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1. Sitziing am II. Jaiiuar 1884.

1) Herr Professor Haeckel spricht iiber den Stammbaum
der Echinodermen und zeigt cine Reihe von Priiparaten vor.

2) Herr Professor Binsw anger theilt die Ergebnisse von

Untersuchungen iiber

Die pathologische Histologic der Dementia paralytica

mit.

I. Verilnderungen des Gefassapparates. Schon seit

langerer Zeit, zum ersten Male im Jahre 1878 warden von dem

Vortragenden in einer Reihe von Paralytilver-Gehirnen kleinzellige

Herde in der Rinde und im Marklager beobachtet. Dieselben sind

wohl zu unterscheiden von den allgemein bekannten kleinzelligen

Anhaufungen in der adventitiellen Lymphscheide der Hirngefiisse.

Sie finden sich anscheinend frei in das Hirnparenchym eingestreut,

in wechsehider Menge; am haufigsten wurden sie in den basalen Ab-

schnitten des Stirn- und Occipito-temporal-Lappens gefunden, doch

fehlen sie in den iibrigen Abschnitten des Stirnlappens und den

Centralwindungen incl. dem Paracentrallappchen nur selten in den

betreffenden Fallen, wenn sie daselbst auch spiirlicher auftreten.

Die histologischen Bestandtheile dieser Herde sind, soweit dies

aus distincter (Haematoxylin) Farbung zu erschliessen ist, aus-

schliesslich lymphoide Elemente. Die Herde sind gegen das um-

gebende Gevvebe scharf abgesetzt, lassen aber entzundliche Er-

schcinungen in der Umgebung nicht erkennen. Die hierher ge-

horigen ersten Beobachtungen betrafen ausschliesslich Falle, bei

welchen der Krankheitsprocess nach relativ kurzer Krankheits-

dauer in Folge intercurrenter acuter Erkrankungen durch den todt-

lichen Ausgang unterbrochen wurde. Spiiterhin fand der Vor-

tragende diese Herde auch in vereinzelten Fallen, bei denen die

klinischen Endstadien der Erkrankung erreicht wurden und auch

die iibrigen anatomischen Befunde (fibrose Umwandlung und Ver-

dickung der Grundsubstanz, reiche Eutwicklung von Spinnenzellen,

1



2 Sitzungsberichte.

Sclerosirung unci Obliteration von Hirngefassen u. s. w.) den Cha-

racter abgelaufener Fiille von Paralyse besassen. Doch war bei

diesen letztgenannten Beobaehtungen die Anzahl der kleinzelligcn

Herde geringer und diese nur gewissermassen streckenweise , zu

einer auf ein begrenztes Gebiet zusammengedrangten Gruppe ver-

einigt, auffindbar.

