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grsserer oder geringerer Schnelligkeit an ihnen vorbeiziiwandern

scheinen, doch eine ganz vortreffliche Orientinmg haben. Ueberhaupt
ist die eigene Bewegung ein ausgezeichnetes Hilfsmittel zur Ab-

schtzung der Entfernungen von Gegenstnden. In letzterer Beziehung

mag noch erwhnt sein, dass die Insekten Avenigstens insofern den

Wirbeltieren in der Abschtzung von Distanzen voraus sind, als sie

einen weit grern Teil des Kaumes gleichzeitig mit beiden Augen
sehen als diese. Das binoculare Sehen aber ist der wesentlichste Be-

helf der Tiefenwahrnehnumg.

Sigm. Exuer (Wien).

lieber mechanische, thermische imd chemische Nervenreizung.

Fast die Gesammtheit der bisherigen Erfahrungen ber knstliche

Erregung irritabler Gebilde, insbesondere der Muskeln und Nerven

wurde bei Anwendung der Elektricitt als Reizmittel gewonnen.
Obschon nun einerseits zugegeben werden muss, dass die Vor-

teile dieser Methode auerordentlich gro sind, indem auer der Elek-

tricitt kaum ein anderes uns zu Gebote stehendes Reizmittel eine

gengend feine und messbare Abstufung der Intensitt zulsst und

zugleich so geringe und flchtige Nachwirkungen zur Folge hat, so

macht sich doch andrerseits in vielen Fllen das Bedrfniss geltend,

die auf dem einen Wege gewonnenen Ergebnisse durch Anwendung
andersartiger Reizmittel zum mindesten zu controliren, ja gewisse

Fragen der allgemeinen Muskel- und Nervenphysiologie lassen ber-

haupt eine wahre Entscheidung mir unter Ausschluss der elektrischen

Reizmethode zu. Leider ist jedoch die Methodik der chemischen,
thermischen und mechanischen Reizung, ber welche die Physiologie
derzeit verfgt, eine immer noch sehr unvollkommene und erst in

jngster Zeit wurde von Tigerstedt (Studien ber mechan. Nerven-

reizung. Acta Soc. scient. Fennicae, Tom. XI, Helsingfors 1880) und

H allsten (Arch. f. Anat. und Physiol. 1881) der Versuch gemacht,
die mechanische Nervenreizung fr exakte Untersuchungen verwertbar

zu gestalten.

Demgem sind auch die allgemeinen Resultate, zu denen die

Anwendung der genannten drei Reizmethoden bisher gefhrt hat und

ber welche im Folgenden berichtet werden soll, verhltnissmig ge-

ring im Vergleich zu den mittels der elektrischen Reizung gewonnenen
Ergebnissen.

Was zunchst die mechanische Reizung anlangt, so ist es eine

seit alter Zeit bekannte Tatsache, dass ein Nerv durch die verschie-

denartigsten hieher gehrigen Eingriffe (Durchschneiden, rasch zu-

nehmenden Druck, Zerquetschen etc.) in den Zustand mehr oder
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weniger intensiver Erregung- versetzt werden kann. Aber erst Hei-
denhain (Pliysiolog. Studien, 1856 und Moleschott's Unters. IV. 1858)
lieferte den fr die Verwertbarkeit der meclianischen Keizung in der

Experimental])hysiologie wichtigen Nachweis, dass es gelingt einen

Nerven mechanisch zu reizen ohne ihn am Orte der Einwirkung so-

fort zu zerstren. Er eonstruirte nach dem Princip des Neff 'sehen

Hammers einen Apparat (den mechanischen Tetanomotor"), der es

gestattet eine und dieselbe Nervenstelle durch rasch aufeinanderfol-

gende Ste in Erregung zu versetzen. Du Bois-Keymond (Unter-

euchungen ber tier. Elektr. IT, 1. 1849), welcher schon frher die

negative Schwankung des Nerveustroms bei Zermalmung eines Nerven
mittels eines Zahnrades beobachtet hatte, fand diese Tatsache bei

Anwendung des H e i d e nh a in'schen Tetanomotors besttigt.
Allein weder dieser noch auch ein zweiter, nach einem andern

