von dem Zurcksinken des vitalen Fermentgehaltes;
diese wird vielmehr dadurch bedingt, dass das Blut durch die Zellen-

injektion die Fhigkeit verliert, das Ferment auerhalb des Orga-
nismus zu erzeugen. Verf. erblickt in diesen Verhltnissen den Aus-

druck einer Keaktion des Organismus gegen die eingedrungene Schd-

lichkeit, deren Gefhrlichkeit wesentlich auf der beruormalen Steigerung
eines vitalen Vorgangs, der in enge Schranken gebannten physiologischen

Fermententwickluug beruht, ebrigens geht von den Tieren, welche eine

Zelleninjektion berstanden haben, doch noch nachtrglich, auch nach

erfolgtem Ausgleich des Fermeutgehaltes, ein Teil zu Grunde, ohne

dass irgendwelche Thromben im Gefsystem nachzuweisen wren. Ob
der Tod durch kapillre Thrombosen in lebenswichtigen Orgauen, oder

durch die konsekutiven Blutvernderungen selbst erfolgt, lsst Verf.

dahingestellt.

Trotz der Injektion ungeheurer Massen von Leukocyten sinkt

gleichwohl unmittelbar nach der Injektion der Leukocytengehalt des

Blutes, um erst spter wieder anzusteigen; hiebei treten zunchst

kleinere, dann grere lebhaft bewegliche Formen auf.

Weiterhin zeigt Alex. Schmidt, dass die eingetretene Gerinuungs-

unfhigkeit des Blutes nicht auf einer Vernderung des Protoplasmas,
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sondern vielmehr auf einer Vernderung- des Phismas beruht; denn

durch Hinzutu,i;uug' frischen Prto})lasmas zu dem kranken Blute wird

dessen Gerinnungsfhigkeit nicht wieder herg-estellt; was doch ein-

treten mlisste, wenn das in dem kranken Blute enthaltene Plasma

seine Fhigkeit Protoplasma zu spalten, bewahrt htte, Wohl aber

wird durch Hinzufgung- vernderten Blutes zu normalem Plasma eine

beschleunigte Gerinnung mit reichlicher Fibrinbildung erzielt, da eben

das vernderte Blut sehr reich an })rotoplasmatischen Substanzen ist,

welche von dem normalen Plasma gespalten werden.

Schlielich werden in dem Kapitel eine lleihe von Versuchen an-

gefhrt, durch welche der Beweis erbracht Avird, dass es nicht etwa

die Gewebszwischenflssigkeit, sondern thatschlich die Zellen sind,

deren Injektion die geschilderten Blutvernderungen hervorruft.

G. Kapitel: lieber die Beziehung der roten Blutkrperchen
zu der Faserstoffgerinnung.

Das Stroma der roten Blutk()r})erchen Avirkt, nachdem dieselben

von ihrem Hmoglobin befreit worden sind, ebenfalls koagulierend,

d. h. es beschleunigen solche Blutkrperchen die Gerinnung; jedoch
sind sie nur wirksam, wenn bereits eine gewisse Menge freien Fer-

mentes vorhanden ist, wenn also die Gerinnung schon im Gange ist.

Die eigentlichen proplastischen Flssigkeiten, welche spontan nicht

gerinnungsfhig sind (auch Salzplasma), werden durch Zusatz roter

Blutkrperchen nicht zur Gerinnung gebracht. Das krystallisierte

Hmoglobin besitzt keinerlei gerinnungserregende Eigenschaften; in

der gleichen Weise verhalten sich intakte rote Blutkrperchen, indem

der Hmoglobingehalt die koagulierende Wirkimg des Stromas auf-

hebt, ebrigens bestehen hinsichtlich der koagulierenden Wirksamkeit

des Stromas der roten Blutkrperchen zwischen den einzelnen Tier-

species groe quantitative Unterschiede.

7. Kai)itel: Ueber die in Folge der intravaskulren Injek
tion der roten Blutkrperchen, bezw. ihres Stromas ein-

treten den Blutver anderun gen.

