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drolytisch
-
oxydative Zersetzung- im Organisnm.s keine vollstndige

ist: als End])rodukte tritlft man H2O; CO2 und statt des freien

Stickstoffs einen komplicirten Krper Harnstoff" (COH^Na). Da
der letztre aber noch eine gewisse Summe von Spannkraft enthlt,

so wird die so zu sagen ^- ])liysiologiselie Verbrennungswrme
des im Organismus verbr;uicliten Eiweies um so geringer, je mehr

Spannkraft als Harnstoff' aus dem Krper unausgenutzt entfernt wird.

Die Verbrennungswrme des Harnstoffs ist gleieli 2200 Kalorien (F r a n k -

land, L. Hermann); nach meinen Bestimmungen, welche in diesem

Falle technischer Schwierigkeiten wegen auf Genauigkeit keinen An-

spruch machen drfen, betrgt sie bis 2500 Kalorien. Da bei der

physiologischen Zersetzung aus 1 Eiwei rund V3 Harnstoff" gebildet

wird und die von nur verbrannten Eiweipr})arate bis 1 ^/^ Asche ent-

halten, so bekommen wir als Verbrennungswrme fr 1 g reinen Ei-

weies rund 5900 Kalorien = 2507 k.m und fr dessen Kraftvorrat,

als dynamischen Nutzeff"ckt bei seinem physiologischen Verbrauche

den Harnstoff" abgezogen rund 5100 Kalorien (nach Frankland
4263) oder 2168 k.m.

Daraus ist ersichtlich, dass die oben angegebene Verbrennungs-
wrme der Nahrungsmittel nur fr die kalorimetrische Verbrennung

gilt, wo der Stickstoff" vom Eiweimolekle im freien Zustande abge-

spalten wird. Um diesen Wert fr die Verbrennung" der Eiwei-

krper im Organismus zu ermitteln, muss man noch die Verbrennungs-
wrme des Quantums Harnstoff" abziehen, welches dem Eiweigehalte
des betreff"enden Nahrungsmittels entspricht.

B. Danilewsky (Charkow.)

Tartuferi, Studio comparativo del tralto ottico e ciei corpi geni-

colali neir iiomo, nella scimmia e iiei manimiferi inferiori.

Memoire clella 1\. Accatlemia delle scienze di Torino. Serie II, Tom. 34 S. 25

Mit 2 Tafeln.

Id., Dcterminatione del vero corpo geiiicolato anteriore dci mani-

miferi inferiori e studio comparativo del tralto oltico nella serie

dei mammiferi inferiori.

Vorlufige Mitteilung, 1880. .

Es wurde bisher allgemein angenommen, dass bei den niedern

Sugern der seitliche Kniehcker der lihern Tiere durch die bekannte

ansehnliche birnfrmige Erhabenheit, die nach vorne und auen von

dem vordem Zweihgelpaare liegt und vom Tractus opticus bedeckt

wird, vertreten sei. Auf Grund einer Reihe mikroskopisch-anatomischer
und cellularmorphologischer Studien (am Schwein, Pferd, Schaf, Ka-
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376 Taituferi, Tractus opticus und Sehcentrum.

ninchen; Hasen, Meerschweinchen, Hund, an der Katze, am Delphin,
am Affen [Cercopithecus si/nos/o-usj und am Menschen) lieferte Verf.

den Nachweis, dass die besagte Erhabenheit der niedern Suger viel-

mehr grtenteils dem Sehhgel entspreche, und zwar das Analogon
des Pulvinar thalami optici al)gebe.

Der vom Verf. nun beschriebene wahre uere Kniehcker der

niedern Suger besteht aus einem verhltnissmig kleinen Haufen

gemischter Substanz, der dicht ber dem Hirnstiel, an den vordem
uern Umfang des Pulvinar angelehnt, liegt. Nur bei einigen Thie-

ren (Schwein) ist seine Scheidung vom Pulvinar makroskopisch durch

eine leichte Furche augedeutet. Mikroskopisch findet man an diesem

Gebilde eine dicke Eindenschicht von markhaltigen Fasern und inner-

halb des Grau's Nervenbndel in Picihen, die mehr oder weniger pa-
rallel zur uern Konturlinie angeordnet sind. Zwischen dieses Gebilde

und den hintern Kniehcker schiebt sich das untere Ende des Pul-

vinar ein.

