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Die erste Phase der Doppelschwankniig- (d. h. die elektrische

Wirkung, welche gleich uach der Eeizimg- entsteht) hat eine ganz
andere Bedeutung-. Es ist nicht denkbar, dass eine Vernderung,
welche sich von einer Seite des Blattes nach der andern in weniger
als ^20 einer Sekunde forti)fianzt, durch Wasserverschiebung verur-

sacht werden kihnite. Die elektrische Schwankung (erste Phase) ist

vielmehr das Zeichen einer explosionsartigen Vernderung des Proto-

plasmas, von hnlicher Natur wie die Reizungvsschwaidvung tierischer

Gebilde. Die beobachteten Zeitverhltnisse des Reizungsprocesses bei

der Dionaea zeigen, dass die elektrische Schwankung mit dem ersten

Anfang dieses Processes keineswegs zusammenfllt. Die Beweise

dafr sind: 1) dass die elektrische Schwankung, selbst wenn die An-

ordnung des Versuchs die vorteilhafteste ist (Peizung-s- und Ableitungs-

elektroden neben einander auf der obern Flche des Blattes) niemals

weniger als ^/k.o einer Sekunde nach der Reizung anfngt; 2) dass

zwei unzulngliche Reizungen (vorausgesetzt, dass das Zeitintervall

zwischen der ersten und der zweiten 7,3" nicht bertrifft) wirksam sind.

Die Richtung der Schwankung (erste Phase beim Grundversuch)

ist derart, dass die gereizten Zellen gegen die ungereizten positiv

werden. Ich habe keine Ahnung von der Bedeutung dieser Tatsache.

Ph, Bertkau, lieber den Duftapparat von Hepialus Hecta L.

Archiv f. Natnrg-., 48. Jahrg. I. F.d. S. P,6Pi 370. Hiezu Taf. 18 Fig. 2325.

Zu den allerinteressantesten sekundren Geschlechtscharakteren,

denen man speciell bei den Insekten in berraschend groer Mannig-

faltigkeit begegnet, gehren unstreitig die sog. Duftapi)arate an den

Beinen der Mnnchen verschiedener Schmetterlinge, ber die uns ins-

besondre der um den Darwinismus hochverdiente Fr. Mller eine

Reihe wichtiger Mitteilungen (meist brasilianische Nachtfalter be-

treffend) gel)racht hat ^).

In Mller's Darstellung vermisst mau aber einen sehr wesent-

lichen Punkt, nmlich den histologischen Nachweis, dass die sog.

Duftschuppen" resp. Dufthaare" auch tatschlich mit eigenartigen,

die gewissen riechenden Essenzen absondernden Drsen in Verl)induug

stehen. Diesen Nachweis tinden wir mm zum erstenmal in der

vorliegenden Arbeit erbracht, die auch hinsichtlich gewisser andrer

Punkte ein allgemeineres biologisches Interesse bean8i)ruchen darf.

B. untersuchte vornehmlich das Mnnchen eines bekannten ein-

heimischen Falters, des IIeiHalai<i Hecta L. sowie einiger verwandter

1) Arch. de Mnseimi Naciounl de Rio Janeiro Vol. II.
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Arten. Das Mniiclieii gedachten Sclinietterlings fllt bei nherer Be-

sichtigung vor Allem dadurch auf, dass an seinen Hinterbeinen die

Schiene blasenartig aufgetriel)en, dagegen der eigentliche Fu gnz-
lich verkmmert ist. Infolge dessen erinnern diese Klumpfe" an

Sclnvingkolbcn, und der alte De Geer, der diese Dinge besser wie

manche neuere Lepidoptcrologeu in ihrem wahren Wesen erkannt hat,

glaubte auch in der Tat, dass dieselben mit der eigentmlichen pen-
delnden" Flugbewegung dieser Falter in Zusammenhang stnden.

