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net, d. h. bis etwas ber die Hhe in welcher das obere Ende der

Fossa Stjlvii liegt.

Nach Feststellung dieser Tatsachen stellte sich Verf. weiter die

Fragen: steht eine Hrsphre aussehlielieh oder nur teilweise mit

dem Gehrnerv der gekreuzten Seite in Verbindung? ferner: lassen

sich in einer Hrsphre noch funktionell diiferente Gebiete unter-

scheiden?

Die erste Frage wurde dadurch beantwortet, dass Hunden eine

Hrsphre und die Gehrsschnecke derselben Seite zerstrt wird. Der

Hund war vollkommen taub. Es ist dies mir mglich, wenn jede

Hrsphre einzig mit dem gekreuzten Gehrorgan in Beziehung steht.

Es verhlt sich also die Hrsphre anders wie die Sehsphre,
da wie Verf. frher gezeigt hat, ein Teil der Netzhautfasern in der

Sehsphre derselben Seite seine Endigung findet.

Die Beantwortung der zweiten Frage stie auf groe Schwierig-

keiten. Doch wurden dieselben soweit berwunden, dass festgestellt

werden konnte: die vordem Abschnitte der Hrsphre dienen zur

"Wahrnehmung hoher Tne, die hintern Abschnitte derselben zur

Wahrnehmung tiefer Tne, die mittlem Tne sind zwischen imd un-

terhalb dieser beiden Stellen lokalisirt, so dass, wenn man die einzel-

nen Lokalitten miteinander verbindet, ein nach abwrts convexer

Bogen entstellt, der das untere Ende er Fissurapostsi/lvia (R. Owen)
umfasst, und in dem von vorne nach hinten die Wahrnehmung der

Tne von abnehmender Hhe lokalisirt ist.

Sigm. Exner (Wien).

Das Eiweiss auf seiner Wanderung durch den Tierkrper.

Von

Dr. Schmidt-Mlheim (Proskau).

II. Die Abzugsbahnen des Peptons aus der Darmhhle.

Die Streitfrage, welche Abzugsbahnen die Nhrstoffe bei ihrem

Eintritt in den Organismus whlen, beginnt mit der Entdeckung des

Lymphgefsystems durch Aselli, Rudbeck und Pecquet. Ver-

stand es sich bis dahin von selbst, dass den Darmvenen allein die

Arbeit zufiel, so erffnete sich mit dem Nachweis der Chylusgefe
eine neue Bahn, welche die gesammte oder mindestens einen Teil der

Resorption bernehmen konnte.

Auf Grund der Beobachtung Aselli's, dass die Chylusgefe der

Hunde zur Zeit der Verdauung eine rahmartige Flssigkeit beherbergen,
welche fastenden Tieren vllig fehlt, betrachtete man schon lange die

Chylusbahnen als die einzigen Straen fr den Transport der Nhr-
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Stoffe in den Organismus, als man aucli noch auf anderm Wege die

hohe Bedeutung dieser Gefe fr die Resori)tion nachzuweisen suchte.

Lower, Duverney, Astley Cooper u. A. durchschnitten oder

unterbanden nmlich den Ductus thoracicus. Der Umstand, dass der

Operation fast regelmig der Tod folgte, lie in Verbindung mit den

Beobachtungen, nach denen in Fllen mit gnstigerm Verlauf der

Ductus Aeste abschickte, welche noch eine freie Communikation mit

der Blutbahn gestatteten, die Anschauung entstehen, dass die Ab-

sperrung des Chylus von der Blutbahn deshalb ttlich werde, weil

nur die Chylusgefe im Stande seien, dem Organismus die zu seinem

Bestnde erforderlichen Nhrstoffe zuzufhren. Unhaltbar wird aber

diese Anschauung sogleich, wenn man nur die Zeit bercksichtigt,

welche von der Vollendung der Operation bis zum Eintritt des Todes

verstrich. Denn mit Ausnahme von zwei Versuchstieren Colin's,

welche den Eingriff 20 und 25 Tage berlebten, starben die brigen

Hunde ausnahmslos am zweiten bis zwlften Tag nach der Operation.

