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mgen sich diese mm in der verletzten oder der unverletzten Hemi-

sphre befinden.

Es ist sofort klar, dass durch diese Art der Erklrung- das Ver-

stndnis fr die Thatsache erffnet wird, dass das Ma der Restitution

in dem Grade unvollkommen ausfllt, in welchem das geschdigte
Gehirn der einzelnen Tierspecies mehr zu isolierter intentioneller Be-

wegung befhigte Organisationen besitzt. Und aus diesem Grunde

mgen sich die Abweichungen in dem Verhalten der Motilitt, welche

man infolge von Lsionen des Affen- und namentlich des Menschen-

gehirns findet, wenigstens zum Teil erklren. Ein anderer Teil der

bei hemiplegischen Menschen zu beobachtenden Abweichungen ist

aber nur scheinbar ein Produkt der Lhmung, erwchst in Wirklich-

keit aber aus einem Reizungssymptom ,
der durch die absteigende

Degeneration bedingten, auf Irritationszustnden der grauen Substanz

des Rckenmarks beruhenden Kontraktur. Auch der hemiplegische

Mensch vermag in der Regel, wie der Hund, die einfache Lokomotion

relativ gut zu vollziehen, nur dass sich dabei die fatale, das Bein in

eine Stelze verwandelnde Extensionskontraktur einstellt.

Meine Herren, ungeachtet der groen in den letzten 16 Jahren

auf das Studium der Funktionen des Grohirns verwendeten Arbeits-

kraft sind unsere Kenntnisse von denselben noch hchst rudimentr.

Das gilt auch von dem Thema, das ich heute aus dem Gesamtstoff

ich mchte sagen herausgerissen habe. Und gleichwohl bin

ich mir der Unvollkommenheit, welche meine Schilderung dieses Rudi-

mentes an sich trgt, voll bewusst. Um so bereitwilliger erkenne ich

aber die Frderung an, welche unserer Erkenntnis im Kampfe grade

von den Gegnern zuteil geworden ist.

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

59. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Berlin.

Sektion fr Zoologie.

1. Sitzung. Herr M. Nussbaum halt den angekndigten Vortrag: Ueber

die Umstlpung der Polypen" und demonstriert im Anschluss daran

eine Reihe bezglicher Prparate. An Polypen hat Trembley zuerst experi-

mentiert. Seine Beobachtungen und die Art der Beschreibung sind auch heute

noch wahre Muster trefflicher Detailforschung. Trotzdem hat es, und zwar

mit der Entfernung wachsend, nicht an Stimmen gefehlt, die einige der Trem-

bley 'sehen Versuche in Zweifel ziehen. Das gilt hauptschlich von der Um-

stlpung. Erfolgreich bei seinen eignen Bemhungen glaubte Trembley, der

an der Bckkehr zur natrlichen Lagerung seiner Leibesschichten gehinderte

Polyp wandle sein nach auen verlagertes inneres Blatt zum Ektoderm um,

und dieselbe Umnderung vollziehe sich an dem durch die Umstlpung nach

einwrts gekehrten Ektoderm das sich zur imiern Hautschicht umbilde. Nach

unsern heutigen Kenntnissen besteht der Leib der Swasserpolypen aus zwei

Zellschichten, getrennt durch eine in ihrer Dicke ungleichmige Sttzlamelle.

In der uern Schicht finden sich Muskelzellen, verschiedene Formen von
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Nesselorganen und im Bereich des Rumpfes, nicht an den Tentakeln, vermeh-

rungsfhige Zellen, die ein Keimlager fr die Neubildung abgngiger Elemente,

namentlich der Nesselorgane darstellen und zugleich die Bildungssttte der

Geschlechtsprodukte abgeben. Die Vermehrung dieser Zellenkomplexe ge-

schieht auf dem Wege der Mitose. Die innere Leibesschicht besteht in den

Tentakeln aus resorbierenden Zellen, im Rumpfteil sind sezernierende Zellen

beigesellt. Das Entoderm flimmert. Die Muskelfasern des Ektoderms sind der

Lnge, die des Entoderm der Quere nach geordnet. Der Fu der Swasser-

polypen ist, wie schon Trembley angegeben hatte, durchbohrt. Er wird

auen von Drsenzellen bekleidet, die aber, meiner Meinung nach, im Ektoderm

auch an allen andern Stellen sich finden; nur ist die Ausbildung der sekreto-

rischen Zone in den Zellen nicht so gro, als am Futeil. Es stimmen aber

die Granula in den Muskelzellen mit den Krnern in den Drsenzellen des

Fues berein. In diesem Falle, wie in vielen andern, hufen sich also die

Funktionen der Zellen. Die Muskelzellen scheiden durch Umwandlung der

Granula die Cuticula ab
;