Aus diesem vergleichenden Studium zieht Verf. folgende allge-

meine Schlsse:

1) Bei den niedern Sugern sind ein vorderer und ein hinterer

Kniehcker zu unterscheiden, als Analoga des uern und des media-

nen Kniehckers der hhern Tiere.

2) Zur Erklrung der anscheinend abweichenden makroskopischen
Verhltnisse bei den hhern Sugetieren ist bei diesen eine Umdreh-

ung des Pulvinar und des uern Kniehckers nach hinten hin anzu-

nehmen.

3) Die vergleichende Anatomie und die Entwicklungsgeschichte
weisen Uebergangsstufen in der morphologischen Differenzirung der

in Rede stehenden Gebilde nach.

Tartuferi, Contributo anatomico sperimentale alla conoscenza

del Irallo oUico e degli organi ccntrali dell' apparato della visionc.

Giornale della R. Accademia di Medicina di Toriuo. Vol. 29, 1881. S. 437495.
Mit 2 Tafeln.

Id., II tratlo oltico ed i centri visivi studiati esperimenlalmente.

Vorlufige Mitteilung an die k. Medioinisclie Akademie zu Turin, vorgelegt in

der Sitzung vom 23. April 1880. Giornale della R. Accad. di Med. di Torino

Vol. 28, p. 366.

Die Beobachter, die nach dem Vorgang von Panizza zur Er-

forschung der Centralapparate des Sehorgans den experimentellen

Weg einschlugen und sich zu diesem Behte der bei jungen Tieren

durch die Enucleation des Augapfels bewirkten Entwicklungshemmung
und sekundren Degenerationen bedienten, hatten sich smmtlich auf

das Studium der makroskopischen Verhltnisse beschrnkt. Verf.
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wiederholte dieselben Versuche, um die mikroskopischen Vernde-

rungen in den Sehcentren nach der Enuclention des Augapfels zu er-

mitteln.

Er stellte seine Versuche an Kaninchen an. Auer den gewhn-
lichen lethoden gehrauchte er zur Frbung der Pri)arate die Osmium-

Sure nach seinem eigenen Verfahren.

Im Tractus opticus des Kaninchens unterscheidet Verf. drei Arten

von Fasern, die sich durch ihre Strke, ihre Beziehungen zu den an-

dern liirnteilen und ihre Endigungsweise kennzeichnen. Es sind dies:

das vordere Bndel, das hintere und der Fasciculus oi)tico-i)eduncularis

tuberis cinerei.

Nach der Enucleation des Augai)fels sieht man im Tractus opti-

cus gewisse Faserzge entarten und schwinden (Sehfasern, hre

visive, nach dem Verf.); die brigen Fasern erscheinen beim Vergleich

mit den entsprechenden normalen Fasern desselben Individuums nur

verschmlert und minder intensiv durch Osmiumsure gebrunt

(optische Fas ern, //ir^' ofticke, nach dem Verf.).

Die Sehfasern bilden die vordere Portion des Vorderbndels, und

man sieht hier nach der Enucleation des Augapfels eine ziendich

scharf begrenzte Zone von grauer Degeneration. Die optischen Fa-

sern bilden dagegen die hintere Portion des Vorderbndels, das ganze
Hinterbndel und den Fase, optico-pc^duucularis tuberis.

Im vordem Knichcker bilden die Sehfasern die uere Hlfte

des Markberzugs, so dass die nach der Enucleation des Bulbus zu

Stande kommende Schrumpfung des vordem Kniehckers, auf die

man ein ungebhrliches GcAvicht gelegt hat, grtenteils nur schein-

bar ist. Die innere Hlfte vom Markberzug des uern Kniehckers

und die Centralbndel des letztem werden durch die optischen Fa-

sern abgegeben.
Im Pulvinar thaland optici hat man denselben Befund wie im

vordem Kniehcker.

