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war. Auf das Geschlecht der smtlichen folgenden Geburten lsst

sich ein Einfluss des Geschlechtes der Erstgeburt nicht nachweisen.

Wenn die Geschlechter der Kinder gleichmig verteilt sind, so ist

die Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass das Gleichgewicht auch spter
bestehen bleibt. Bei ungleich verteilten Geschlechtern ist entschieden

das Bestreben vorhanden, dass das bisher nicht oder nur in der

Minderzahl vertretene Geschlecht bei den folgenden Kindern zur

Geltung komme. Die Kraft dieser Ausgleichstendenz ist stets grer,
wenn das bisher unterlegene Geschlecht das mnnliche war. War
die Produktion der Kinder eines und desselben Geschlechtes ber-

haupt einmal unterbrochen, so ist ein entschiedenes Steigen dieser

Ausgleichungskraft nachweisbar.

Schlielich hat dann der Verf. noch Berechnungen darber ange-

stellt, ob in der Hufigkeit der einzelneu Geschlechtskombinationen

der Kinder bei den Ehen mit gleicher Kinderzahl eine Ueberein-

stimmung zwischen der mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung
ermittelten Verteilung und der Erfahrung vorhanden ist. Die Resultate

dieser Berechnung, deren Methode in kurzen Worten nicht wieder-

gegeben werden kann, finden sich in einer Tabelle zusammengestellt,
und es ergibt sich daraus die berraschende Thatsache, dass zwischen

den Ergebnissen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und den vorliegen-
den Beobachtungen eine wunderbare Harmonie besteht. Um ein Bei-

spiel anzufhren: Die bei drei Kindern mglichen Kombinationen sind

4 an der Zahl: 3 Knaben, 2 Knaben und 1 Mdchen, 2 Mdchen und
1 Knabe, 3 Mdchen. Mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung er-

gibt sich nun, dass die grte Wahrscheinlichkeit fr 2 Knaben und
1 Mdchen spricht. Darnach folgt die Kombination: 1 Mdchen und
2 Knaben, darauf 3 Knaben und schlielich 3 Mdchen. Vergleicht
man damit die Resultate der Statistik, so ergibt sich eine auffllige

Uebereinstimmung, die so genau ist, dass sie grtenteils noch inner-

halb der mittlem Fehler liegt.

In hnlicher Weise ist die Berechnung bis zu einer Zahl von
12 Kindern durchgefhrt, und berall dieselbe Uebereinstimmung
zwischen Voraussetzung und Beobachtung gefunden worden.

Krecke (Erlangen).

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

Physikalisch- medizinische Soziett zu Erlangen.
J. Rosenthal: Physiologisch-Calorimetrische Untersuchungen.

Vorgetragen
in den Sitzungen vom 10. Dezember 1888, 11. Februar und 18. Juni 1889.

Die genaue Bestimmung der von einem Tier produzierten Wrmemengen
ist mit groen Schwierigkeiten verbunden. Es ist deshalb nicht verwunder-

lich, dass die bisherigen Untersuchungen ber tierische Calorimetrie noch sehr

mangelhaft sind, so dass viele Forscher ganz auf die unmittelbare Messung
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verzichtet und an deren Stelle Berechnungen entweder aus den Ausschei-

dungen oder aus den Einnahmen des tierischen Stoffwechsels gesetzt haben.

Solche Berechnungen haben jedoch nur einen sehr bedingten Wert, da

nicht bekannt ist, wie weit die Voraussetzungen, welche denselben zu Grunde

liegen, wirklich zutreffen. Es wird vielmehr immer von Neuem danach ge-

strebt werden mssen, Methoden zu finden, welche eine unmittelbare Bestim-

mung gestatten, um erst mit Hilfe derselben jene vorher angedeuteten Voraus-

setzungen der Berechnungen auf ihren Wert prfen zu knnen.