die Fuzellen ein weicheres Sekret
,
wie dies bei

Wrmern von den Zellen der Hypodermis bekannt ist. Die verstigten Zellen,

welche Jickeli im Ektodeim aufgefunden und als Ganglienzellen gedeutet

hat, finden sich auch im Entoderm. Durch die Frbung lassen sich bei Hydra

fusca und Hydra viridis Ektoderm und Entoderm mit der Lupe gut unter-

scheiden, so dass die Erfolge der Umstlpung schon mit geringen optischen

Hilfsmitteln zu studieren sind. Wie Trembley angegeben, liegt nun in der

That beim umgestlpten und dann festgehefteten Polypen nach einiger Zeit an

der Auenflche das charakteristische Ektoderm; die Magenhhle wird wiederum

vom Entoderm ausgekleidet. Eine Umwandlung hat aber nicht stattgefunden,

sondern eine Umlagerung, indem das Ektoderm namentlich von der Durch-

bohrungsstelle und den Tentakeln aus ber das nach auen gestlpte Entoderm

hinberkriecht. Ist die Umwachsung vollzogen, und entfernt man den Polypen
von dem Fixierungsmittel, so lebt der Polyp fort, als ob er keinen Eingriff

erlitten htte. Wenn ich noch hinzufge, dass es mir gleich Trembley nur

gelungen ist, aus Teilstcken des Polypenleibes ganze Polypen wieder heran-

zuzchten, aus abgeschnittenen Tentakeln aber nicht, so glaube ich die Er-

klrung fr diese Erscheinung in dem Maugel von Bildungszellen an den Ten-

takeln finden zu mssen. Inbetreff einer ausfhrlichen theoretischen Errterung,
die sich an diese Versuche anschlieen wrde, sei auf eine demnchst erschei-

nende Arbeit verwiesen und hier nur folgendes hervorgehoben :

1) Die Konstanz der Gewebe ist dieselbe wie die der Arten. Aus Elemen-

ten des Ektoderms kann durch knstliche Bedingungen kein Entoderm gebildet

werden ; ebenso wenig findet das Umgekehrte statt.

2) Whrend bei den einzelligen Individuen zur Restitution des Ganzen ein

Bruchteil von Kern und Protoplasma gengt, ist zum Wiederaufbau eines aus

differenten Zellen zusammengesetzten Organismus mindestens ein Bruchteil von

Zellen der verschiedenen Leibesschichten erforderlich, und nur mit bezug auf

die Restitution durch die Geschlechtsprodukte gilt die fr Protozoen ma-
gebende Norm.

3) Die knstliche Teilung der Protozoen und Polypen, sowie die Umstlpung
der Hydren ,

sind gewichtige Argumente zu gunsten der von mir begrndeten
Theorie von der Vererbung, die in hnlicher Form auch Weismann vertritt

und mit dem Namen der Lehre von der Kontinuitt des Keimplasmas belegt

hat. Herr Eimer (Tbingen) bemerkt, dass in seinem Laboratorium seit

lngerer Zeit Versuche ber die Umstlpung von Hydra ausgefhrt worden
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sind und zwar mit dem Erfolg, dass die Tiere nachher in derselben Weise wie

vorher weiter lebten. Indess war es zu dem Gelingen des Versuchs notwendig,
dass die Hydren vorher tchtig gefttert worden waren; andernfalls gelangen
dieselben nicht. Herr M. Nussbaum erwidert, die knstliche Ftterung
durch Befreiung des Polypen von seinem fesselnden Draht nach gelungenem
Versuch umgangen zu haben. Herr Haacke (Adelaide) fragt, wie es sich

mit der Angabe von Engelmann verhalte, welcher behauptet, aus ganz
kleinen Tentakelstcken fnfarmige Polypen erzogen zu haben. Herr M.

