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Wenn also bei Gelegenheit einer dritten Auflage, die dem an-

regenden Buche gewiss nicht fehlen wird, in der Einleitung" oder

im allgemeinen Teil" von dem Herrn Verfasser, den der Referent

zu dem bisherigen Erfolg aufrichtig beglckwnscht, jene Hckel'sche

Unterscheidung, an einigen Beispielen erlutert, zur Geltung gelangen
und wenn weiterhin in der speziellen Ausfhrung, wo es ihm passend
erscheinen wird, kurz darauf verwiesen wrde, so wrde Referent

keinen Augenblick anstehen, das Buch als ein nach jeder Richtung

mustergiltiges zu bezeichnen. Demjenigen, der sich ber die Flle
des dargebotenen zootomischen, ontogenetischen und palontologischen

Stoffes, den die wissenschaftliche Forschung bis auf die letztver-

flossenen Monate zutage frderte, unterrichten will, sei trotz seiner,

wenn ich so sagen darf, radikalen ontogenetischen Frbung, das Buch

eines unserer arbeitsfreudigsten Fachgenossen auch in seiner zweiten,

verbesserten Auflage angelegentlich empfohlen.
B. Solger (Greifswald).

Ueber die Nacliwirkimg* der Nahrungsentzieliung- auf die

Ernhrung.
Von Statsrat Dr. v. Seeland in Werni,

Provinz Semiretschensk, Russ. Zentralasien.

Zwar gilt es als ditetisches Axiom, dass die Verdauung und die

Gesundheit berhaupt nur dann krftig bestehen kann, wenn die

Speisezufuhr in gehrig von einander entfernten Zeitpausen vor sich

geht, den Verdauungsorganen mithin die notwendige Ruhe gegnnt
wird, was dann wieder auf die Energie des Stoffwechsels und des

Ansatzes zurckwirken muss. Jene Flle aber, wo ein gesundes
Individuum seine Mahlzeiten seltner einnimmt, als dies bei ohnehin

gutem Appetit und Verdauung ntig erschiene, lsst man meist un-

beachtet. Handelt es sich um die Frage, welchen Einfluss ein wirk-

liches Fasten auf die Gre des organischen Kapitals und den
Vorrat der damit verbundenen Krfte ausbt, so denkt man meist

nur an die negative Seite dieser Erscheinung d. h. an ein unmittel-

bares Sinken der Ernhrung und der Punktionen, welche dann brigens

spter, unter erneuter Nahrungszufuhr und sonstigen gnstigen Ver-

hltnissen, wieder die Norm erreichen knnen", so dass der Schaden
wieder ausgeglichen werden knne.

Und doch hat diese Frage noch eine positive Hlfte, welcher
die Wissenschaft bisher zu wenig Aufmerksamkeit schenkte, d. h. die

Krperernhrung steigt in der Regel nach vorausgegangener Nahrungs-
entziehung und darauf folgender reichlicher Zufuhr ber die ge-
wohnte Norm hinaus. Zwar wurde auch diese Seite schon be-

rhrt, wenigstens in den letzten Dezennien, indem mehrere Forscher

fanden, dass ausgehungerte und spter aufgeftterte Tiere ein str-

keres Krpergewicht gewannen, als dies anfnglich der Fall war.

VIT. 10
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Doch wurden das Wesen dieser Erscheinung und ihre Ursachen

weiter nicht verfolgt.

Es gibt ferner wertvolle Untersuchungen, bei denen Hunger-

perioden den Ftterungsversuchen vorangingen, die aber zu andern

Zwecken, besonders zur Bestimmung des Stoffwechsels und der Er-

nhrung bei verschiedener Ftterung ausgebeutet wurden, ohne dem
hier in Rede stehenden Faktor durch Vergleich mit andern nicht

fastenden Tieren die gebhrende Aufmerksamkeit zu schenken.