Dieser Zeitraum aber ist durchaus ungengend, um einen Hund auch

bei vollstndigster Entziehung der Nahrung dem Hungertode entge-

genzufhren.
Diese Experimente knnen deshalb zu keiner Entscheidung der

Frage dienen, welche Bahnen die Nhrstoffe bei ihrer Resorption ein-

schlagen, und genau dasselbe gilt auch fr Versuche von Martin,
List er. Hall er u. A. Diese glaubten nmlich den direkten Ueber-

gang frbender Substanzen vom Darme aus in die Chylusgefe
beobachtet zu haben und schlssen hieraus auf eine Abfuhr der Nhr-
stoffe mittels der Chylusgefe. Sptere Beobachter, Halle, Ma-

gen die, vorzglich aber Tiedemann und Gmelin, haben aus-

nahmslos andere Resultate erhalten, und es kann wol kaum noch

zweifelhaft sein, dass die Erstgenannten den Inhalt der Chylusgefe
erst besichtigten, nachdem so viel Zeit verstrichen war, dass die zu-

erst in die Blutbahn gelangten Farbstoffe in der Ljnnphe wieder er-

scheinen konnten.

Als die Fortschritte der physiologischen Chemie eine vergleichende

Analyse von Chylus, Lymphe und Blut ermglichten, da suchte man

die Resultate derartiger Untersuchungen einer Beantwortung unserer

Frage dienstbar zu machen. Schloss man zunchst aus der bloen

Anwesenheit von Eiweikrpern innerhalb der Chylusgefe auf eine

direkte Wanderung dorthin vom Darm her, so war dieses nur so lange

berechtigt, bis der Nachweis geliefert worden, dass sich die Lymph-

gefe des Darms in dieser Hinsicht nicht anders verhalten wie die

aller brigen Krperteile, welche stets einen stark eiweihaltigen In-

halt beherbergen. Von Bedeutung war hier namentlich der Nachweis

Lesser's, dass selbst bei vollkommener Nchternheit des Tiers aus

den Darmwandungen ein gleicher Lymphstrom hervorgehen kann wie

whrend der Verdauung. Auch die Beobachtung Brcke's, dass
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einig-e Zeit nach dem Tode sugender Tiere geronnenes Eiwei in den

Chylusgefen anzutreffen ist, spriclit nicht zu Gunsten einer Abfuhr

der Eiweikrper mittelst der Chylusbahnen. Denn fr die Annahme

Brcke's, dass es sich hier um resorhirtes Casein gehandelt habe,
welches unter dem Einfluss einer postmortalen Surebildung zur Aus-

scheidung gelangt sei, sind nicht allein die zu einer strengen Beweis-

fhrung gehrenden Erfordernisse nicht erfllt, sondern es wird diese

Annahme sogar erschttert durch die weitern Mitteilungen desselben

Autors, dass die Gerinnsel auch dann anzutreffen seien, wenn gar
keine Milch genossen wurde. Gleich wenig befriedigend sind die

Schlsse, die man aus den bisherigen Untersuchungen des Bluts der

Vena xjortae gezogen hat. Keine Ausnahme hievon bilden die neue-

sten Versuche dieser Art von Drosdoff. Ohne den Nachweis ge-

liefert zu haben, dass der Krper die Chylusbahnen nicht zu passiren
im Stande war, also nicht indirekt den Blutstrom erreichen konnte,
hat man einzig und allein aus der Anwesenheit von Pepton im Blute

der Pfortader auf einen Uebertritt des Peptons in die Wurzeln dieses

Gefes geschlossen.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Frage nach den Ab-

zugswegen des Eiweies noch durchaus offen war, und dass es nament-

lich an streng durchgefhrten quantitativen Bestimmungen fehlte, wie

sie Zawilski und von Mering fr die durch die Chylusgefe ab-

gefhrte Fett- und Zuckernahrung versucht haben, als ich auf Anre-

regung des Herrn Geheimrat C. Ludwig den Versuch unternahm,
die einer exakten Beantwortung der Frage entgegenstehenden Schwie-

rigkeiten zu beseitigen.

Die einschlgigen Untersuchungen zerfallen in zwei Gruppen : die

erste Gruppe beschftigt sich mit dem Umfang der Eiweiabfuhr und

des Eiweiumsatzes nach der Absperrung des Chylus von der Blut-

bahn, also unter Verhltnissen, unter denen allein die Blutbahnen als

Abzugswege in Betracht kommen konnten; der andern Gruppe ge-

hren Versuche an, in denen durch vergleichende Peptonbestimmung
in Chylus und Blut zur Zeit der Eiweiverdauung ber die Kesorp-
tionsbahneu des Peptons Aufschluss zu erhalten gesucht wird.