Nussbaum entgegnet, mit dem Wortlaut der Engel mann 'sehen Mitteilung
zur Zeit nicht vertraut genug zu sein, um eine definitive Entscheidung treffen

zu knnen betreffend die Erfolge dieses Biologen bei der Zchtung von ganzen

Polypen aus abgeschnittenen Tentakeln. Der Vortragende beruft sich auf die

Divergenz der Meinungen, die schon im vorigen Jahrhundert ber diesen Punkt

bestanden hat, verweist auf Trembley, Rsel von Rosenhof und wieder-

holt die von ihm selbst versuchte Erklrung fr die negativen Erfolge Trem-
bley 's und seiner selbst. Herr K. Mbius (Kiel) bemerkt, dass nach

Untersuchungen von A. Meyer (die im Tageblatt der Naturforscher-Versamm-

lung zu Hannover verffentlicht sind) bei Lucernaria octoracliata nur Teil-

stcke des Rumpfes sich zu ganzen Tieren ergnzen. Teilstcken von

Tentakeln fehlt dieses Vermgen. Herr M. Nussbaum begrt diesen

weitern Beleg fr die Schwierigkeit der Aburteilung in dieser Frage ohne

genaue Kontrole der betreffenden Versuche.

Sektion fr landwirtschaftliches Versuchswesen.

1. Sitzung. Nach den Vortrgen der Herren Landolt und Hellriegel
sprach Herr Tacke ber die Bildung von gasfrmigem Stickstoff
im tierischen Stoffwechsel unter dem Einflsse von Spaltpilzen.
Ref. hat vor lngerer Zeit Respirationsversuche ber die Ausscheidung gas-

frmigen Stickstoffs angestellt. Die durch Trachealfistel mit dem Respirations-

apparate verbundenen Tiere waren uuter Wasser versenkt, alle Verschlsse

durch Glas und Quecksilber gedichtet. Der Sauerstoff wurde unmittelbar aus

der Retorte in den Respirationsapparat geleitet, auerdem durch Analysen
von Gasproben, zu verschiedenen Zeiten des Versuches entnommen, ber den

regelmigen Verlauf desselben Gewissheit gewonnen.
Es ergab sich

, dass Kaninchen meist eine geringe Menge Stickstoff aus-

atmeten, die jedoch die Grenze der Versuchsfehler berschritt. Grer wurden

die Stickstoffmengen, wenn lebhafte Fermentationsprozesse im Darme der Ver-

suchstiere verliefen, so dass dieselben am Ende des Versuches Meteorismus

zeigten. Dieses trat aber namentlich nach Ftterung mit schon in Zersetzung

bergegangenem Futter, Abfallblttern, Kohl etc. ein. Sodann wurde bei einer

Anzahl von Versuchen den Tieren durch eine Schlundfistel salpetersaures und

salpetrigsaures Ammoniak beigebracht, nachdem vorher mehrere Stunden die

Stickstoffausscheidung gemessen war. Nach der Einfhrung des Nitrates bezw.

Nitrites stieg die Stickstoffausscheidung um ein Bedeutendes. Die Fermenta-

tionsprozesse im Daimkanale sind offenbar der Grund dieser Erscheinung, indem

sie die eingefhrten Salze zerlegen.

Um fr diese Ansicht einen thatschlichen Anhalt zu gewinnen und zu

dem ber die Entwicklung von gasfrmigem Stickstoff durch Grung, welche

in manchen Punkten noch zweifelhaft nnd unsicher ist, Aufschluss zu erlangen,

hat Ref. eine Reihe von Grungs- bezw. Fulnisversuchen angestellt.
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Es liegt bei der groen Wichtigkeit, welche diese Frage hat, eine Reihe

von Untersuchungen vor, welche beweisen, dass in stickstoffhaltigen Substanzen

durch Fulnis ein bedeutender Stickstoffverlust eintreten kann, selbst wenn
ein Entweichen von Ammoniak durch die Versuchsanordnung unmglich ge-

macht war. Hieraus hat man geschlossen, dass der Stickstoff als solcher gas-

frmig oder in einer nicht durch Suren bezw. Alkali absorbierbaren Verbin-

dung entweichen msse. Die vorhandenen Versuche zeigen im einzelnen manches

Widersprechende. Versuche, bei denen der freigewordene Stickstoff direkt

bestimmt wurde, liegen in geringerer Anzahl vor und sind, weil die Mglich-
keit einer Diffussion mit der Atmosphre nicht ausgeschlossen war, nicht un-

bedingt beweisend.