An den l)lasigen und sonst ganz glatten Hinterschienen fllt nun vor

Allem ein Bschel langer, gerippter kolbiger Schuppenhaare auf, die

aus einer seichten unebenen Furche an der (dem KJirper zugekehrten)
Oberseite des Beines entspringen, und die durch besondre Basalstcke
in einer aufrechten Stellung erhalten werden. Der wahre Charakter

dieser Bildungen zeigt sich nun am evidentesten, wenn man durch

die gehrtete Schiene Querschnitte macht. Mit Ausnahme weniger
]Muskeln und Tracheen, welche den weiten Hohlraum der Schiene

durchziehen, ist letztere vollstndig mit groen flaschcnfrmigen Zellen

erfllt, die sich durch die ganze Dicke des Tibiallumens erstrecken

und sich gegen die Basis der erwhnten Schuppen hin halsartig ver-

engern. [Die auffallende Erweiterung der Schiene ist somit nur eine

Anpassung behufs Unterbringung eines mglichst groen Depots der

gCAvissen auch in ihrer Form an Riechflschchen erinnernden Duftzellen].
Die Al)sonderung seitens der einzelnen Drsen ist eine so ergie-

bige, dass die Schu])pen" immer vollstndig vom Sekret erfllt sind.

-Letzteres gelangt dann durch eine kleine unregelmig gestaltete

Porung an dem etwas eingedrckten Ende der Schuppe nach auen,
und verbreitet sich in Form kleiner Trpfchen in den kapillaren
Rumen zwischen den vorspringenden Rippen der SchuppenAvand.
Das Sekret ist ein gelblich gefrbtes therisches Oel, das in kleiner

Menge ein sehr angenehmes Aroma verbreitet, whrend es in grerer
Quantitt zu penetrant und mehr widerlich riecht.

Aehnlich wie die von Fr. Mller beschriebenen Duftorgane in

der Regel ihre besondre Schutzvorrichtung haben, findet sich eine

solche auch bei Jfejrialiis und zwar ist dieselbe von ganz besonders

interessanter Bcschaft'enheit. Die Einrichtung besteht darin, dass sich

beiderseits des ersten Hinterleibsriiigs und zwar an der Bauchseite

je eine elastische Tasche befindet, in welche der Endteil der Duft-

schiene [Analoges zeigen unter Andern die Fhler gewisser In-

sekten] aufgenommen werden kann. Im Ruhezustand trgt der

Schmetterling sein Riech zeug in der Regel in dieser Bchse und
zieht das Bein erst hervor, wenn er ber dem im Grase sitzenden

Weibchen dahingaukelt. [Gedachte Einrichtung erweist sich, vom
mechanischen Schutz a1)gesehen, jedenfalls auch insofern als sehr

konomisch, als durch das Einziehen des duftspendenden Wedels die

Verflchtigung des kostbaren Oels beschrnkt wirdl.
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Sehr beachtenswert sind endlich die infolge des mangelhaften

Untersuclmngsmatcrials allerdings nur sprlichen Daten, welche B.

ber die Beschaffenheit der in Rede stehenden Krperteile bei mehrern

andern Hepialiis^YiQW anfhrt. So lckenhaft dieselben sind, gestatten

sie nmlich doch den sichern Schluss, dass der Duftai)parat von

H. Hect<( L. der successiven Umwandlung eines gew()hnlichen Beins

seinen Ursprung verdankt. Whrend nmlich beispielsweise H. lii-

imlinm ganz normale und nicht einmal verdickte Hinterschienen und

keine 8pur einer entsprechenden Schutztasche besitzt, findet man bei

H. huiiiHli die Hinterschienen sehr merklich angeschwollen und an

der Oberseite mit einer auffallenden Haarbrste versehen, und auer-

dem noch eine unzweideutige Hijhlung beiderseits der Hinterleibsbasis.