Die Versuche der ersten Art gingen von folgender Ueberlegung
aus : die Stickstoffausscheidung durch den Harn, welche uns bekannt-

lich einen Mastab fr den Eiweiumsatz im Organismus gewhrt, ist

bei Hunden, die kurze Zeit gehungert haben, sehr gering und besitzt

fr vierundzwanzigstndige Perioden einen annhernd coustanten Wert.

Reicht man unter diesen Verhltnissen einem Hunde Eiweiuahrung,
so steigert sich der Eiweizerfall in einem solchen Grade, dass der

allergrte Teil des verabreichten Eiweies innerhalb 24 Stunden in

Gestalt stickstoff"haltiger Harnbestandteile zur Ausscheidung gelangt.
Kommt nun dieses Verhalten bei Tieren, deren Chylusstrom sich nicht

mehr in das Blut ergieen kann, iu Wegfall, so ist die hohe Bedeu-
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tiing- der Chyln.sbalinen fr die Eiweiabfuhr direkt nachgewiesen ;
ist

aber das Umgekehrte der Fall, so spricht dieser Befund dafr, dass

auch die Blutbahnen verdautes Eiwei aus der Darmhohle aufzunehmen

vermgen.
Ehe nun den Versuchen dieser Art nher getreten werden konnte,

mussten eigene Anschauungen ber die Einwirkung der zur Absperrung
des Lymphstroms notwendigen operativen Eingriffe auf das Befinden

der Versuchstiere gewonnen werden.

Die Operation, durch welche der Abflugs des Chylus aufgehoben
werden sollte, gestaltete sich in Folge der ungemein hufigen Ano-

malien im Einmndungsgebiet der Lymphgefe umfangreicher, als

vorherzusehen war. Dennoch hatte eine sorgfltig ausgefhrte Ope-
ration bei antiseptischer Behandlung der Wunde keine nennenswerten

Strungen im Allgemeinbefinden der Tiere im Gefolge. Wie lange
diese nach der Ausschaltung des Chylus noch zu leben vermgen, ist

mir unbekannt geblieben, da sie bereits kurze Zeit nach der Operation

gettet wurden.

Bei der Autopsie zeigten sich regelmig umfangreiche Lymph-
stauungen. Schon bald nach der Unterbindung des Milchbrustganges
und ev. auch seiner Verzweigungen werden die groen Lymphstrame,
besonders der Ductus thoracicus und das Bece2)taculu7n chyli durch

die nachrckende Flssigkeit bedeutend ausgedehnt. Sie schwellen

zu dicken Strngen an, die beim Anstechen das Hervorquellen eines

mchtigen Chylusstroms bewirken. Auch die in die Cisterne ein-

mndenden Gefe werden von dieser prallen Fllung betroffen.

Diese Stauungen fhrten zu Infiltrationen des perivasculren Binde-

gewebes. Von einer derartigen Lifiltration wird zunchst das um die

grten Gefstmme gelegene Gewebe betroffen, ganz besonders gilt

dies fr die Cisterne und den Ductus thoracicus. Von der Cisterne

aus kann alsdann der iufiltrirte Chylus dieselbe Wanderung anstellen,

welche der Chirurgie von dem Eiter retroperitonealer Abscesse be-

kannt ist, und man trifft alsdann den Milchsaft in der Umgebung des

Rectums und Afters, unter der Haut der Hinterschenkel und in dem

Bindegewebe zwischen den Bauchmuskeln an.

War der Inhalt der Chylusgefe fettfrei und durchsichtig, so

besa das Bindegewebe den gewhnlichen dematsen Habitus, war

hingegen der Chylus fetthaltig und milchig, so zeigte das Bindege-

webe eine milchige Infiltration. Bei groem Fettgehalt des Chylus
erschien das Bindegewebe wei wie Rahm.