Dietzell fand in faulenden Substanzen freie salpetrige Sure und fhrt

das Auftreten derselben auf eine Oxydation und die Stickstoffverluste auf die

Einwirkung der salpetrigen Sure auf Ammoniak oder amidartige Substanzen,

wie sie sich bei der Fulnis bilden, zurck. Meusel beobachtete das Ent-

stehen von Nitraten aus Nitriten bei Gegenwart faulender Eiweistoffe. Ref.

stellte eine Reihe von Fulnisversuchen in durch Glas und Quecksilber voll-

stndig abgeschlossenen Rumen an. Als Grmaterial dienten Mehl, Fleisch,

Klee, Rben u. dergl., als Infektionsmasse Darminhalt von Kaninchen, Erde

aus Abfallgruben ,
Kloakenschlamm

,
fauler Kse. Es kam ihm zunchst nicht

darauf an, die nhern Bedingungen der Stickstoffeutwicklung kennen zu lernen

und zu untersuchen, ob vielleicht dieselbe nur durch bestimmte Organismen
verursacht werde , sondern es sollte das Vorhandensein derselben berhaupt

sichergestellt werden; deshalb verwendete er zur Erregung der Fulnis mg-
lichst bakterienreiche Materialien, mit welchen die verschiedenen Substanzen

bald in schwach alkalischer, bald in schwach saurer Lsung versetzt wurden.

Die Grrume wurden bei den einzelnen Versuchen entweder luftleer gepumpt,
oder mit Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlensure bis zum vollstndigen Freisein

von Stickstoff ausgesplt. Die grenden Gemische wurden durch Wasserbder
auf Temperaturen zwischen 3540 C gehalten. Die der Fulnis unterworfenen

Mengen waren
,
um nicht zu groe Apparate zu bentigen und nicht zu groe

Gasmengen bewltigen zu mssen, relativ klein (5 25 g).

Es gelang in keinem der besprochenen Flle, grere Stickstoffmengen

nachzuweisen; dieselben schwankten zwischen 1 4 /
des kohlensurefreien

Gases, so dass die absoluten Mengen des entwickelten Stickstoffs gegenber
den von andern beobachteten Stickstoffverlusten sehr klein waren. Salpetrige
Sure war in den faulenden Gemischen zu Ende der Versuche nicht nach-

weisbar.

Wurden dagegen nitrithaltige Substanzen der Fulnis unterworfen, so

stellten sich die Ergebnisse anders. Geschabte Rben lieferten in einem Falle

ein Gas mit 28,49 / Stickstoff. In einem andern Versuche wurde eine Fulnis

(5 g Fleisch) mit faulendem Kse unter Zusatz von kleinen Mengen Salpeter
in Gang gebracht, der Apparat wurde luftleer gemacht und nach 8 Tagen die

erste Gasprobe entnommen. Dieselbe war schwefelwasserstofflialtig und ent-

hielt 83,3 / Kohlensure, das kohlensurefreie Restgas 15,69 /
Stickstoff neben

83,09 / 6 Wasserstoff und geringen Mengen Kohlenwasserstoff.

Die Gesamtmenge des entnommenen Gases betrug etwa 120 ccin; die ab-

solute Menge des kohlensurefreien Restgases 19,07 ccm, die absolute Menge
des darin vorhandenen Stickstoffs 2,99 ccm reduziert. Die Grung kam da

durch, dass beim Auspumpen durch ein Versehen etwas Quecksilber in das

Grgef gelangte, zum Stillstand.
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Wenngleich die absolute Menge des entwickelten Stickstoffs auch hier

noch sehr gering ist, so ist doch der Unterschied gegenber den frhern Ver-

suchen auffallend genug und gab Veranlassung, die Fulnis bei Gegenwart von

salpetersauern Salzen weiter zu untersuchen, um damit zugleich auch ber die

im Tierkrper verlaufenden Prozesse Aufschluss zu gewinnen. Es handelt sich

hier offenbar um eine Reduktion, bei welcher der durch Grung gebildete

Wasserstoff als im Status nascens die Nitrate ebenso wie die schwefelsauren

Salze reduziert.