Jedem praktischen Arzte sind Flle bekannt, wo Menschen, die

sich sonst keines besonders lebendigen Habitus erfreuten, nach glck-
lich berstandenen schweren fieberhaften Krankheiten, besonders

Typhus, eine bessere Gesichtsfarbe, Verdauung, bisweilen auch einen

bleibenden Embonpoint gewannen. Dergleichen Thatsachen, sowie

einige Beobachtungen an Menschen, die eine zufllige oder absicht-

liche Hungerperiode mit nachfolgender Sttigung durchgemacht hatten,

ferner gewisse allgemeine Betrachtungen hatten mich schon vor ln-

gerer Zeit bestimmt, die Frage vom nachwirkenden Einfluss der

Nahrungsentziehung einer experimentellen Untersuchung zu unter-

werfen. Denn obgleich die Literatur schon damals tchtige Arbeiten

ber die Hungerperiode selbst besa, so konnte ich doch nichts

Experimentelles ber die mich interessierende Frage auffinden ^).

Diese frhere, zugleich mit einer spter gemachten Untersuchung,
soll im vorliegenden besprochen werden.

Et'sfe Versuchsreih e^).

Zu dieser benutzte ich (im Sptherbst des J. 1867) 14 ausge-
wachsene Tauben, welche smtlich einem und demselben Vogel-
schwarm angehrten und bisher ihre Nahrung grtenteils aus der

Hand verschiedener in der Nachbarschaft ansssiger Taubenliebhaber

empfangen hatten und sich dabei wohl befanden. 12 davon waren
die eigentlichen Versuchstiere. Sie wurden in 2 Gruppen geteilt, zu

6 in jeder, und auf verschiedene Weise gefttert. Die 1. Gruppe

1) Nur ein einziger Versuch von Chossat, der ein nach dem Hungern

aufgefttertes Tier betraf, schien meine Voraussetzungen zu besttigen, aber

auch diese, dazu sehr allgemeine Beobachtung wurde mir erst spter bekannt,
da ich die Arbeit von Chossat blo im Referate zur Verfgung hatte, in

welchem hiervon nichts erwhnt war.

2) Die Ergebnisse jener Arbeit bildeten den Stoff zu meiner Doktordisser-

tation Ueber den Einfluss der periodischen Nahrungseutziehung auf das

Krpergewicht und den Prozentgehalt der festen Bestandteile. Warschau 1869".

Da ich aber schon anfnglich noch einige andere Versuche hinzuzufgen ge-

dachte, durch unbequeme uere Verhltnisse jedoch davon abgehalten wurde,
so war mir die Arbeit nicht ganz nach dem Sinn, weshalb ich denn, die wei-

tern Versuche auf eine sptere Zeit verschiebend, meine Schrift absichtlich

nicht in den Buchhandel brachte. Nur den Universittsbibliotheken Russlands

wurden einige Exemplare zugeschickt.
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bekam Futter und Wasser tglich im Ueberfluss, die 2. musste von

Zeit zu Zeit hungern^ wurde aber dann in den Zwisclienrumeu ganz
wie die 1. gehalten. Die ersten 2 Paare jeder Gruppe wurden von

Anfang bis zu Ende mit Hirse gefttert, das 3. blo mit hartgesot-

tenen und feingehackten Eiern. Futter und Wasser wurde gewogen.
Die Hungerperioden der 2. Gruppe gingen nicht ber 3 Tage auf

einmal. Das 1. Paar der 2. Gruppe blieb ohne Futter und Wasser
im Mittel 17 Tage (d. h. der eine Vogel 16, der andere 18 Tage),
das 2. Paar 12^/2 Tage, das 3. 15. Als ich bemerkte, dass die Vgel
der 1. (nicht fastenden) Gruppe an Gewicht bedeutend zunahmen,
nahm ich noch 2 Tauben (Nr. 13 und 14), die ich tglich, aber nicht

im Ueberfluss, sondern blo so viel ftterte, um ihr Anfangsgewicht
stationr zu erhalten; Wasser bekamen sie brigens ad libitum i).

Jeder dieser 14 Vgel hatte sein eignes Bauer, in dem er sich

frei bewegen konnte. Die Bauer standen in einem gerumigen ge-

heizten Zimmer. Alle 2 3 Tage wurden die Tauben gewogen, und

zwar immer des Morgens frh, kurz vor der Ftterung. Die Fces
wurden gesammelt und bearbeitet. Das brig gebliebene Futter wurde
des Abends immer weggenommen.