Manometrische Messungen des Lymphdrucks wurden nicht vor-

genommen ;
doch scheint es, als wenn schon ganz geringe Druckwerte

zur Erzeugung der Chylusextravasate gengten, denn sie fanden sich

selbst dann vor, wenn ein beim Hunde uerst hufig vorkommender
Ast des Ductus thoracicus, der ein umfangreiches Abflieen des Chylus
in das Venengebiet der rechten Seite gestattet, nicht unterbunden war.
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Astley Cooper, der nach der Unterbindung- des Milchbrustg-angs

gieiclifalls CliyliisergUssc beobachtet hat, lsst selbige durch eine

Berstung der Lymphcisterne zu Stande kommen. Er untersuchte nun,

welche Kraft erforderlich sei, um die Cisterne zum Platzen zu bringen
und fand, dass sie dem ganz enormen Druck einer zwei Fuss hohen

Quecksilbers.ule erfolgreichen Widerstand zu leisten vermag. Es
muss befremden, dass Cooper selbst dann noch an seiner Ansicht

festhielt, als er sich davon berzeugte, dass es gar nicht notwendig
ist den Ductus zu unterbinden, um die beschriebenen Vernderungen
des Bindegewebes hervorzurufen, dass diese vielmehr dann schon an-

zutreffen sind, wenn man mit Milch geftterten Tieren nur wenige
Minuten den Milchbrustgang mit dem Finger comprimirt. Aus C o o p e r's

Versuchen geht nicht hervor, auf welche Weise er sich von dem Vor-

handensein einer Ruptur der Cisterne berzeugt hat. Dieses lsst

sich wol am besten mittels behutsamer Injektion farbiger Massen in

das Receptaculum erzielen. Dringen die Massen von hier aus mit

Leichtigkeit in das perivasculre Gewebe, so wird eine Zerreiung

vorgelegen haben
;
bleiben sie aber selbst bei stundenlangem Verweilen

unter hohem Druck innerhalb der Cisterne, so Avird man nicht gut
von einer Ruptur dieser reden knnen. So gerne ich nun auch zu-

geben will, dass es auf den ersten Blick den Anschein hat, als seien

die Chylusergsse durch Berstung hervorgerufen, so ist es mir den-

noch in zahlreichen Fllen nur ein einziges Mal gelungen, eine diffuse

Verbreitung von Berlinerblau in dem um die Cisterne gelegenen Binde-

gewebe nachzuweisen. Ich muss aber ausdrcklich betonen, dass diese

Zerreissung aller Wahrscheinlichkeit nach erst beim Freilegen der

Cisterne mittels der Prparirnadeln zu Stande kam. In allen andern

Fllen lie sich selbst bei mehrstndigem Verweilen von Berlinerblau

in der Cisterne unter einem Druck von 40 50 mm. Quecksilber nie

auch nur eine Spur der Injektionsmasse auerhalb des Lymphbehlters
antreffen.

Kurz sei noch bemerkt, dass sich in Folge der Lymphstauungen
sowol in der Bauch- als auch in der Brusthhle ein mehr oder weniger

groes Quantum von Chylus anzusammeln pflegt, der an der Luft zu einem

Kuchen von ziemlich erheblicher Consistenz gerinnt, dass die Lymph-
drsen anschwellen und das Pankreas und. die Mesenterialdrsen zu-

weilen vllig von infiltrirtem Bindegewebe verdeckt sind.

Als sich nun weiterhin zeigte, dass die Ausschaltung des Chylus
ohne jeden nachweisbaren Einfluss auf die Harnstoflfausscheidung der

Versuchstiere blieb, da ergab sich folgender Versuchsplan.
Jedem der Hunde, welche zur Untersuchung verwendet werden

sollten, wurde so lange das Futter entzogen, bis die Harnstofifaus-

scheidung einen constanten minimalen Wert angenommen hatte. Als-

dann wurden die Einmndungen des Chylusstroms in die Blutbahn

unterbunden und das Tier nunmehr mit einer Nahrung von genau er-
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mitteltem Eiwoigehalt gefttert. Nach einer zur Verdaiuing des

Versuchsfutters fr gengend erachteten Frist wurden die Tiere ge-

ttet und nunmehr der Inhalt des Digestionsapparats sorgfltig auf-

gesammelt. In letzterm wurde der Stickstoifgehalt ermittelt, so dass

man durch den Ab/Aig dieses von demjenigen des Versuchsfutters die

Menge des resorbirten Eiweies fesstellen konnte. Da auch der nach

der Ftterung gebildete Harnstoff bestimmt wurde, so lie sich leicht

ermitteln, in welchem Umfang sich dieser durch das resorbirte Eiwei

vermehrt hatte.