Die Injektion wsseriger Aufschwemnmngen durch die Centrifuge

gewonnener roter Blutkrperchen, sei es direkt, oder nachdem man

dieselben hatte frieren und wieder auftauen lassen, erzeugte stets aus-

gedehnte Thrombosen, welche den sofortigen Tod der Tiere zur Folge

hatten. Jedoch wirkten nur frische Aufschwemmungen in dieser Weise
;

ltere riefen nur schwere Erkrankungen hervor (Erbrechen, blutige

Ausleerungen, Hmoglobinurie) oder der Tod trat erst nach lngerer
Zeit ein, ohne dass Thrombosen beobachtet worden wren: es war in

diesem Falle die Wirkung des Stromas durch das Oxyhmoglobin auf-

gehoben. Die Blutvernderuugen sind nach der Injektion roter Blut-

krperchen die gleichen, wie nach Injektion anderer Zellformen.
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Hmog-lobin wirkt nur bei einmulig-er Umkrystallisierimg noch in

hnlicher Weise, weil es dann noch Stroma- Bestandteile einschliet.

Nach zweimaligem Umkrystallisiereu wird dasselbe reaktiouslos ver-

tragen und ohne Strung durch die Nieren ausgeschieden. Umgekehrt
erzeugen ihres Hmoglobins beraubte rote Blutkrperchen sofort ttliche

Thrombosen.

Also nur die Injektion in Hmoglobin und Stroma zerlegter
roter Blutkrperchen wirkt auf das Tier ttlich durch Thromben-

bildung; die Injektion intakter roter Blutkrperchen wird vertragen,
wenn sie auch Erkrankung hervorruft. Hier findet eben ein allmh-
licher Zerfall der Blutkrperchen statt und der Fermentgehalt des

Blutes erfhrt daher ebenfalls nur eine allmhliche Steigerung
welche ohne Thrombenbildung vertragen werden kann.

(Schluss folgt.)

W. Ellenberger, Handbuch der vergleichenden Histologie
und Physiologie der Haussugetiere.

Berlin. Paul Parey. 48871892.

Erster Band: Histologie; bearbeitet von Bonnet, Csokor, Eich bum,
Ellenberger, Schlampp, Flesch, Kitt, Sussdorf, Tereg. 8. XIV

und 765 Stn. 452 Abbildungen.
Zweiter Band: Physiologie; bearbeitet von Bonn et, Edelmann, Ellen-

berger, Latschenberge r, Polansky, Schindelka, Sussdorf, Tereg.
1 Teil: XIV u. 877 Stn. 82 Abbild. 2. Teil: XV u. 994 Stn. 284 Abbildungen

und 4 Tafeln.

Wenngleich die Anzeige dieses Handbuches etwas versptet erscheint,
halte ich sie doch fr gerechtfertigt wegen der besonderen Eigentmlichkeiten
desselben, welche es von den meisten vorhandenen Lehr- und Handbchern
der Histologie und Physiologie unterscheidet.

Werke ber Histologie bercksichtigen entweder in erster Linie die Ge-

webe des Menschen oder sie beziehen sich auf die gesamte Tierv/elt, bald das

eine, bald ein anderes Tier bercksichtigend, je nachdem gerade dieses dem
Verfasser fr die zu besprechenden Verhltnisse Vorzge zu bieten scheint.

In diesem Sammelwerke dagegen, welches nach der Absicht des Herausgebers
fr Tierrzte und Veterinrstudenten, den gebildeten Landwirt, Aerzte

,
die

sich fr vergleichende Medizin interessieren, Universittslehrer der medizinischen

Fakultt, Forscher in den Gebieten der Zoologie, vergleichenden Anatomie,

Physiologie und Histologie ,
normalen und pathologischen Anatomie bestimmt

ist, sollten die speziellen Verhltnisse der verbreitetsten Haustiere von Einzel-

forschern auf gruud eingehender eigener Untersuchung dargestellt werden.

Ein solches Werk muss sicher allen oben genannten Kategorien von groem
Wert sein, besonders dann, wenn es sich darum handelt, sich schnell ber eine

Spezialfrage, welche in das hier bearbeitete Gebiet fllt, zu orientieren. Dies

bezieht sich auf die spezielle mikroskopische Anatomie der einzelnen Organe,
welche den grten Teil des ersten Teils (S. 248 bis Schluss) einnimmt. Aus-
zunehmen ist hiervon nur der Abschnitt ber das Gehrorgan und teilweise

der ber das Auge, welche wegen Rcktritt des zuerst damit betrauten Be-



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Biologisches Zentralblatt

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: 13

Autor(en)/Author(s): Anonymos

Artikel/Article: Bemerkungen zu Alexander Schmidt: Zur Blutlehre. 632-
639

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21176
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=63018
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=449126