Princip von Heide nhain construirter Apparat zum mechani-

schen Tetanisiren entsprach vollkommen allen Anforderungen und so

ist es begreiflich, dass z. B. Bernstein bei seinen Untersuchungen
ber die Ermdung und Erholung der Nerven (Pflger's Arch.) wie-

der zu der i)rimitiven Methode seine Zuflucht nahm, einen mechani-

schen Tetanus durch Klopfen der Nerven mittels eines Messerrckens

hervorzurufen. "VVundt (Unters, zur Mechanik d. Nerven und Ner-

vencentren I. 1871) machte zuerst den Versuch auch die Wirkungen
mechanischer Einzel reize (Ste eines elektromagnetischen Fall-

hammcrs) zu untersuchen und zwar nach einer Methode, welche in

jngster Zeit von Tigerstedt (I.e.) weiter ausgebildet wurde. Der

Apparat dieses letztern Forschers besteht im wesentlichen aus einem Elek-

tromagneten, an dem verschieden schwere und passend geformte Anker

angebracht werden, die je nach der Stellung des ersteren aus ver-

schiedener Hhe auf die zu reizende Nervenstelle herabfallen. Die

Strke des Keizes wird bei Anwendung des Tigerstedt'schen Ap-

parats ausgedrckt durch das Produkt der Schwere und der Fall-

hhe des Gewichts. H allsten bentzt zur mechanischen Nerven-

reizung zwei Marey'sche durch einen Schlauch miteinander verbundene

Lufttrommeln. Wird durch ein aus verschiedener Hhe auf die Mem-

bran des einen Tambours herabfallendes Gewicht Luft verdrngt, wo-

bei die Fallhhe als relatives Ma fr den Sto gelten kann, so wer-

den dadurch Schwingungen des am andern Tambour befindlichen

Hebels erzeugt, die ihrerseits den passend gelagerten Nerven mecha-

nisch reizen.

Die beiden letzgenannten Forscher fanden entgegen den frhern

Angaben von Wundt bereinstimmend, dass der Nerv eine gengende
Widerstandskraft besitzt, um die Anwendung mechanischer Einzelreize

bei allen Untersuchungen zu gestatten, wo bisher ausschlielich die

Elektricitt als Reizmittel diente.

Beide untersuchten mit Hlfe der mechanischen Reizmethode die
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vielfach ventilirte Frage, ob die Erregbarkeit mglichst unversehrter

Nerven an allen Stellen ihres Verlaufs gleich gro ist. Whrend al)er

T., wie vordem schon F leise hl (Wiener akadem. Sitzungsber. LXXII.

1876) bei Anwendung chemischer Reizmittel (concentr. Kochsalzlsung)
merkliche Unterschiede nicht aufzufinden vermochte, fand H allsten,

dass unabhngig von der auch bei mechanischer Reizung leicht nach-

weisbaren Erhhung der Erregbarkeit in der Nhe eines Querschnit-

tes auch im Verlaufe des N. ischiacUcus vom Frosche Stellen ver-

schiedener Erregbarkeit vorhanden sind, indem dieselbe im Allge-

meinen nach dem Centrum hin zunimmt und unterhalb des Plexus

am grten, etwas unterhalb der Stelle dagegen, wo der Zweig fr
die Oberschenkelmuskeln abgeht, am kleinsten gefunden wird. A priori

ist eine Differenz der Erregl)arkeit verschiedener Stellen eines ganz
unversehrten Nerven ziemlich unwahrscheinlich und es muss weitern

Untersuchungen vorbehalten bleiben, nachzuweisen, im^^eweit elek-

trische Spannungsdifferenzeu verschiedener Punkte des Nerven als

urschliches Moment hierbei in Betracht kommen (Grtitzner, Bres-

lauer rztliche Zeitschrift 1881 Nr. 11). AVenn eine Nervenstelle sich

im Zustand schwacher, zur Auslsung einer Muskelkontraktion unge-

ngender Erregung befindet, so wirkt ein neu hinzukommender gleich-

artiger oder verschiedener Reiz in verstrktem Mae erlgend, indem

eine Summation der beiden dieselbe Stelle treffenden, untermaximalen

Reize erfolgt.

Da nun der Erregungszustand irritabler Gebilde auch bei kurz-

dauernder Einwirkung irgend eines Reizes nicht sofort mit dem Auf-

hren desselben verschwindet, sondern eine gewisse Zeit (latent) nach-

A\irkt, so kann unter Umstnden eine Summirung gengend rasch

aufeinanderfolgender untermaximaler Reize eintreten.