Fr brauchbar wurden hierbei nur diejenigen Versuche gehalten,

bei denen sich durch eine behutsame Injektion der Lymphbahnen der

strenge Nachweis fhren lie, dass der vllige Verschluss der Chylus-

wege untadelhaft gelungen war.

Uebrigens erhielten die Tiere einige Zeit vor Anstellung der Ver-

suche ein kleines Quantum frischer Kalbsknochen, wodurch im Darm-

kanal ein scharf begrenzter weier Kothring entsteht, der die Rck-
stnde vom Versuchsfutter von lteren im Verdauungsapparate befind-

lichen Massen scharf zu trennen vermag.
Bei reiner Fibrin- und Casemnahrung enthielt der Magen 24

Stunden nach der Operation und der Aufnahme des Futters meistens

nicht unbetrchtliche Rckstnde ;
bei Fleischftterung waren indessen

um diese Zeit im Magen und im Dnndarm fast regelmig nur ge-

ringe Mengen Schleim anzutreffen. Zum Zwecke einer Analyse des

Magendarminhalts wurde dieser mittelst eines Platinspatels sorgfltig

von der Schleimhaut abgehoben, letztere auerdem noch mit der

Spritzflasche abgesplt und das Ganze auf dem Wasserbade einge-

dampft. Zur Vorbereitung fr die Stickstoffbestimmung wurde der

so gewonnene feste Rckstand fein pulverisirt, bei 100"^ getrocknet

und gewogen. Die Stickstofn)estimmungen geschahen nach dem von

Dumas angegebenen Verfahren.

Zum Zweck des Aufsammeins und der Abgrenzung der tglichen

Harnmengen waren die Tiere darauf abgerichtet, ihren Harn regel-

mig alle 24 Stunden in eine untergehaltene Schale zu entleeren.

Da auerdem die Hunde whrend der ganzen Versuchsdauer in einem

Kfig weilten, der mit Eisendrahtboden und einem unter diesem be-

findlichen sorgfltig glasii-ten Thonuntersatz von trichterfrmiger Ge-

stalt versehen war, so konnte fr ein genaues Gewinnen des Harns

die mglichste Sicherheit erlangt werden. Die Bestimmungen des

Stickstoffs im Harn erfolgten nach der Methode Seegen-Nowack.
Viele in der beschriebeneu Weise angestellte Versuche haben

nun die beraus wichtige Tatsache festgestellt, dass nach der vlli-

gen Absperrung des Chylus von der Blutbalm die Resorption der Ei-

weinahrung wie bei offenen Chyluswegen stattfindet und dass hier, ge-

nau wie unter normalen Verhltnissen, ein der resorbirten Nahrung ent-

sprechendes Quantum Stickstoff durch denHarn zur Ausscheidung gelangt.
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In einem Falle hatte ein Hund nacli vollstndigster Absperrung
des Chylusstroms von der Blutbahn innerhalb 48 Stunden noch

583,24 Grni. in einem andern Falle gar 645 Grm. Fleisch verdaut und
resorbirt. Stets fand sich dabei im Harn eine dem aufgesaugten
Fleischquantum entsprechende Menge Stickstoff.

Auf dem betretenen Weg war natrlich gar nichts ber die che-

mische Natur der resorbirten Stoffe zu ermitteln und dieser Mangel
musste um so schwerer ins Gewicht fallen, als Khne gezeigt hat,

dass der Bauehspeichel ein Ferment enthlt, welches einen erheblichen

Teil der Eiweinahrung in krystallinische Zersetzungsprodukte ber-

zufhren vermag. Verbindet man die Resultate der eben beschrie-

benen Experimente mit denen meiner Versuche ber die Verdauung
der Eiweikrper, so ist allerdings kaum daran zu zweifeln, dass die

Blutgefe zur Abfuhr von unzersetztem Eiwei geeignet sind. Zum
strengern Beweis hiefr bedurfte es jedoch besonderer Versuche.