Im Laufe des letzten Jahres wurden von dem Vortragenden

in zwei Beobaehtungen und zwar bei Fallen, welche den Schluss-

bildern — sowohl klinisch wie anatomisch, — angehorten, circum-

scripte Zellherde aufgefunden, welche sich von den oben erwahn-

ten wesentlich unterschieden. Diese letzteren waren erstens ent-

schieden grosser, etwa der Grosse von miliaren Tuberkeln ent-

sprechend, zweitens durch eine den Herd concentrisch umgebende

fibrose Randzone vom iibrigen Hirngewebe abgesetzt und drittens

aus Zellen resp. Kernen zusammengesetzt, welche nicht ausschliess-

hch den Character von Lymphelementen trugen. Es fanden sich

niimlich theils kleinere lymphoide, theils grossere, grober und

dunkler gekornte Kerne von ovaler Form und waren beide Arten

regellos durcheinander verstreut. Im Centrum dieser Herde fand

sich hier und da eine kleine lichte Liicke, an anderen Priiparaten,

welche Schriigschnitte der betr. Herde darstellten, waren an den

Randern der Herde scheinbar ausgerissene glashelle Membranen

sichtbar. Diese Herde fanden sich nicht sehr zahlreich; bis jetzt

wurden Theile der ersten und zweiten Stirnwindung, des Para-

central- und oberen Scheitellappens darauf untersucht und in einer

grosscn Zahl von Schnittserien nur einige zwanzig derartige Herde

constatirt. Die Deutung dieser Herde ist aus dem Studium des

Verhaltens der kleinen Blutgefasse zu entnehmen. Diese fanden

sich zahlreichst eigenthumlich umgewandelt, sowohl kleine arterielle

als auch grossere venose Gefilsse ; die Lymphscheide verdickt und

gefaltet oder geknickt und streckenweise mit den innern Gefass-

hauten fest adhaerent. Besonders an den kleinen Arterien waren

diese letzteren stark verdickt, bei Haematoxylinfilrbung von klar

homogener Farbung und das Lumen des Gefasses hochgradig ver-

engt (Arteriitis obliterans). In den Taschen und Buchten des

Lymphmantels fanden sich zahlreiche Lymph-Elemente, ausserdem

aber, deutlich der Lymphscheide selbst angehorige, grossere ovale,

mit grobkr>rnig(>m reichlichem Protoplasma an den Kernpolen ver-

seheiie Kerne, welche reihenweise angeordnet sind. An diesen

Stcllen erscheint die eigentliche Gefiisswand dunn, glashell durch-

^scheinend, von hyaliner Beschaffenheit. An Schriig- und Langs-



Sitzungsberichte. 3

schnitten zeigen sich viele Gefiisse, welche in ihrem ganzen Ver-

laufe diese hyaline Umwandlung aufweisen. Der Gedanke liegt

sehr nahe, diese Herde als Kernanhaufungen , welche im Gefolge

der Gefiisserkrankungen entstanden sind, aufzufassen. Theils ge-

horen sie den Lymphscheiden oder (nach Frommann) dem anliegen-

den Gliagewebe an, theils sind es an der Stelle des gehinderten

Lymphstroms aufgestapelte Derivate der weissen Blutzellen.

Bemerkenswerth ist, dass in dem einen Falle Syphilis vor-

handen gewesen war. In wie weit die chronisch entziindlichen

Erscheinungen in der nachsten Umgebung auf langdauernde Reiz-

zustiinde (durch locale Lymphstauung) zuriickzufiihren sind, muss

dahingestellt bleiben; die Herde selbst zeigen grosse Verwandt-

schaft mit jenen endothehalen Herden, welche von Manz in der

Opticusscheide nachgewiesen worden sind.

II. Veranderungen an den Riesenpyramidenzellen
(Betz) des Paracen trallappchens. (Vortrag vom 13. Juni.)

Das Studium der Betheiligung der gangliosen Elemente der

Grosshirnrinde bei der Dementia paralytica ist sicher noch in den

ersten Anfangen. Die Angaben der Forscher auf diesem Gebiete

sind noch unvollstiindig, viclfach einander widersprechend und die

bisherigen Befunde ganz inconstant. Sichere Resultate werden

erst dann erhalten, wenn die einzelnen Provinzen der Grosshirn-

rinde ganz getrennt fiir sich und systematisch , mit dauernder

Rucksichtnahme der normalen Verhiiltnisse, durchgearbeitet werden.

Weder die Formbeschalfenheit der Zellkorper, noch der Pigment-

gehalt, noch die Zahl und Lange der Fortsiitze — Isolirpraparaten

entnommen — sind an sich durchwegs gtiltige Criterien. Am
meisten empfiehlt sich distincte (Hamatoxylin) Kernfarbung an

diinnen Schnittpriiparaten gleichmiissig geharteter Gehirne. Die

Durchforschung jener characteristischen Zellgruppen, welche dem
Paracentrallappen und den angrenzenden Stirnwindungsabschnitten

angehoren und seit Betz genauer bekannt sind, hat folgendes

ergeben.