Die mehrfach beobachtete Tatsache, dass die Wirkung eines In-

duktionsschlages bei rascher Wiederholung zunimmt (Wundt) drfte

hierauf beruhen. Viel langsamer als die elektrische Erregung durch

kurzdauernde Strme scheint die mechanische Erregung des Nerven

abzuklingen. Es spricht dafr sowol die von Wundt (1.
c. p. 198)

beobachtete Tatsache, dass die Auspruchsfhigkeit einer Nervenstelle

fr elektrische Reize zunimmt, wenn dieselbe vorher schwachen me-

chanischen Reizen ausgesetzt wurde, als auch der Umstand, dass

Tiger stedt hufig anfngliche Zunahme der Zuckungshhen sah,

wenn eine und dieselbe Nervenstrecke in kurzen Pausen (4 5mal p.

Minute) mechanisch (untermaximal) gereizt wurde. Wenn man mit

Luchsinge r (Pflger's Arch. XXV) die Spannung als einen dauern-

den Reiz irritabler Gewebe betrachtet, so drfte vielleicht auch die

mehrfach beobachtete Steigerung der Anspruchsfhigkeit eines Ner-

ven durch nicht zu starke Dehnung oder gelinden Druck, welche Ti-

ger stedt auch mittels mechanischer Reizung nachweisen konnte und
mit Elasticittsvernderungen des Nerven in Zusammenhang bringt, in
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gleicher Weise aufzufassen sein. Nach Hermann (Arch. f. Anat. u.

Physiol. 1861) nimmt bei elektrischer Keiziing des Nerven die Gre
der Miiskelzucknng- mit zunehmender Reizstrke anfangs schnell und
dann immer langsamer zu, -whrend Fick (Sitzungsber. d. Wiener
Akademie 1862 1863) die Hubhhen innerhalb gewisser Grenzen der

Reizgre proportional fand.

(Schluss folgt.)

L. Stieda, Untersuchungen ber die Entwicklung der Glandula

thymus, Gl. thyreoidea und Gl. carotica.

gr. 4. 38 S. II. Taf. Leipzig 1881. Engelmann.

A. Wolf1er, lieber die Entwicklung und den Bau der Schild-

drse mit Rcksicht auf die Entwicklung der Krpfe.
Klein fol. ri9 S. VII. Taf. 4 Holzschn. Berlin 1880. Reimer.

Die Glandula tki/nius und thyreoidea ,
schon lange in physiologi-

scher und histologischer Hinsicht rtselhafte Bildungen, sind neuer-

dings vom ontogeneti sehen Standpunkt aus untersucht worden. Zwei

grere Arbeiten von Wolf1er und Stieda behandeln diesen Gegen-
stand und sind wol geeignet, in kurzer Uebersicht zusammengestellt
zu werden.

Die Gl. thymus und thyreoidea sollen sich nach Arnold (Kurze

Angaben einiger anatomischer Beobachtungen in der me'd, -
chirurgi-

schen Zeitung, 1831, Bd. H) aus einem Blastem, und zwar als hohle

Wucherungen am Anfange der noch hutigen Luftrhre bilden. Spter
schnren sie sich ab, und in der neunten Woche wird die Thymus
als kleines paariges und krniges Drsenkrperchen vor der Luft-

rhre in der Mitte des Halses sichtbar. Bisch off (Entwicklungs-

geschichte der Sugetiere und des Menschen. Leipzig 1842) glaubt

wol einen Zusammenhang des Blastems von Thymus und Thyreoidea

gesehen zu haben, nicht aber einen solchen der Drsen mit Luftrhre

und Kehlkopf. Klliker (Entwicklungsgeschichte des Menschen und

der hheren Tiere. Leipzig 1879) schildert die Thymus als ein epi-

theliales Organ, und es erinnert ihn ihr Bau, wenn sie schon gelappt

ist und mit ihrem untern Teil in der Brusthhle liegt, an den einer

Kiemenspalte eines Jngern Embryo. So erklrt er die Thymus-

Anlage des Kaninchens fr eine in einen Schlauch umgewandelte

Kiemenspalte. Welche von den hintern Kiemenspalten aber dazu

umgewandelt wird, lsst er unbeantwortet. Spter verliert nach K.

der Bau des Organs seinen epithelialen Charakter und nimmt den der

T%WMS-Substanz an, whrend von Auen Gefe und Bindesubstanz

in die dicken Wandungen des Organs eindringen.

Bezglich der Entstehung der GL thyreoidea weichen schon gleich
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