Da ich gezeigt hatte, dass die Verdauung des Fleisches innerhalb des

Digestionsapparats unter normalen Verhltnissen kaum ber die Pep-

tonbildung hinausgeht und dass die Hauptmasse der in Lsung be-

findlichen Krper sowol im Magen als im Darmkaual aus Pepton
besteht, so war die Hauptaufmerksamkeit auf diesen Krper zu rich-

ten und von der grten Bedeutung musste es werden, sollte es ge-

lingen, quantitativen Aufschluss ber das Vorkommen desselben im

Chylus und Blut zu erhalten.

Sollten durch den Nachweis von Pepton die Bahnen, auf denen

das Eiwei in den Sftestrom tritt, direkt bestimmt werden, so schien

es geboten, zunchst das Blut normaler Tiere auf seinen Peptonge-
halt zu untersuchen.

Bereits mehrere Beobachter haben im Blute Pepton angetroffen.
Von seinem regelmigen Vorkommen konnte ich mich aber nur dann

berzeugen, wenn das Blut Hunden entnommen war, die sich in der

lebhaftesten Eiwei Verdauung befanden, und auch hier nur dann, wenn
bereits einige Stunden seit der Futteraufnahme verstrichen waren.

Da wir nun nicht wissen, dass das im Blut circulirende Pepton an-

derswo als in der Darmhhle gebildet wird, wir aber davon unter-

richtet sind, dass die Eiweinahrung schon bald nach ihrer Resorp-
tion entweder in Form von Harnstoff und andern Zersetzungsproduk-
ten den Organismus verlsst oder zu Organeiwei" wird, so war
mit einiger Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass es gelingen werde,
durch kurzes Fasten das Blut peptonfrei zu machen. Die hierauf

ausgehenden Beobachtungen bewiesen in der Tat, dass das Blut nch-
terner Tiere kein Pepton enthlt.

Hatte sich aber ergeben, dass dem Blut nchterner Tiere eine

scharf charakterisirte eiweiartige Substanz fehlt, die bei geftterten
Tieren angetroffen wird, so musste es nunmehr von hoher Bedeutung
sein, zu erfahren, ob ein Tier mit peptonfreiem Blut nach der Ab-
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Sperrung des Chylus von der Blutbahn noch Pepton aus der Darm-

hhle al)zufUhren vermag.
Zu dem Ende lie man Hunde kurze Zeit fasten und reichte

ihnen dann eine eiweireiche Nahrung". War diese verzehrt, so wurde

sofort zur Absperrung des Chylus von der Blutbahn geschritten und

einige Stunden nachher eine Blutprobe entnommen. Das so gewonnene
Blut wurde auf Pepton untersucht. In zwei nach dieser Richtung hin

angestellten Versuchen fand sich Pepton im Blute vor, weshalb es

wol als bewiesen angesehen werden darf, dass die Blutgefe Pepton
aus dem Darminhalt wegzuleiten im Stande sind. In den erwhnten
Versuchen enthielt das Blutserum in dem einen Fall 0,017, in dem
andern 0,028 /o Pepton.

Damit, dass unter den beschriebenen Verhltnissen Pepton vom

Verdauungsapparat aus in die Blutgefe bertreten kann, ist nun

keineswegs ausgesagt, dass es unter physiologischen Verhltnissen

ausschlielich diesen Weg einschlgt; im Gegenteil, man musste es

fr mglich, ja fr wahrscheinlich halten, dass ein Teil desselben

auch in die Chylusbahnen gelange. Und letzteres hauptschlich da-

rum, weil es in der Literatur nicht an Angaben fehlt, dass sowol

Lymphe, wie lymphatische Ergsse in die Unterleibshhle peptonhal-

tig seien. Da nun aller quantitativer Nachweis darber fehlt, wie

sich das Pepton auf Blut und Chylus verteilt, so hielt ich es fr ge-

boten, in beiden Flssigkeiten, welche in der Verdauung begriffe-

nen Tieren mglichst gleichzeitig entnommen waren, vergleichende

Peptonbestimmungen vorzunehmen
;
auch untersuchte ich lymphatische

Ergsse, die sich nach der Unterbindung des Ductus fhoracicus ge-

ftterter Tiere in deren Bauchhhle gebildet hatten.