Mge sich der auch vom Ref. wiederholt geuerte Wunsch er-

fllen, dass man endlich die Schmetterlinge nicht nur zum Zwecke

des Spieens" und Spanuens" jage, sondern auch zur Vornahme

innerer Untersuchung gelegentlich in Spiritus einlege, dann wird man

bald ber diese und andre wichtige Fragen gengenden Aufschluss

erhalten.

V. Grber (Czernowitz).

Ph. Bertkau, Ueber das Cribellum und Calamistrum.

Ein Beitrag zur Histologie, Biologie und Systematik der Spinnen. Arcliiv f.

Naturgeschichte, 48. Jahrg. i. Bd. Seite yiB :5i;'2 mit Tafel 18 Fig. 122.

Man sollte billigerweise erwarten, dass man bei dem im Ganzen

freilich arg vernachlssigten Studium der Organisation der eigentlichen

Spinnen von jeher ein ganz besonderes Augenmerk jenen eigenartigen

Drsen und Einrichtungen zugewendet habe, die mit der bekannten

und immer hchst interessant bleibenden Gewebeindustrie dieser Tiere

in Zusanmienhang stehen. Trotz alledem besitzen wir auer der

altern verdienstvollen Arbeit von Buchholz und Landois^) ber

den Spinnapparat von Epeira keine einzige diesen Gegenstand be-

treffende umfassendere und vergleichende Untersuchung und ber ge-

wisse hierher gehrige wichtige Fragen ist bis auf den heutigen Tag
noch keine entsprechende Aufklrung gegeben worden.

Es gilt dies vor Allem von dem gewissen Spinnen zukommenden

eigenartigen Organ, das zuerst (1889) Blackwall 2) als ein acces-

sorisches viertes (vorderstes) Paar ihrer Lnge nach verwachsener

Spinnwarzen beschrieben hat, und das gegenwrtig nach Koch 's

1) Mll er 's Archiv 1868 Seite 240 ff. Taf. VII, VIII A.

2) On the uumber and structure of the mamnuilac employed by Spiders

in the process of spinning, in : Transact. Linn. Soc, London, 18. Bd.
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Vorgang in der Regel als CrlhelUmi (engl, infranianiilhiry orgau) be-

zeichnet wird ^).

Obzwar Black wall seine Ansicht, dass man es hier mit einer

Art Hilfsspiniiorgan zu tun habe, noch dadurch sttzte, dass er

auf das Vorkommen von feinen Klircheii hinwies, die an der be-

trcftcnden Stelle ber die K()r})erflche hervorragen, so fand dieselbe

gleichwol bei Weitem nicht allgemeine Anerkennung, indem sich u. A.

selbst der bekannte schwedische Spinnensystematikcr Thor eil-) da-

gegen aussprach und die durchaus unhaltbare Hypothese aufstellte,

dass man es hier vielleicht mit einer respiratorischen Einrichtung, d. i.

mit einem Luftloch oder Stigma, zu tun hahe. Spter kam derselbe

Forscher der richtigen Erkenntniss allerdings nher, indem er am be-

tretfenden Krperteile ein Bschel feiner Haare entdeckte, die nach

innen in eine umfangreiche Drsenmasse bergehen. Er vermochte

indess nicht, worauf Alles ankommt, sicher zu entscheiden, ob diese

cuticularen Fortstze am Ende offen oder geschlossen seien.

Bert kau, dem die Arachnidenbiologie auch nach verschiedenen

andern Richtungen eine Reihe gediegener Arbeiten verdankt, gebhrt
nun das Verdienst, den Bau sowie die physiologische und phylogene-

tische Bedeutung des Cribellums und der mit demselben funktionell

verknpften spter zu erwhnenden Organen zum erstenmale in ein

helleres Licht gesetzt zu haben.