An Versuchen zur Messung hat es allerdings nicht gefehlt, die physio-

logische Calorimetrie ist vielmehr eben so alt als die wissenschaftliche Calori-

metrie selbst. L a v o i s i e r und L a p 1 a c e benutzten das von ihnen konstruierte

Eiscalorimeter, um die Wrmeproduktion eines Tieres zu bestimmen. Ungefhr
gleichzeitig machte Crawford einen, wenn auch nur rohen, Versuch mit einem

Wassercalorimeter. Spter wurden mit demselben Apparat Versuche von

Dulong, von Despretz, iu neuerer Zeit von Senator u. a. angestellt.

Was die calorimetrischen Versuche an Tieren hauptschlich beeintrchtigt,

ist der Umstand, dass es sich bei ihnen um eine dauernde Wrmeproduktion

handelt, whrend die in den physikalischen Laboratorien blichen calorime-

trischen Methoden wesentlich fr begrenzte Wrmemengen eingerichtet sind.

Die Fehlerquellen steigen, namentlich bei Anwendung des Wassercalorimeters,

deshalb auf einen so hohen Wert, dass der wissenschaftlichen Verarbeitung

der Messungsergebnisse sehr enge Grenzen gezogen werden.

Bei meinen Versuchen habe ich von der Anwendung des Wassercalori-

meters ganz abgesehen und habe mich bemht, eine zuerst von Scharling,

spter von Vogel, dann von Hirn und zuletzt auch von d'Arsonval ver-

suchte Methode so auszubilden, dass sie hinreichend genaue Resultate zu liefern

vermag. Scharling's Methode beruht auf der Anwendung des Newton'schen

Abkhlungsthermometers. Wird ein Tier in einem Kasten eingeschlossen,

welcher sich in einem gleichmig temperierten Zimmer befindet, so steigt

infolge der Wrmeproduktion des Tieres die Temperatur innerhalb des Kastens,

bis die Wrmeverluste au seiner Oberflche gleich sind der vom Tier produ-

zierten Wrme. Aus dem Unterschied der Temperaturen innerhalb und auer-

halb des Kastens kann man dann die Wrmeproduktion berechnen.

Die Form , welche dem Apparat schlielich von mir gegeben wurde ,
ist

folgende : Er besteht aus zwei vollkommen gleichen Teilen
; jeder derselben

ist zusammengesetzt aus drei langen Zylindern mit gemeinschaftlicher Axe,
welche ineinanderstecken. Der innerste Zylinder ist zur Aufnahme des Tiers

bestimmt, der uere hat nur den Zweck, kleine, nicht zu vermeidende Tem-

peraturschwankuugen der Zimmerluft von dem Binnenraum abzuhalten und die

dadurch bedingten Strungen zu beseitigen. Das Wesentliche ist der von

dem innern und mittlem Zylinder eingeschlossene Luftraum. Derselbe bildet

ein groes Luftthermometer, dessen Temperatur manometrisch gemessen und

aus deren Ueberschuss ber die Umgebungstemperatur die Wrmeproduktion
berechnet wird.

Da Schwankungen der Umgebungstemperatur doch niemals ganz zu ver-

meiden sind, so sind die beiden Luftrume des Doppelapparats so mit einander

verbunden, dass sie ein Differentialthermometor darstellen. Schwan-

kungen der Umgebungstemperatur knnen, da sie auf die beiden, ganz gleich-

artigen Apparate gleichmig einwirken
, keine Einwirkung auf das zwischen

beiden Apparaten eingeschaltete Manometer ausben. Sobald aber durch die

Wrmeproduktion des in einem der Apparate befindlichen Tieres die Tempe-
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ratur steigt, entsteht ein Ausschlag des Manometers, aus dessen Gre der

Ueberschuss der Temperatur jenes Luftraumes ber die Umgebungstemperatur
berechnet werden kann.