Die ganze Versuchszeit dauerte 3^2 Monate, obgleich nicht alle

Vgel bis ans Ende dieser Zeit lebten. Denn alle (auer Nr. 13, 14)

nahmen eine Zeitlang an Gewicht zu, und sobald dieses zum Still-

stand gekommen war, oder richtiger, sobald sich eine beginnende
Abnahme 2) nach dem Maximum einstellte, wurde der Vogel gettet
und seziert. Am frhsten erschien dieser Zeitpunkt beim 3. (mit
Eiern geftterten) Paare der 1. Gruppe, denn die betreffenden 2 Tauben
lebten 53 und 68 Tage ;

die brigen dieser Gruppe wurden zwischen

dem 68. und 100. Tage seziert. Auch in der 2. Gruppe erreichte das

3. Paar ihr Maximum und die darauf folgende Abnahme schneller,

denn die Sektion fiel auf den 91. Tag; die brigen 2 Paare lebten

zwischen 100 und 108 Tagen. Mithin wurde der Maximalpunkt durch

die Hungerperioden weiter hinaus gerckt. Obgleich das Gewicht

nach jedem Fasten fiel, so stieg es dennoch schlielich desto hher,
wie dies unten nher betrachtet werden soll.

Was den Stoffwechsel betrifft, so wurde er zwar in seinen Einzel-

heiten nicht untersucht, doch lsst sich seine Totalgre annhernd
aus dem Vergleich der Gewichtszahlen mit dem Gegessenen und Ge-

trunkenen folgern, von welchem die getrockneten und von Leber-,
Darm- und Nierensekreten befreiten Exkremente abgezogen wurden.

Letztere wurden bei 45 '^ C. vollstndig getrocknet, zerrieben, mit

heiem Alkohol bearbeitet, sodann mit einer groen Menge phosphor-

1) Deren Futter und Wasser wurden nicht gewogen.

2) Nur bei Nr. 9 war noch keine Abnahme zu bemerken. Da aber schon

das Erreichte zu einem Schhiss berechtigte und meine Zeit beschrnkt war,

so wurde er, wie die brigen, geopfert.

10*
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saures Natron enthaltenden Wassers gekocht, darauf wieder ge-

trocknet und gewogen. In der That lste sich der Kot, den die

Vgel am 2. und 3. Hungertage in sehr kleiner Menge entleerten und

der aus einem dunkelgrnen (Lebersekret) und einem weien (Harn-

sure) Teile bestand, vollstndig bei der erwhnten Bearbeitung. So-

mit konnte der Kot der Fresstage nach der Bearbeitung fr das gelten,

was von der eingefhrten Speise nicht verdaut (hauptschlich Cellulose)

und dem Stoffwechsel nicht zur Disposition gestellt wurde. Wenn dies

auch nicht im Sinne einer minutisen Genauigkeit zu verstehen ist^),

so werden sich die kleinen Fehler bei der mehrmonatlichen Versuchs-

zeit wohl aufgewogen haben.

Die Ttung der Vgel geschah auf eine momentane Weise. Nr. 6

wurde durch Einspritzung von Chloroform asphyxiert, den brigen

wurden die groen Halsadern geffnet, um das Blut sammeln zu

knnen. Nachdem die Federn am Halse abgeschoren Avorden, bog
ich diesen ber die Mndung eines ziemlich breiten Gefes imd

ffnete an der dem Gef zugekehrten Seite des Halses mit einem

einzigen tiefen Querschnitt die groen Gefe, so dass der Vogel fast

sofort aufhrte zu leben. Das ausgeflossene Blut wurde sogleich ge-

wogen. Um das in den Geweben zurckgebliebene Blut annhernd

quantitativ zu bestimmen, wurden jene mazeriert. Ich nahm nmlich

eine bestimmte Menge des frischen Blutes, diluierte dasselbe mit einer

bestimmten Menge Wassers (gewhnlich 1 : 9), schttelte das Gemisch

stark durcheinander, zerrieb die Koagula und stellte es auf 12 bis

14 Stunden an einen kalten, jedoch ber den Gefrierpunkt erwrmten
Ort. Darauf wurde die Taube seziert, die Organe wurden gewogen und,