In den bisher (5) untersuchten Paralytikergehirnen, — worunter

einer den frischen Fallen von Paralyse rait kaum nachweisbaren

motorischen Storungen angehorte — fanden sich in verschiedener

Ausdehnung die folgenden Veranderungen.

a) In vielen Praparaten ist das Kernkorperchen anscheincnd

geschwellt, es treten eigenthiimliche weisse, glanzende, zackige

Linien auf, wodurch dasselbe wie zerrissen, zerkluftet aussieht;

an andern Praparaten sind (in dem normal hellblau blass gefarb-
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ten , scharfcontourirten Kerne) an Stclle des Kernkorperchens

2—4 dunkle, unregelmiissige, klumpige und geriffte grobe Korner

sichtbar; an einer dritten Reibe von diesen Ganglienzellen ist in

dem sonst anscheinend unveriindcrten Kerne eine grossc Zahl

feiner dunkler, scharf hervortretender und dichtstehender Korn-

chen vorhanden. Der Zellkorper zeigt keine erkennbaren Ver-

anderungen.

b) Der Kern selbst, bei unveriindert sichtbarem Kernkor-

perchen ist aufi'allig vergrossert, wie gebliiht, oft durch feinkornige

Einlagerungen gctriibt, oft durch hellglanzende Schollen wie zer-

kliiftet; die Contouren des Kerns bei andern Zellen mit gleichen

Veriinderungen des Kerninhalts unregelmassig gezackt oder un-

deutlich in das angrenzende Zellplasma iiberfliessend, sodass der

Kern wie aufgelost erscheint. Weiterhin werden eine ganze Reihe

von Zellen mit in Form und Grosse unverandertem Zellkorper ge-

funden, in welchem an Stelle des Kerns nur eine lockere fein ge-

kornte, auf weissem (ungefarbtem) Grunde hervortretende Masse

vorhanden ist, noch andere Zellen zeigen keine Andeutung eines

Kernes, an Stelle desselben ist anscheinend der (normale) braune

Pigmenthaufen der Zelle geriickt^) und ist dann auch voni Kern-

korperchen nichts mehr sichtbar.

c) Die beschriebenen Veranderungen des Kerns und des Kern-

korperchens sind gleichzeitig mit solchen des Zellkorpers vorhan-

den ; dieser letztgenannte ist unregelmassig, gebaucht, verkleinert,

dunkler pigmentirt mit klumpigen kleinen Kernen ohne Kern-

korperchen.

An diesen pathologischen (degenerativen) Zustanden der Gang-

lienzellen nehmen niemals alle im Gesichtsfeld befindlichen Zellen

Theil; neben leichter und hochgradiger erkrankten finden sich, so

wait dies festgestellt werden kann, intacte Elemente dieser Art;

und es ist besonders auffallig, dass in einzelnen Gruppen alle

normal erscheinen, wahrend in andern alle in verschiedener Aus-

dehnung und in der beschriebenen verschiedenen Art erkrankt

sind. In einzelnen ergriffenen Nestern fanden sich neben noch

intacten Zellen unregelmassige klumpige, oft noch pyramidal an-

geordnete Pigmenthaufchen im Grundgewebe, welche in ihrer Lage-

1) Normaliter liegen fiir gewohnlich Kern- und Pigmenthaufen
an eotgegengesetzten Polen der Zelle ; doch fiuden sich auch Bilder,

bei welchen das Pigment neben oder iiber dem Kerne gelagert ist;

doch ist auch im letzten Falle der Kern mit Kernkorpercheu unter

dem hellbraunen Pigment bei scharfer Einstelluna" deutlich erkennbar.



Sitzungsberichte. 5

rung den Gedanken nahe legten, dass sie die letzten Reste unter-

gegangener Zellcn darstellen. Naturlich ist fiir diese Anuahme

ein eigentlicher Beweis nicht zu erbringeu.

Die angefiihrteii Befuude vvurden durch diesbezugliche micros-

copische Praparate und Zeichnungen erliiutert. Die ausfuhrliche

Mittheiluiig der Ergebnisse wird ini uachsten Hefte des Arch, fiir

Psycliiatrie erscheinen.

2. Sitzung am 25. Jauuar 1884.

1) Herr Professor E. S c h m i d spricht iiber die geologischen,

mineralogischen und paldontologischeu Verhdltnisse der Wachsen-

hurg unter Vorlegung einer Auzalil Praparate.