Die Wrmeverluste, welche der durch das Tier erwrmte Apparat an die

Umgebung erleidet, mssen nach dem Newton'schen Abkhlungsgesetz jenem

Temperaturberschuss proportional sein. Wartet man ab, bis das Manometer

einen festen Stand eingenommmen hat
,

so mssen die Wrmeverluste der

Wrmeaufnahme vom Tier und (wenn das Tier seine Eigenwrme nicht ge-

ndert hat) auch der Wrmeproduktion des Tiers gleich sein.

Dieser letztere Umstand ist von einschneidender Bedeutung fr die Brauch-

barkeit der Methode. Bei Anwendung des Eis- oder Wasser - Calorimeters

ndert sich die Eigenwrme des Tiers hufig sehr erheblich. Die dadurch

bewirkten Messungsfehler sind um so grer, als die Versuche immer nur

kurze Zeit dauern knnen.

Bei unserm Apparat aber befindet sich das Tier unter durchaus normalen

Bedingungen. Es kann viele Stunden, ja Tage lang in dem Apparat verweilen,

ohne dass seine Eigenwrme andere als die normal -physiologischen geringen

Schwankungen erfhrt. Dieselben knnen gemessen und bei der schlielichen

Berechnung der Ergebnisse bercksichtigt werden.

Es bleibt mir noch brig, die Art und Weise der Berechnung aus den

beobachteten Manometorausschlgen auseinander zu setzen. Bei unserm Apparat
ndert sich, wenn die Temperatur der abgesperrten Luftmasse steigt, nicht

ihr Volum, sondern nur ihr Druck. Dieser Druck ist aber bekanntlich (bei

konstantem Volum) der absoluten Temperatur proportional
1

). Nennen

wir daher die Anfangstemperatur Ta ,
die Endtemperatur T e ,

den Anfangs-
druck b a ,

den Enddruck b e ,
so ist :

Ta : Te = ba = be (1)

woraus folgt:
Te - Ta : Ta = be - b a : ba ('2)

T
Und Te

- Ta = be ba . ^ (3)

Dem Werte (Te Ta) d. h. dem Ueberschuss der Endtemperatur, welche

der Apparat erreicht, ber der Anfangsteraperatur, muss, wie wir gesehen
haben

,
die Wrmeproduktion des Tieres proportional sein. Nennen wir die

Wrmeproduktion u, so ist also:

n = e . (Te - Ta) (4)

Der Wert (b c ba), welcher in Gleichung (3) vorkommt, ist aber nichts

anderes als die Drnckzunahme , welche wir am Manometer unmittelbar abge-

lesen haben. Nennen wir diesen Manometerausschlag m, so erhalten wir:

n = e . m . J (5)
ba

d. h. die Wrmeproduktion ist proportional dem Manometer-
ausschlag und der (absoluten) Anfangstemperatur und umge-
kehrt proportional dem Anfangsdruck der im Calorimeterrum
enthaltenen Luft.

Die in Gleichung (5) vorkommenden Werte m, Ta ,
ba ,

lassen sich leicht

messen. Der konstante Faktor e dagegen muss durch Vorversuche bestimmt

werden. Dabei ist noch folgendes zu bemerken : Damit der Apparat eine fr

1) Da der Nullpunkt der absoluten Temperaturscala 272,6 unter dem Nullpunkte
der Celsiusscala liegt, so braucht man nur 272,6 zu der am Celsius - Thermometer ab-

gelesenen Temperatur zuzuzhlen, um die absolute Temperatur zu erhalten.
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alle Flle ausreichende Empfindlichkeit erhalte, thut man gut, das Manometer

uicht mit Quecksilber, sondern mit einer Flssigkeit von geringerem spezifischen

Gewicht zu fllen. Ich habe dazu Petroleum gewhlt, welches ich, um die

Ablesung zu erleichtern, mit Azobenzol intensiv rot frbte. Um die Werte

von m und die von ba (welcher letztere am Barometer abgelesen wird) auf

dieselbe Maeinheit zu bringen, msste mau also m dividieren durch eine Zahl,

welche das Verhltnis der spezifischen Gewichte des Petroleums und des

Quecksilbers ausdrckt. Da diese Zahl aber konstant ist, so kann man sie

mit der andern Konstante e zusammenfassen und den Wert beider zusammen
ein fr alle mal bestimmen.