Wurden Klee, Fleisch, Mehl und Gemische dieser Substanzen der Fulnis

bei Luftzutritt unterworfen
,

so war nach krzerer oder lngerer Zeit keine

salpetrige Sure nachweisbar. Wenn dem grenden Gemische dann eine ver-

dnnte Salpeterlsung zugesetzt wurde, lie sich nach einiger Zeit (48 St.)

salpetrige Sure in reichlicher Menge nachweisen. Nach mehrern Tagen waren,

wenn die einer energisch verlaufenden Grung zugesetzte Menge Salpeter nicht

mehr als 0,1 0,2 g auf 6 10 g grenden Materials betrug, Nitrat und Nitrit

bis auf zweifelhafte Spuren verschwunden. Es handelt sich hierbei also um
eine energische Reduktion, welche die Salpetersure zu salpetriger Sure und

diese unter Umstnden zu Ammoniak bezw. freiem Stickstoff reduziert. Die

Endreaktion der grenden Gemische war stets schwach sauer.

Da Ammoniak reichlich darin enthalten war, so ist hier auerdem die

Mglichkeit der Entwicklung von gasfrmigem Stickstoff in grerer Menge
durch Einwirkung der salpetrigen Sure auf Ammoniak etc. gegeben. Inwieweit

dieses in Lsungen eintritt beim eintrocknen derartiger faulender Gemische

wird die Entwicklung von gasfrmigem Stickstoff durch Zersetzung des salpetrig-

sauern Ammoniaks sicher eintreten und iuwieweit noch niedrigere Oxyda-

tionsprodukte des Stickstoffs entstehen, hat Ref. noch nicht untersuchen

knnen.
Geschabte Runkelrben wurden in Gefen, welche mittels der Wasser-

strahlpumpe nahezu luftleer gemacht worden waren, der Fulnis berlassen.

Nach 8 Tagen wurde Luft zugelassen, und es zeigte sich in dem Grungsgefe
eine intensive rote Frbung durch Oxydation von Stickoxyd zu Untersalpeter-

sure bezw. salpetriger Sure. Nach nochmaligem Auspumpen und 8tgigem
Stehenlasseu war bei Zutritt von Luft die Rotfrbung weniger deutlich, durch

Jodkaliumstrkepapier lie sich jedoch in der Luft des Grungsgefes das

reichliche Vorhandensein von salpetriger Sure nachweisen. Diese Bildung

von Stickoxyd durch Reduktion vorhandener Salpetersure ,
wenn auch nicht

in so reichlicher Menge ,
wurde schon frher bei Grung von Melasse bezw.

Zuckersften nachgewiesen. Die vollstndige Reduktion der Salpetersure und

die Umsetzung der salpetrigen Sure, sowie die Energie, mit welcher die Re-

duktion verluft, geben fr die oft sehr groen Stickstoffverluste eine Erkl-

rung. Die Befunde sttzen zudem die Ansicht ber die Ausscheidung von

Stickstoff aus dem Tierkrper, besonders nach der Einfuhr von Nitraten, zumal,

da die Versuchstiere dann vorzugsweise groe Mengen Wasserstoff neben

geringen Mengen Kohlenwasserstoff ausatmeten, und machen das Verschwinden

groer Mengen eingefhrter Salpetersure, wie es die Versuche von Weyl
und Kos sei darthun, erklrlich.

Sektion fr Neurologie und Psychiatrie.
1. Sitzung. Herr Frstner: Ueber experimentelle Untersuchungen

im Bereich des zentralen Nervensystems. Herr Frstner rekapi-

tuliert zunchst die Drehversuche, die Mendel und Hack anstellten, wobei
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noch 14 Tage klinische Erscheinungen und Symptome, wie Mendel glaubte,

der Paralyse entsprachen. Die zu grnde gegangenen Tiere boten einen hn-

lichen anatomischen Befund wie Paralytiker. Frstner hat nun Hunde mit dem

Kopf nach der Peripherie auf einer Drehscheibe befestigt, gedreht und zwar

rechts, oder nach links, und zwar in mglichst geringer Itensitt 1 2 Minuten

des Tags, dann fter 60 80 Drehungen in der Minute. Frstner erzielte

auf diese Weise bei Tieren, die 5
/ 4 Jahre, 9 Monate gedreht waren, doppel-

seitige Degeneration der Seitenstrnge, auerdem Degeneration eines bestimm-

ten Abschnittes der Hinterstrnge, bei andern war nur ersteres erkrankt. Die

Degeneration ist eine primre ;
bei nach rechts gedrehten Tieren ist sie links

strker und umgekehrt geht auch durch die Medulla weie und graue Substanz,

im brigen intakt. Frstner fand ferner Vernderungen des Augenhinter-

grnndes ,
in einem Fall beginnende atrophische Prozesse im Opticus Im Hirn

fand Frstner hnliche Vernderungen wie Mendel beim Hunde. Klinisch

hebt Frstner hervor das leichtere Benommenwerden der Tiere, welche

lngere Zeit gedreht, vermehrte Speichelsekretion, Durst, paralytische Anflle;

spter nach Monaten treten klinische Erscheinungen in Extremitten auf, die

als spinal bedingt anzusehen sind. Es gelingt also ohne direkte Verletzung
der Nervensubstanz mit dieser Methode zu erreichen eine Degeneration der