2) Herr Professor Abbe zeigt eine neue Mihroskopirlampe

von Siemens.

H. SHzung am 8. Februar 1884.

1) Herr Professor W. Detmer spricht:

Ueber (lie Keimung der KnoUeii von Solaniim tuberosum.

Bei der Keimung der Kartoffell^nollen lassen sich eine Reihe

merkwiirdiger Erscheiuungen beobachten, von denen hier einige

speciellere Erwahnung finden sollen.

1. Werden Kartoflfelknollen im Herbst in ein warmes Zimnier

gebracht, so tritt erst nach Verlauf langerer Zeit, etwa zu Neu-

jahr, das Auswachsen der Knospen ein. Ungekeimte Kartoifel-

knollen, die dagegen im Friihjahr giinstigen Keimungsbedingungeu

ausgesetzt werden, lassen alsbald ein Auswachsen ihrer Knospen

erkennen. Die Knollen niachen also, bevor sie keimen, eine Ruhe-

periode durch. Nach den Untersuchungen von Sachs, Miiller-

Thurgau und nach einigen von mir angestellten Beobachtungen

verlaufen wahrend dieser Ruheperiode eine Reihe von Stoffwechsel-

processen in den Kartoffeln, die zur Bildung nicht unerheblicher

Mengen von Diastase und in Folge davon zur Erzeugung betriicht-

licher Zuckerquantitilten fuhren. Es wird also fiir die Zwecke des

Wachsthunis verwerthbares Material producirt, und wenn genii-

gende Mengen desselben vorhanden sind, so kann die Entwicke-

lung der jungen Sprossen beginnen.



6 Sitzungsberichte.

2. An keimenden Kartoffelkuollen lasst sich leicht konstati-

ren, dass ausschliesslich oder doch in erster Linie diejenigen

Knospen austieiben, welche nahe der Spitze der Knolle (d. li. an

deiujenigeu Knollenende, welches dem Nabelende entgegeugesetzt

ist) vorhanden sind. Diese Ersclieinung habe icli nicht nur an

solchen Knolleu beobachtet, deren Spitze aufvvarts gerichtet war,

sonderu ebenso an zahlreichen Objecten, die absichtlich in umge-

kehrter Stellung, also rait nach abwarts gerichteter Spitze, gun-

stigen Keimungsbedinguugen ausgesetzt worden waren i). Ueber

die hier in Rede stehenden Phanomene sind neuerdings von

Vocliting sowie Sachs Untersuchungen angestellt worden, und

es steht fiir mich fest, dass der Ort, an welchem die Knos-

pen eines Pflanzentheiles zur Entwickelung gelangen, wesentlich

durch den Einfluss der Schwerkraft bestimmt wird. Freilich wird

der Ort der Knospenentwickeluug keimender KartotfelknoUen nicht

in nachweisbarem Grade unmittelbar durch die Wirkung der

Schwerkraft bestimmt, denn sonst hiitteu die in umgekehrter Lage

verweilenden Knollen ihre Triebe am ^^abelende zur Entwickelung

bringen niiisseu; indessen die Gravitation ist dennoch bei dem
Zustandekommen der in Rede stehenden Phanomene betheiligt.

Es existiren, wie Sachs gezeigt hat, Pilanzen (z. B. die Opuntien),

deren Reproductionen ganz direkt durch die Wirkung der Schwer-

kraft beeinflusst werden, Audere Pflanzentheile, zu denen auch

die Kartoffelkuollen gehoren, reagiren im ausgebildeten Zu-

stande nicht so direkt auf die Wirkung der Schwerkraft. Wohl

aber kann die Schwerkraft in ihneu wiihrend ihrer individuellen

Entwickelung Zustande hervorgerufen haben, die spater als Nach-
wirkungen ihr Recht geltend machen und nicht durch die un-