Zu diesem Zweck habe ich in dem Apparat kleine Flmmchen von reinem

Wasserstoffgas brennen lassen, die Menge des verbrannten Gases genau ge-

messen und daraus die produzierte Wrme berechnet. Setzt man den so er-

haltenen Wert fr n in die Gleichung (5) ein, so findet man den Wert der

Konstanten.

Ich habe den im Vorhergehenden kurz beschriebenen Apparat in zwei

verschiedenen Gren ausfhren lasseu. Bei der einen sind die Mae so ge-

whlt, dass der Arm eines Menschen bequem darin Platz hat; dieser Apparat
kann aber auch fr kleine Tiere, Kaninchen u. dergl. benutzt werden. Der

andere, grere Apparat dient zur Untersuchung grerer Tiere; Hunde mitt-

lerer Gre haben in ihm bequem Platz. Beide Apparate sind mit Vorrich-

tungen zur Ventilation, zur Bestimmung der Atmungsprodukte, mit Ablauf-

vorrichtuugeu fr den Harn u. s. w. versehen. Mit diesen Apparaten habe

ich bisher eine groe Anzahl von Versuchen teils selbst ausgefhrt, teils von

andern ausfhren lassen. Ueber eine groe Zahl anderer Versuche, welche

noch nicht abgeschlossen sind, werde ich spter berichten. Was ich bis jetzt

festgestellt habe, will ich im Folgenden kurz zusammenfassen.

1. Die Wrmeproduktion eines gesunden Tieres ist durchaus nicht kon-

stant; sie kann innerhalb sehr weiter Grenzen schwanken, whrend die Eigen-
wrme nur ganz geringe Schwankungen zeigt. Hunde, welche man lngere
Zeit mit gleichmiger und ausreichender Nahrung fttert, zeigen trotzdem

Schwankungen, welche aber, wenn auch die andern Bedingungen (namentlich
die Umgebungswrme, wovon noch die Rede sein wird) einigermaen konstant

erhalten werden
, geringer sind und um einen gewissen mittleren Wert herum

um etwa 15
/

nach oben und nach unten sich bewegen. Kleinere Tiere,

Kaninchen z. B. , deren Eigenwrme doch viel grern Schwankungen unter-

liegt als die der Hunde, zeigen trotzdem viel geringere Schwankungen der

Warmeproduktion.
2. Dass kleinere Tiere relativ zu ihrem Krpergewicht mehr Wrme

produzieren als groe, ist bekannt. Eine genaue Beziehung zwischen Krper-
gre und Wrmeproduktion kann nicht angegeben werden

,
da sie eben

,
wie

im 1 hervorgehoben wurde
,

bei einem und demselben Tiere schon sehr

schwankt. Nichtdestoweniger scheint, wenn man gleiche physiologische Be-

dingungen herstellt, die Wrmeproduktion nahezu proportional der Ober-
flche des Tieres zu sein. Bei Tieren, deren Krperformen wenigstens an-

nhernd geometrisch hnlich sind, kann man statt der Krperoberflche den

3 _
Wert V~ .2 setzen, worin g das Krpergewicht bedeutet. Eine Vergleichung

der von mir gefundenen Werte unter einander und mit den zuverlssigsten

Messungen meiner Vorgnger hat einigermaen bereinstimmende Ergebnisse

geliefert.
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3. Hunde, denen man regelmig alle 24 Stunden ihre Mahlzeit reicht,

zeigen regelmige Schwankungen der Wrmeproduktion in der 24 stndigen
Periode in der Weise, dass in der 6. bis 9. Stunde nach der Mahlzeit ein

Maximum
,

in der 20. bis 24. Stunde ein Minimum eintritt. In Prozenten der

in der ersten Ftterungsstunde produzierten Wrme ausgedrckt kann das

Maximum bis zu 140 steigen, das Minimum auf etwa 90 fallen.