Pyramiden- und partiell der Hinterstrnge, vielleicht atrophische Prozesse im

Opticus. Frstner hebt ausdrcklich hervor, dass alle diese Fragen noch ge-

nauen Studiums bedrften, er habe nur die Anregung zu erneuten Versuchen auf

diesem Gebiete geben wollen. Herr Mendel bemerkt, dass seine bisherigen

Publikationen nur den Charakter einer vorlufigen Mitteilung hatten. Er freue

sich im brigen, dass im wesentlichen seine Beobachtungen und Befunde au

den gedrehten Hunden durch Frstner besttigt worden sind. Einzelne Ab-

weichungen ergaben sich aus den nicht ganz gleichen Methoden. Dass Strungen
im Bellen und Urinlassen eintraten, was Frstner nicht beobachtete, hat

an seinen Hunden Professor Munk besttigt. Was den pathologisch
- anatomi-

schen Befund anbetrifft, so werde er hoffentlich noch im Laufe der Sektions-

sitzungen Gelegenheit haben, zu demonstrieren, dass Gefneubildungen wie

Degeneration der Ganglienzellen in der Hirnrinde stattfinden. Was speziell

die von Frstner angezweifelte Degeneration der Ganglienzellen bei der

Paralyse betreffe, so ist dieselbe auf der irrenrztlichen Versammlung in Leipzig
vor zwei Jahren ohne Widerspruch von ihm demonstriert worden. Speziell

habe der verstorbene Gudden ausdrcklich erklrt, dass dieselben noch viel

intensiver und hufiger seien nach seinen neuern Untersuchungen, als Herr

Mendel angegeben. Augenspiegeluntersuchungen sind auch bei seinen Hunden

von Herrn Professor Hirschberg mit ganz negativem Befunde gemacht wor-

den. Im brigen bemerkt er, dass ein Zustand von diffuser Hirnerkrankung
mit dem psychischen Charakter des Bldsinns und Lhmungssymptomen, wie

er bei Hunden nach jenen Versuchen eintritt, dem paralytischen Bldsinne

beim Menscheu verglichen werden msse. Einzelne Abweichungen von dem
Bilde wren ebenso erklrlich, wie z. B. auch die Tuberkulose beim Hunde

einen andern Verlauf nehme, als die beim Menschen. Herr Hei mann:
Herr M. hat durch Drehung der Hunde in erster Linie Hypermie des Gehirns

erzeugt und diese als erstes und urschliches Moment zur Entstehung der wei-

tern Entartungen des Gehirns angesehen. Wenn nun Herr F. seine Versuchs-

tiere in gleicher Lage wie Herr M. gedreht hat, so muss demnach hier Anmie
des Rckenmarks entstanden sein. Da ich nun selbst im Jahre 1884 hnliche

Drehungsversuche angestellt habe, bei denen ich grade infolge anderer Lage
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der Tiere auf der Drehscheibe partielle Anmie des Gehirns erzeugte, und
ebenfalls Lhmungen erhielt, so gestatte ich mir die Frage, welches tiologische
Moment zur Entstehung der Rckenmarkserkrankung der betreffenden Versuchs-

tiere Herr F. annimmt? Herr Adamkiewicz: Die Erscheinungen der

Paralyse in akutester Form lassen sich bei Tieren auch durch Injektionen
differenter Flssigkeiten in die Hirngefe erzielen, wie Redner in seinen

Arbeiten ber Hirndruck" gezeigt hat. Herr Mendel bemerkt dagegen,
dass es sich in den Adamkiewicz 'sehen Untersuchungen um akute vorber-

gehende Zustnde gehandelt habe, die mit den von ihm erzeugten chronischen

nicht direkt verglichen werden knnen. Herr Frs tu er erwidert Herrn

Hei mann, dass er mit Begriffen Anmie und Hypermie nicht rechnen knne,
er beschrnke sich auf die Thatsachen, ohne vorlufig eine Erklrung geben
zu knnen.
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