B.'s Darstellung des Cribellums bezieht sich in erster Linie auf

niauroblKS ferox, eine unsrer grten und verbreitetsten einheimischen

Webspinnen. Um das fragliche Organ zur Ansicht zu l)ringen, ist

es notwendig das Hinterleibsende etwas zusammenzudrcken resp. die

Spinnwarzen nach hinten umzul)iegen, da das Cribellum zwischen letz-

tern und dem die Tracheen aufnehmenden Stigma eingeschaltet ist.

Bei entsprechender Prparation zeigt sich das Cribellum als ein in die

Quere gestrecktes und ber die Krperoberflche nicht hervorragendes

Plttchen von rotbrauner Farbe und mattem Glnze. Dasselbe um-

gibt ein derber Rahmen, der (bei Amaurob'ms) in der Mitte durch eine

longitudinale Spange oder Brcke in zwei Felder geteilt ist, so dass

die ganze Bildung in ihrer Form der bekannten Flgelfrucht des

Ahorns hnlich ist. Bei strkerer Vergrerung sieht man dann fer-

ner, dass jedes der erwhnten zwei CribcUumfclder durch ein nicht

ganz regelmiges mosaikartiges Leistennetz in eine sehr groe Zahl

(bei 1200) von mikroskopisch kleinen hellen Feldchen zerlegt ist. In

der Mitte der letztern l)emerkt man ferner ein kurzes, enges und vorne

offenes Rhrchen, das sich nach innen zu gegen die schon von Thor eil

1) Eine kurze aber sehr instruktive Darstellung dieser Verhltnisse gibt

Emerton in seinem, Spinnenliebhabern nicht genug zu empfehlenden hbsch

illustrirten Werkchen: The structure and liabits of spiders. American natu-

ral bist, series. Vol. 2. Salem 1878. pag. 72 ff.

2) On European Spiders. Nov. Act. R. Soc. Sei. Upsala (;i) VII.
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erkannte Drltsenmasse verliert, und f<clion dies Verhalten deutet darauf

hin, dass man es hier mit einem Spinnapparat zu tun hat.

Zum Studium der Drsen selbst empfiehlt sich eine Hrtung- in

Ueberosmiumsure ,
Kali bichr. oder hnlieh wirkenden Keagentien.

Der gesammte Drsenkomplex zeigt eine fcherartige Entfaltung, avo-

bei die eigentlichen kugelfrmigen Drsen kranzfrmig die rerii)herie

bilden, whrend die Ausfhrungsgnge, hnlieh etwa wie an einer

Nieren-ryramide''', gegen das relativ wenig umfangreiche Cribellum

zusannnenlaufen. An den Einzeldrsen unterscheidet B. die gewhn-
lichen drei Schichten, nmlich von Auen nach Innen 1) die Tunica pr.,

2) das eigentliche Drsenepithel und ?>) endlich die sog. Intima.

Die Tunica propria ist eine ziemlich dnne, homogene, schleim-

artigc Haut mit eiiigestreuten Kernen, und zieht sich hufig als ma-

schiges Gewebe von einer Drse zur andern. Die Drsenschichte be-

steht aus circa 30 groen keulenfrmigen Zellen. Die Intima, zumal

bei Amvendung der Hrtungsmethode leicht nachweisbar, ist ein

beraus zartes vollkommen homogen erscheinendes Chitinhutchen.

Der Inhalt der Drse, im frischen Zustand von ganz homogenem Aus-

sehen, zeigt nach Einwirkung von Kali bichr. eine Zusammensetzung

aus kleinen glnzenden Trpfchen. Was dann den Ausfhrungsgang

betrTt, so hat derselbe ein ungemein enges Kalil)er und wird aus-

wendig von einer Fortsetzung der bindegewebigen Tunica propria,

inwendig von der Intima gebildet. Die einzelnen Leitungsrhrchen

bleiben aber nur eine kurze Strecke isolirt, worauf sie sich nach und

nach zu grern Bndeln und Strngen vereinigen. Erwhnt sei noch,

dass die Zahl der Einzeldrsen mit dem Waclistum des Tieres zu-

ninmit, und da man nicht selten miteinander direkt kommunicircnden

Drsen begegnet, ist es wahrscheinlich, dass diese Vermehrung nicht

durch Neubildung, sondern durch Teilung der ursprnglich angelegten

Drsen erfolgt.