gleichfalls mit einer bestimmten Menge Wassers infundiert, auf die-

selbe Zeit an einen kalten Ort gestellt. Nach Ablauf jener Zeit wurde

die Blutlsuug, bei Zurcklassung der entfrbten Fibrinkoagula, in

eine Mohr'sche Pipette gegossen, sodann kam von jedem der ma-

zerierten Krpersysteme eine kleine Menge des Aufgusses in eine

Eprouvette (dieselben besaen alle die nmliche Dicke), endlich wurde

eine bestimmte Menge reinen Wassers in noch eine Eprouvette von

derselben Beschaffenheit gegossen. Darauf lie ich die Blutlsung
aus der Pipette tropfenweise in die Eprouvette mit reinem Wasser

fallen, so lange, bis die Farbe der letztern gleich gesttigt erschien

mit der Farbe des zum jedesmaligen Vergleiche genommenen Auf-

gusses. Hiernach berechnete ich die Menge des zurckgehaltenen
Blutes 2). Die zur Probe genommene Blutlsung wurde wieder zum

ausgeflossenen Blute gethan, und das Ganze bei 90 95 C. getrocknet.
Auf dieselbe Weise wurden die verschiedenen Krpersysteme, jedes
mit seinem Blutwasser, in die Hitze gestellt und getrocknet. Alles

1) So konnte z. B. das heie Wasser einen unverdauten Teil der Strke
mit wegfhren, oder es mag ein Teil des harnsauren Kalks zurckgeblieben sein.

2) Es ist also eine Modifikation des Welck er'schen Verfahrens.
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getrocknete wurde wiederum gewogen ,
das freie Fett weggenommen

und gewogen, zur Entfernung des zurckbleibenden Fettes wurden

die getrockneten Gewebe gestoen und zerrieben, darauf mit Aether

2 3 maP) (je nach deren Fettreichtum) bearbeitet, endlich zum dritten

mal gewogen.
Ich fhre jetzt einen Auszug aus dem Tagebuche an, d. h. der

Krze halber, nur die Hauptsachen von den in meiner Dissertation

angegebenen Gewichtszahlen :

Tab. 1. 1. Gruppe



150 V. Seeland, Nachwirkung der Nahrungsentziehung auf die Ernhrung.

Eiern am schnellsten satt aen. Die Zunahme der 1. Gruppe vom

Anfangsgewicht (Norm) bis zum Maximum und deren Verhltnis zur

Norm betragen:

Tab. 2.
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Die Zunahme und deren Verhltnisse zur Norm betragen:

Tab. 4.
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Tab. 6.

Fr Nr.
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ohne Belang bleibt. Zur bequemem Uebersicht folgen nun noch die

aus der vorigen Tabelle gezogenen Mittelzahlen nach Gruppen. Doch

wurden die meisten Zahlen der 1. Gruppe blo fr die 5 ersten Tiere

berechnet, da das Blut bei Nr. 6 nicht apart bestimmt wurde. Nur

die mittlem Totalsummen und Prozentzahlen des Wassers, des Fettes

und der festen entfetteten Bestandteile sind fr die ganze Gruppe an-

gefhrt.

Tab. 8.
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Nr. 13, 14
Nr. 1, 2,

3, 4, 5

Nr. 1, 2, Nr. 7, 8, 9,

3, 4, 5
I
10, 11, 12

Prozentgehalt der festen entfetteten

Bestandteile zur ganzen Masse,

Fett, Darmcontonta und Federn

nicht mit in Rechnung gezogen

Prozentgehalt des Fettes berhaupt

(Federn und Darmcontenta nicht

berechnet)

Prozentgehalt der nicht entfetteten

festen Bestandteile (Federn und

Darmcontenta nicht in Rechnung

gezogen)

26,8 pct.')

6,1 pCt.

31,3 pCt.

25,9 pCt. 1 25,53 pCt.

12,2 pCt. 11,4 pCt.

35,1 pCt. 35,6 pCt

27,32 pCt.

15,6 pCt.

38,6 pCt.