Im hintern Kniehcker ist das Vorkommen von Sehfasern zweifel-

haft. Dieses Ganglion zeigt nach der Enucleation des Augapfels eine

nur geringe Entwicklungshemmung.
Was den vordem Zweihgel anlangt, so ist zunchst daran zu er-

innern, dass dersell)e, den Untersuchungen des Verf. zufolge M; beim

Menschen sowol als bei allen brigen Sugetieren folgende Bestand-

teile aufweist:

1) Peripherische Nervenfibrillcn
;

2) graue Kappe eine Anhufung grauer Sul)stanz:

3) oberflchliche grauweie Schicht eine Anhufung gemischter

Substanz
;

1) Tartnferi, Sll' anatoiiiia microscopica e sulla inorfologia cellulare

deir Eminenze bigemine de' niammiferi. Milauo, 1877.
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4) tiefe grauweie Schicht dergleichen :

5) das Grau des Aquaeductus Sylvii.

Nach der Ausrottung des Augapfels fand Verf. erhebliche Vo-

lumsabnahme der grauen Kappe, und in der oberflchlichen grau-
weien Schicht Schwund der mchtigen oberflchlichen Bndel (Seh-

portion der oberflchlichen grauweien Schicht). Die hintern Bndel

(optische Portion der genannten Schicht) sind nur etwas schmchtiger

geworden.
Verf. uunterscheidet ferner unter den Gesichtscentren {centri della

vlsione) die Sehcentren {centri visivl, nach dem Verf.), in welchen,
nach der Enucleation des Auges, erst Stillstand der Entwicklung, so-

dann Entartung und Schwund der ihnen eigenen Fasern beobachtet

werden (graue Kappe, Sehportion der ol)erflchlichcn grauweien
Schicht) : und die o

])
t i s c h e n C e n t r e n {reutri ottici, nach dem Verf.),

in denen nur eine Entwicklungshenmiung ohne nachtrgliche Involu-

tionsprocesse zu Stande kommt (vorderer Kniehcker, hinterer Hcker
des Sehgels, hinterer Kniehcker, oi)tische Portion der oberflchlichen

grauweien Schicht) .

Ferner sollen die Sehfasern fr sich allein die vordere Portion

des Chiasma ausmachen und daselbst eine vollstndige Kreuzung er-

fahren. Die optischen Fasern sollen dagegen die hintere Portion des

Chiasma bilden und daselbst eine sigmoidc Kreuzung in einer senk-

rechten Ebene aufweisen.

Endlich schliet der Verf. aus den gew^onnenen Ergebnissen, dass

der von der Netzhaut empfangene Eindruck direkt in centripetaler

Richtung dem vordem ZwTihgcl zugefhrt w'ird, um sich von dem-

selben, als einem intermediren Centrum aus, auf dem Weg der optischen

Fasern, nach dem Pulvinar, den beiden Kniehckern, der Hirnrinde,

dem centralen Grau u. s. w. auszubreiten.

Bizzozero (Turin).

E. J. Marey, La circulalioii du sang a Petat physiologiqiie el

dans les maladies.

Paris, Massoii 1881.

In diesem Werke hat Marey, wie er in der Vorrede angibt,

voulu developper ce qu'on pourrait appeler la physiologie du me-

decin, en recherchant les applications que l'on peut faire de la phy-

siologie la medecine pratique", ein Ziel, welches er seit seinen

ersten Untersuchungen ber die Circulation im normalen und im pa-

thologischen Zustande (1863), als ihm nur der Sphygmograph zur

Verfgung stand, unablssig verfolgt und in vorliegendem Werke

vollstndig ausgefhrt hat. Er hat in ihm mit groer Klarheit err-
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