Stellt man die nahe liegende Vergleiehung zwischen den in Rede

stehenden Cribellum- und den eigentlichen Spinndrsen an, so kann

es wol kaum einem Zweifel unterliegen, dass letztere nur eine Modi-

fikation der erstem sind, bez. dass zwischen denselben ein gewisser

genetischer Zusannnenhang besteht. Ein nennenswerter Unterschied

zeigt sich zunchst nur bezglich der integunu^ntalen Endteile, inso-

fern die uern Khrchen der Spinnwarzen von einer kegelfrmigen
weitern Rhre, der sog. Spinnspule gesttzt werden, whrend die

analogen Cribellumrhrchen einer solchen entbehren. Erwgt man

indess, dass letztere, wde schon erwhnt, von je einem Ringwulst um-

geben sind, so ist die Annahme, dass dieser ein Homologon, bezw.

der Anfang einer Spimispule sei, gewiss nicht so unbegrndet, und

von solchen (Jesichtspunkten aus gewinnt min das Cri]ellumorgan

berhaupt eine wiclilige morphologische Bedeutung. Wir drfen nm-
lich darin eine allerdings schon weit vorgeschrittene Uebergangsl)ildung
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von den gewhnlichen, uerlich wenig oder gar nicht diirerencirtcn

Hautdrsen, wie sie bei den Arthropoden so hufig; zu den typischen,

mit Avarzenartigen Erhebungen des Drsenaustuhrungsfeldes versehe-

nen Organen erblicken [und nielite lief, auf die analoge aber weit

vollstndiger klargelegte Eutwicklungsreilie der ^Milchdrsenwarzeu

der Suger aufmerksam machen, die bekanntlich gleichfalls von einem

indifScreuten Hautdrsenfelde abzuleiten sind].

Fr die angedeutete Anschauung sprechen al)er auch die zahl-

reichen und zum Teil sehr mannigfaltigen ^Modifikationen
,

in denen

das Cribellum bei verschiedenen andern vom Verf. untersuchten Webe-

spinnen auftritt.

So hat ))eis])ielsweise das Genus Diotima ein ganz einfaches, d. i.

nicht durch eine Lngsbrcke geteiltes Cril)ellum, Avhrend u. A. bei

Zoropsis jede der beiden Querhlften des in(iurohiusQ\'\\)Q\\\\m?. aber-

mals in zwei hintereinander gelegene schmale Areale gesondert ist,

worin sich doch offenbar eine hhere Diff'erencirung ausspricht, die

sich auch noch auf die Spinnrhrchen erstreckt, insofern letztere auf

den Vorderfeldern bedeutend lnger als auf den hintern sind.

Was nun weiter die physiologische Bedeutung des cribellaren

Apparats betrifft, so ist zunchst dies zu l)eachten. Whrend nm-
lich das fadenziehende Sekret der eigentlichen Sjuudrsen [fr die

Kef. die Bezeichnung mammifere vorschlagen mchtej unmittelbar durch

die bekannten lingerartig beweglichen und gegliederten Warzen auf

Fremdkrper bertragen wird, ist dies hinsichtlich der Absonderung
des Cribellums nicht mglich, da letzteres, wie schon erwhnt, nicht

die entsj)rechende Prominenz darbietet, und sind daher fr diesen

Zweck ganz besondere HilfsAverkzcuge erforderlich. Dahin gehren
zunchst eine Anzahl an besondern Handhaben des Cribelhunrahmens

entspringende .Muskeln, die geeignet erscheinen, den Fadenseiher''