Es stellt sich also heraus, dass nicht blo das Fett; sondern auch

die brigen festen Bestandteile in der 2. Gruppe verhltnis-

mig strker vertreten waren. Dem entsprechend nahm deren Wasser-

gehalt ab, was zu der erwhnten Abnahme des Wassers in der Nah-

rung passt^). Stellen wir die Tiere der 1. und 2. Gruppe einzeln

nach den Prozentzahlen der festen entfetteten Bestandteile auf, vom
kleinsten zum grten aufsteigend, so zeigt sich auch dasselbe,

nmlich :

Tab. 9



V. Seeland, Nachwirkung der Nahmngsentziehung auf die Ernhrung. 157

(M

CD
'S

T-i

r-t

CO

Eh



158 Khn, Fruchtbarkeit der Bastarde vom Schakal und Haushund.

aus den Ergebnissen der 2. Versuchsreihe schlieen knnen; wrde
jenes Verhltnis auf indirekte Weise d. h. nicht zum Wasser -\- feste

entfettete Bestandteile, sondern zu der nicht entfetteten Masse ermittelt

worden sein, so mlissten die Resultate destomehr schwanken, je grer
die Fettablag-erung, welche doch zum bedeutenden Teile von kurzem

Bestnde war. Ist der Fettgehalt unbedeutend, dann kann allerdings

auch diese Methode sichere Schlsse liefern, wie ich sie denn auch

in den sptem Versuchsreihen anwenden werde.

Zieht man die Brutto- und die Prozentzahlen des Fettes und der

entfetteten festen Bestandteile nach den hauptschlichsten Krper-
systemen, so findet man wie folgt ^):

Man sieht, dass die grte Fettablagerung in beiden Gruppen auf

die Haut kommt, darauf absteigend Knochen, Eingeweide, Muskeln.

Mit Ausnahme der Knochen waren alle Systeme der 2. Gruppe fett-

reicher. Das Verhltnis der festen entfetteten Teile d. h. deren Pro-

zente zu der aus ihnen selbst und dem Wasser bestehenden Masse

war, wie gewhnlich, am strksten in den Knochen vertreten, darauf

kamen Muskeln, Haut etc., am rmsten war das Blut. Deren ver-

hltnismiger Anwach s in der 2. Gruppe d. h. im Vergleich
zur 1., verhlt sich vom Grern zum Geringern absteigend, folgender-

maen: Haut, Eingeweide, Knochen, Muskeln.

Was nun das Blut betrifft, so erscheint der Prozentgehalt seiner

festen nicht entfetteten Bestandteile bei der 2. Gruppe kleiner; der

Unterschied ist brigens sehr gering.

Sehen wir uns jetzt Nr. 13 u. 14 an, so zeigen sich deren feste

Blutbestandteile bedeutend geringer, als bei der 1. Gruppe (16,2 "Iq

gegen 21,1 ''/o), hingegen der Gehalt au festen entfetteten Teilen im

Krper berhaupt (was also hauptschlich auf die Organe fllt) war
bei Nr. 13, 14 etwas strker als bei Gruppe 1. Von der mutma-
lichen Bedeutung dieser Differenz zwischen Blut und Organen wird

spter die Rede sein.

(Fortsetzung folgt.)

Fruchtbarkeit der Bastarde von Schakal und Haushund
^).

Eine erfolgreiche Paarung von Schakal und Haushund ist hufig beobachtet

worden, wogegen die Frage nach der Fruchtbarkeit der dabei gewonnenen
Bastarde noch nicht ausreichend beantwortet ward. Die darber vorliegenden

Angaben bedurften einer erneuten Prfung. Zu diesem Zweck wurden von

mir in dem Haustiergarten des landwirtschaftlichen Instituts der Universitt

Halle eine Reihe von Versuchen ausgefhrt, ber deren bisherige Ergebnisse
ich hier eine vorlufige Nachricht geben mchte, weil ich glaube, dass sie von

allgemeinem Interesse sein drften. Die Versuchstiere befanden sich in

festen Brettkfigen von 2 m Lnge, 1 m Tiefe und 1 m Hhe, deren vordere

1) Das Wasser des Defizits, welches in Tab. 8 und 9 mitbereclmet werden

konnte, fllt hier selbstverstndlich weg.

2) Zeitschrift d. landwirtschaftl. Zeutral-Vereins der Provinz Sachsen etc.

Heft 3 p. 1887.
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