4. Kaninchen, welche nicht so regelmig ihr Futter nehmen wie Hunde,

zeigen unregelmige Schwankungen. Als jedoch ein Kaninchen mit reich-

licher, nahrhafter Kost gefttert wurde, konnte es dahin gebracht werden,
dieses Futter auf einmal zu verzehren. Ein solches Tier verhielt sich nun

ganz hnlich wie der Hund. Es zeigte in der 24 stndigen Ftteruugsperiode
ein Maximum und ein Minimum. Ersteres trat etwas frher ein, etwa in der

4. bis 7. Stunde, letzteres gleich wie beim Hunde in der 20. bis 24. Stunde.

5 Kaninchen, welche auf gewhuliche Art gefttert werden, zeigen, wenn
man ihnen die Nahrung entzieht, ein schnelles Absinken der Wrmeproduktion,
welche nach 24 Stunden nur etwa 50, nach 48 Stunden etwa 40/ der bei

Nahrungsaufnahme gefundenen betrgt. Auch bei reichlich und mit sehr nahr-

haftem Futter bedachten Kaninchen sinkt, wenngleich in etwas geringerem

Grade, die Wrmeproduktion ziemlich schnell, sobald man ihnen die Nahrung
entzieht.

6. Ganz anders verhalten sich gut genhrte Hunde. Lsst man diese

hungern, so ndert sich die Wrmeproduktion in den ersten 3 4 Tagen gar

nicht, sinkt am 5. und 6. Tage nur wenig, und erst vom 7. Tage an wird die

Abnahme grer. Dabei nimmt natrlich das Krpergewicht sehr bedeutend

ab. Keicht man dann, nach 8 lOtgigem Hunger, .wieder Nahrung, so steigt

zunchst das Krpergewicht, aber nicht die Wrmeproduktion; erst einige

Tage nachher beginnt auch diese zu steigen, um dann allmhlich auf die

ursprngliche Hhe zu gelangen und auf ihr zu bleiben. Vermindert man die

Nahrung eines reichlich ernhrten Hundes pltzlich auf etwa die Hlfte, so

kann sogar vorbergehend die Wrmeproduktion etwas hher ausfallen, als

sie whrend der reichlichen Nuhrungsaufnahme war.

7. Wie schon aus dem Gesagten hervorgeht, besteht keine feste Beziehung
zwischen Nahrungsaufnahme und Wrmeproduktion. Berechnet man aus der

zugefhrten Nahrung unter Zugrundelegung der physiologischen Verbrenuungs-
wrmen der Nahrungsstoffe, wieviel Wrme das Tier produzieren knnte, und

vergleicht damit die wirklich produzierte Wrme, so ergibt sich folgendes:
Bei reichlicher Nahrungszufuhr bleibt die produzierte Wrme hinter der be-

rechneten erheblich zurck, bei ungengender Nahrung bersteigt die gemessene

Wrmeproduktion die berechnete. Zwischen beiden liegt eine mittlere Nahrung,
welche grade ausreicht, das Tier auf seinem Gewicht zu erhalten. Wenn man
ein Tier mit dieser ausreichenden Nahrung lngere Zeit fttert, so schwankt

seine Wrmeproduktion um einen Mittelwert herum, welcher der aus den Ver-

brennungswrmen berechneten ziemlich nahe kommt.