etwas in die Hhe zu heben. Ein besonderes Interesse verdient aber

in dieser Hinsicht die gleichfalls zuerst von Black wall als solche

richtig erkannte Einrichtung am vorletzten Tarsusgiied der Hinter-

beine, das sog. Calamistrum, mit dessen Hilfe die aus dem Cri-

bellum austretenden Fdchen ergriffen und aufgehaspelt werden. Be-

sagte Einrichtung besteht nun im Wesentlichen aus einer einfachen

oder do]ii)elten Beihe kannnartig angeordneter und ganz specifischer,
nmlich im letzten Dritteil hakig umgebogener Haare, die auf der

meist zugeschrften Firste des genannten Fugliedes eingepflanzt
sind. Dass aber dies ()rgan faktisch zum Cribellum gehrt, ergibt

sich, abgesehen von der direkten Beobachtung seines Gebrauchs,
schon aus dem Umstnde, dass beiderlei Bildungen stets zusammen

auftreten, und dass auch ihre Dimensionsverhltnisse ehiander genau
entsprechen, insofern Tiere mit einem l)reiten Cribellum {inaurob/Hs,
Ercsxs etc.) auch ein langes Fegorgan; Tiere mit schmalem Cribellum

hingegen (wie z. B. die exotische Form Filhfatu) ein sehr kurzes
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Calamistrum besitzcu. [Wie gewisse andre analoge an Gliedmaen

gebundene mechaniselie Einrichtungen, z. B. die Haarbrsten der pol-
lensaniniclnden Hymenopteren, stellt selbstverstndlich auch das Cala-

mistrum kein fr sich erschatt'cncs l)esondres Organ dar, sondern man
hat es hier lediglich mit einer spccifischen Adaptiruug der gewhn-
lichen Beinhaare zu tun]. Dafr spricht schon der vom Verf. her-

vorgehobene Umstand, dass der Grad der Umbildung und Entfaltung
der Calamistrum -Haare ein auerordentlich verschiedener ist.

Hinsichtlich des Gebrauchs des Calamistrum mag noch erwhnt wer-

den, dass es ungemein rasch (bei Aniaurohius nach einer beilu-

figen Schtzung Avenigstens 300 mal in der Minute) ber das Cribellum

hin- und hergefhrt wird.

Was nun weiter die Beschattenheit des Cribellumgewebes betrift't,

so zeigt dasselbe im Allgemeinen im Gegensatz zu den kompakten
Fadenstrngen der S])innwarzen ein sehr lockeres gekruseltes Ans-

sehen (curled web) und charakterisirt sich ferner durch seine etwas

bluliche Frl)ung. Gleich den wahrscheinlich aus den l)aumartigen
Drsen stammenden spec. Klebfden der Epeiriden, ist auch das

Cribellumgewebe sehr klebriger Natur und dient dem entsi>recliend,

wie brigens schon Black wall, Wilder u. A. konstatirten, haupt-
schlich als eine Art Einschlag innerhalb der sog. Fanggewebe,
kommt aber auch ab und zu bei der Anfertigung der Eierscke sowie

vielleicht auch, ausnahmsweise wenigstens, beim Wohngewebe als

Baustoff in Verwendung.
Ein gewisses Interesse verdienen dann die in Rede stehenden

Organe auch hinsichtlich ihres Vorkommens bei den beiden Ge-

schlechtern. Whrend nmlich das Cribellum sogut wie das Cala-

mistrum bei den Weibchen von der ersten Jugend an bis ins reife

Alter erhalten sind, erfahren dieselben beim Mnnchen vor der letzten

Hutung bald eine totale, bald eine fast totale llckbildung, [und

verhalten sich also in dieser Beziehung hnlich wie gewisse sog. pro-

visorische Hilfsorgane der Larven der Insekten und andrer Tiere].