Hier fand ich mm zu meiner groen Ueberraschung ebensowenig
in dem aus dem Ductus thoracicus ausgeflossenen, wie in der durch

Lymphstauung aus der Bauchhhle gewonnenen Flssigkeit Pepton

vor, obwol die milchweisse Farbe des Chylus (dem Versuchsfutter

war ein kleines Quantum Fett beigemengt) den Beweis dafr lieferte,

dass er aus einem in lebhafter Resorption begriffenen Darm abfloss.

Die Bedeutung dieses Befunds erhhte noch der Umstand, dass

in dem Blut von Tieren, denen der peptonfreie Chylus entstammte,

Pepton enthalten sein konnte. Der Grchalt des Serums an diesem

Krper war in einem Fall 0,008 ^/o, in einem zweiten 0,022 "/g, wh-
rend ein drittes Serum sich vollkommen peptonfrei zeigte.

Hatte sich aus allen bis jetzt mitgeteilten Versuchen ergeben, dass

eine Abfuhr des Peptons mittelst des Chjdus nicht nachzuweisen ist, so

musste dieses Ergebniss auf eine Untersuchung des Pfortaderinhalts

hinweisen. Und das um so mehr, als schon vor Jahren durch Plsz
und Gryergyai und neuerlichst durch Drosdoff Pepton im Pfort-

aderblut nachgewiesen worden. Zu einer Aufnahme derartiger Ver-

suche fhlte ich mich in erster Linie deshalb bewogen, weil ich nach
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den von mir gewonnenen Erfalirnngen ber die Geschwindigkeit der

Fleiscliverdaiumg erwarten durfte, das Pepton in weit reichliclierer

Menge anzutrett'en, als es nach ihren freilich nur qualitativen Angaben
die erwhnten Beobachter gefunden zu haben scheinen. Auerdem
konnte ich zur Gewinnung des Pfortaderbluts von dem hchst zweck-

migen Verfahren Gebrauch macheu, dessen sich v. Mering und
Bleile bei ihren Zuckerbestimmungen bedient hatten. Dieses benutzt

zum Aderlass aus der Pfortader die Milzvene, durch welche am le-

benden Tier ohne jede Strung des Blutlaufs in der Darmwandung
ein Katheter bis in die Nhe der Leber vorgeschoben wird. Endlich

durfte ich erwarten, mit Hilfe einer von mir zuerst in Anwendung
gebrachten colorimetrischen Methode zu einer genauem Bestimmung
des quantitativen Verhltnisses zu gelangen, in welchem die Pepton-

mengen der Pfortader zu denen des Carotidenbluts stehen.

Der Reinheit des Versuchs wegen zog ich es vor, bei diesen Be-

stimmungen die Tiere mit Pepton zu fttern, und zwar erhielt jeder
Hund 30 Grm. In drei Beobachtungen nun, in denen ich 1, 1^2 ^"id

2 Stunden nach dieser Ftterung gleichzeitig Blut aus der . carotis

und V. portarum entnommen habe, wurden die gehegten Erwartungen
nicht besttigt, denn einmal waren kaum mehr als innerhalb der

Fehlergrenzen (+ 6 ^l^) die Peptonprocente beider Blutarten von ein-

ander verschieden, und die beiden andern Male lie sich weder im ar-

teriellen, noch im vensen Blut berhaupt eine Peptonreaktion er-

kennen. In dem ersten Fall zeigte das Pfortaderblut einen Pepton-

gehalt von 0,011, das Carotidenblut einen solchen von 0,008 "/q.

Die berraschende Erscheinung, dass sich das Pepton nicht regel-

mig im Blut vorfand und dass es hier berhaupt immer nur in sehr

geringen Procentstzen angetroffen wird, hat seinen Grund in Ver-

hltnissen, welche im folgenden Abschnitt dieser Arbeit errtert wer-

den sollen.

Beitrge zur Histologie des quergestreiften Muskels und der

Nervenendigung in demselben.

Vorgelegt in der mathem.-naturwiss. Klasse der iingar. Akademie der

Wisseusch. vom correspondirenden Mitglied

Prof. Dr. L. v. Thanhoffer (Budapest).

Hauptresultate der Untersuchung.

1) Das Sarkolemm der quergestreiften Muskeln der Kfer hat

zwei, durch die Verdauungsmethode isolirbare Membranen.

2) Die Nerven endigen im Muskel mit den bekannten Nervenend-

platten, und die Nervenendplatte breitet sich zwischen diesen zwei

Membranen des Sarkolemms aus.
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