8. Ebensowenig wie zwischen Nahrung und Wrmeproduktion, besteht

eine feste Beziehung zwischen C0 2
-Ausgabe und Wrmeproduktion. Berechnet

man den sogenannten Wrmefaktor der C0 2 d. h. die Anzahl von Calorien,

welche auf 1 g ausgeschiedener C0 2 kommen, so erhlt man keine konstanten

Werte. Die Schwankungen des C0 2
- Faktors sind am geringsten bei aus-

reichender Nahrung, und wenn man aus lngern Versuchsreihen (von etwa

14 Tagen) die Mittelwerte berechnet, dann stimmen diese nahezu mit dem-

jenigen, was die Berechnung aus der Zusammensetzung der Nahrung ergibt.
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Bei einer Ernhrung' mit je 2 Teilen Eiwei und 1 Teil Fett ergibt die Rech-

nung den Wrmefaktor der C0 2
= 2,803. Das Mittel aus einer langem Ver-

suchsreihe ergab den Wert 2,872. Die Abweichung des berechneten vom ge-

fundeneu Wert ist also nur 2,5 / ,
was bei Versuchen dieser Art als eine hin-

reichende Uebereinstimmung angesehen werden inuss.

9. Eine solche Uebereinstimmung ist aber, wie gesagt, nur in den Mittel-

zahlen lngerer Versuchsreihen vorhanden, whrend in den einzelnen Versuchen

einer solchen Reihe immer noch groe Schwankungen (bis zu 33/ )
vorkommen.

Ordnet man aber die Versuche einer Reihe nach steigenden Wrmeproduk-
tionen, so zeigt sich eine Gesetzmigkeit in den Schwankungen. Der Wrme-
faktor der C02 nimmt nmlich mit steigender Wrmeproduktion gleichfalls zu.

Um dies zu erklren, nehme ich an, dass zwar bei lnger dauernder gleich-

miger und ausreichender Ernhrung die zugefhrte Nahrung vollkommen

verbrennt und ihre volle Verbrennungswrme ebenso wie die aus der Ver-

brennung entstandene C0 2 vollstndig zum Vorschein kommen, dass aber von

einem Tage zum andern kleine Schwankungen in dem Verhltnis der ver-

brennenden Stoffe eintreten. Wird etwas mehr Fett verbrannt, als dem Nah-

ruugsgemisch entspricht, so muss (da Fett relativ zu der aus ihm entstehenden

C02 mehr Wrme liefert) der Wrmefaktor der ausgeschiedenen C02 steigen ;

umgekehrt muss er fallen
,
wenn die verhltnismige Menge des verbrannten

Fetts abnimmt. Der tierische Organismus wrde also, trotz gleichbleibender

Nahrung bald etwas mehr, bald etwas weniger von dem aufgenommenen bezw.

von dem in seinen Geweben vorrtigen Fett verbrennen, je nachdem er mehr

oder weniger Wrme zu produzieren veranlasst ist.

10. Auer dem Einfluss der Nahrung habe ich bisher vorzugsweise dem
Einfluss der Umgebungswrme auf die Wrmeproduktion meine Aufmerksam-

keit zugewendet. Ich habe solche Versuche an Hunden und Kaninchen selbst

angestellt und auch (an Kaninchen) von Herrn Dr. Drrbeck anstellen lassen.

Das Ergebnis niler dieser Versuche ist folgendes : Die Umgebungstemperatur
hat einen Einfluss auf die Wrmeproduktion in der Art, dass einer mittlem

Temperatur ein Minimum der Wrmeproduktion entspricht und dass diese so-

wohl bei niedern als bei hhern Temperaturen grer wird. Diejenige Tem-

peratur, bei welcher das Minimum eintritt, ist aber nicht etwa eine konstante,

sondern sie hngt sozusagen einer Art von Gewhnung oder Anpassung des

Tieres ab, indem sie sich nach unten verschiebt
,
wenn das Tier lange in der

Klte, nach oben, wenn das Tier lauge in der Wrme gehalten wird. Es ver-

dient hervorgehoben zu werden, dass nach Untersuchungen des Herrn C. v. Voit
die C0 2-Abgabe des Menschen gleichfalls bei einer Mitteltemperatur ein Minimum

zeigt und sowohl bei niederer wie bei hherer Temperatur grer ausfllt.