Insl)esondre sind es die cT ganz kleiner Arten (z. B. Didina, Lethia),

bei welchen im ausgel)ildeten Zustand vom Cribellum gewhnlich
keine Spur mehr zu sehen ist, und dasselbe gilt vom zugehrigen

Drsenkomplex. Diese auf den ersten Blick sehr auffallende Er-

scheinung hngt oft"en])ar damit zusammen, dass die erwachsenen

Mnnchen berhaupt kein FanggCAvebe mehr machen, whrend sie

die sich fortcrhaltenden mammiferen Drsen teils zur gelegentlichen

HerstelluHg eines Wohngewebs, teils (nach Menge) zur Uebertragung
des Spermas in die Taster bentigen.

Der grl.sere Teil der Arbeit beschftigt sich schlielich mit der

Verwertung der am Cribellum und Calamistrum bei verschiedenen

Formen gemachten Studien fr die Systematik der Araneiden, [die

bekanntlich und wol hauptschlich wegen der Vernachlssigung der
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feinem aiiatoniischcii sowie der entwicklung-sgeschichtliehen Verhlt-

nisse noch immer einer soliden gesicherten (irundhige entbehrt].

In dieser lieziehnng mchte sich Ref. zum Schlsse nur die Be-

merkung erhuiben, dass er des Verfassers Ansicht
,
nach welcher die

Uebereinstimmung gewisser Spinnen hinsichtlich der Ausbildung eines

Cribellums durchaus nicht auf Convergenz beruhen knne, nicht un-

bedingt beipflichten kann, da nachweislich selbst noch weit kompli-

cirtere Bildnngen, als das Cribellum und Calamistrum sind, bei

ganz verschiedenen Tiergruppen unabhngig von einander aufge-

treten sind.

Jedenfalls aber hat der Verf. in vorliegender Arbeit einen tch-

tigen Grundstein fr die Spinnen- Thylogenie gelegt.

V. Graber (Czernowitz).

lieber die Einwirkung der wichtigern ussern Einflsse auf den

Eiweisszerfall im tierischen Organismus,

Von F. Penzoldt und R. Fleischer in Erlangen.

Gegenber dem bekannten magebenden Einfluss, den die Er-

nhrung auf den Eiweizerfall im Krper ausbt, tritt der Effekt

andrer uerer Einwirkungen, w^elche den Organismus unter regel-

migen oder mehr oder minder abnormen Lebensbedingungen treffen

knnen, verhltnissmig in den Hintergrund, Uennoch verdient der

letztere nicht minder eingehende Wrdigung bei unsern Bestrebungen,

eine immer klarere Einsieht in das Wesen der chemischen Vorgnge
im normalen Krper sowol als auch unter den viel komplicirtern

pathologischen Verhltnissen zu gewinnen. Von den uern EinAvir-

kungen, welche wir im Auge haben, kommen als die wichtigsten in

Betracht vor Allem die Schwankungen in der Sauerstoff zu-
fuhr zum Blut, der Verminderung, welche Dyspnoe und Asphyxie,
der Erhhung, welche den apnoischen Zustand herbeifhrt; ferner die

Verschiedenheiten in der jlnskelttigkeit, die Steigerung

(Arbeit), sowie der Mangel derselben (Piuhe, Schlaf); endlich die

Differenzen in der umgebenden Temperatur, Klte und

Wrme mit und ohne gleichzeitige Ab- oder Zunahme der Krper-
wrme.

1. Es lag von vornherein nahe anzunehmen, dass die Sau er-

ste ffaufnhme in hnlicher Weise Avie die Nahrungsaufnahme fr
die Hhe des Stoifumsatzes im Tierk(rper bestimmend sein msse.
Daher hat man schon frhzeitig l)ei l\espirationsst(>rungen nach <pia-

litativen Abweichungen in den Exkretionen (Begnoso, Frerichs
und Stdeler u. A.), spter auch nach quantitativen (Senator)
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