J. Rosenthal: Ueber die fulniswidrige Wirkung des Chinolins.

Die fulniswidrige Wirkung des Chinolins ist eine sehr erhebliche. Wsserige
Lsungen von Chinolinhydrochlorat, Chinolintartrat, Chinolinsalicylat haben

sich in Versuchen, welche teils von mir, teils von den Herren Rieger und

Jacobsohn im hiesigen physiologischen Institut angestellt worden sind, schon

bei Konzentrationen von 0,1 0,2 Prozent (auf die freie Base berechnet) als

sehr wirksam erwiesen. Am becpiemsten fr die Anwendung ist das Hydro-
chloratsalz. Um es herzustellen, trgt man die abgewogene Menge Chinolin

in Wasser ein und setzt von einer verdnnten Salzsure unter fortwhrendem
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Umrhren so lange zu, bis alles Chinolin vollkommen gelst ist. Die so her-

gestellte Lsung ist, wenn der Surezusatz nicht sehr vorsichtig erfolgt, stark

sauer; man kann sie aber durch vorsichtigen Zusatz verdnnten Natrons ab-

stumpfen, ohne dass sich das Chinolin ausscheidet. Die so erhaltene Lsung
verdnnt man dann mit Wasser bis zu dem gewnschten Grade.

Eine solche Lsung eignet sich vorzglich zum Aufbewahren von anato-

mischen Prparaten oder ganzer Tiere. Die Flssigkeit, welche ich gewhn-
lich verwende, hat folgende Zusammensetzung:

Wasser 900 g
Kochsalz 6 g

Glyzerin 100 g
Chinolin 5 g (als Hydrochlorat).

Eine geringere Menge von Chinolin wrde schon 'gengen , doch nehme

ich, der Sicherheit wegen, etwas mehr. Der Preis ist ein so geringer, da man
das gewhnliche Theerchinolin verwenden kann, dass es auf etwas mehr oder

weniger nicht ankommt.
Die groeu Vorteile dieser Flssigkeit gegenber den blichen bestehen

darin, dass sie die Gewebe ganz in ihrem natrlichen Zustande belsst. Sie

sehen hier eine Ratte, welche seit 4 Monaten in der Flssigkeit gelegen hat.

Unter dem Mikroskop sehen Sie ein heute angefertigtes Muskelprparat aus

den Bauchmuskeln dieses Tieres Die Muskelfasern bieten ganz den Anblick,
als wren sie aus einem frischgetteten Tier entnommen. Kalbsherzen, welche

lnger als ein Jahr in der Flssigkeit gelegen haben, sehen wie frische aus.

Eine Ratte, welche mit erffneter Brust- und Bauchhhle 4 Wochen in der

Flssigkeit gelegen hatte, wurde herausgenommen und blieb frei in der Luft

des Laboratoriums liegen. Sie ist, wie Sie sehen, mumifiziert, ohne sich zu

verndern.

Einen Nachteil bietet diese Konservierungsflssigkeit sie zieht alle Farb-

stoffe aus den Geweben aus
,

so dass diese blass werden. Vielleicht gelingt

es mir noch, durch einen geeigneten Zusatz diesen Fehler zu beseitigen.

Sehr vorteilhaft hat sich das Chinolin bei Verdauungsversuchen erwiesen.

Ein Zusatz von 12 Prozent (als Salicylat oder Chlorhydrat) zu der Verdau-

ungsmischung verhindert jede Fulnis, ohne der Wirkung der Verdauungs-
fermente im geringsten zu schaden. Ebenso ntzlich sind geringe Zustze

von Chinolin zu oft gebrauchten Flssigkeiten, um dieselben vor Fulnis zu

bewahren.

Dieser Nummer liegen Register, Inhaltsverzeichnis und Titel-
blatt zu Bd. IX bei.
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Univ.-Buchdruckerei von Fr. Junge (in Firma : Junge & Sohn) in Erlangen.
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