mittelbare Wirkung der Schwerkraft zu beseitigen sind. Ja,

es ist sogar denkbar, dass die Schwerkraft, indem sie stets in

derselben Weise auf viele Generationen der Gewachse einwirkte,

in den Pflanzen mehr und niehr Zustande hervorrief, die ver-

erbt werden und somit schliesslich eineu durchaus maassgeben-

den Einfluss auf die Reproductionsvorgange geltend machen miis-

sen. Mauche Pflanzentheile reagiren in der hier in Rede stehen-

den Beziehung eben gar nicht auf den direkten Einfluss der

Schwerkraft; sie sind in gewissem Sinne formlich erstarrt. An-

dere Pflanzentheile werden rait Bezug auf ihre Reproduction mehr

1) Im letzteren Falle fiihrten die sich entwickeluden Triebe als-

bald energische negativ geotropische Krummungen aus.
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Oder weniger durcli unmittelbare Schwerkraftwirkung beeiii-

tlusst. Die Keactionstahigkeit verscliieduiier Pflauzentheile bei den

Reproductiuiisvurgaiigen der direkteii Wirkuiig der Scliwerkraft

gegeniiber, muss aus deu aiigel'uhrten Griinden graduell eine

sehr verschiedene sein.

3. Die im Boden eben zur Reife gelangten Kartotfelknollen

enthalten, wie niau weiss, noch Glycose. Gelangen die Knollen

jetzt in ein warmes Zimmer, so erfolgt der Process des Nach-

reifeus der Knollen reclit schnell. Die Glycose verschwindet ; sie

wird theils verathniet, theils zur Bildung von Amylumkornern ver-

braucht. Kartotfelknollen, die einige Zeit im Dunkeln in einem

warm en Zimmer verweilt liaben, enthalten, wovon ich niich oft

liberzeugte, gar keine Glycose. Erst bei Beginn der Keimung

tritt dieser Korper wieder in den Pflanzentheilen auf. Es wird

allmahlicli eine grossere Diastasemenge in deu Zellen gebildet,

und damit ist zugleich die Bedingung zur Erzeugung betriicht-

liclierer Zuckerquantitaten gegeben, von denen sich wenigstens

ein Theil in den Knollen auhiiuft. Ruhende Kartotfelknollen, die

bei niederer Temperatur (etwa — 6
" C.) aufbewahrt werden,

enthalten aus Griinden, die schon von Miiller-Thurgau ein-

gehend dargelegt worden sind, stets mehr oder minder grosse

Glycosemeugen,

4. In einer kiirzlich publicirten Schrift : Pflanzenphysiologische

Untersuchungen iiber Fermentbildung und fermentative Processe,

Jena 1884, habe ich meine Aufmerksamkeit auch dem Einflusse

der Beleuchtungsverhaltnisse auf die Keimung der Kartotfelknollen

zugewendet. Ich bestatigte zuniichst die Richtigkeit der Angaben

von Sachs, dass dem Licht ausgesetzte, ergriinte Knollen nur

ausserordentlich kurze Triebe bei der Keimung produciren, wah-

rend bei der Keimung im Dunkeln und bei den namlichen Tem-

peraturverhaltuissen wie im Licht, sehr kriiftige Triebe aus den

Knollen hervorgehen. Nun konnte ich die interessante Thatsache

konstatiren, dass die im Licht keimenden Knollen keine Spur
Glycose enthielten, wahrend die Dunkelkuollen daran reich waren.

Diastase wird, soweit meine Beobachtungen reichen, in gleicher

Menge in den Licht- sowie Dunkelknollen gebildet, und es bleibt

daher noch zu priifen, welche Ursachen das Fehlen der Glycose

in den Lichtknollen , welches offenbar das hochst kiimmerliche

Wachsthum der Triebe derselben bedingt, herbeifiihren. Mit be-

ziiglichen Untersuchungen bin ich noch beschaftigt.
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2) Herr Professor Thoma spricht iiber das ebene Kreis-

system.

3) Herr Dr. S. Krysinski sprach:

Ueber Suspension und Losiing.

Laut der allgeniein angenomnienen , chemischen Farbungshy-

pothesc, soil die Fdrhung in der Bildung einer chemischen Ver-

hindung 0wischen den sich fdrbenden Geweben und den Farhstof-

fen hestehen. —
Seit lauger Zeit mit der Farbung beschaftigt glaube ich, in

Erwagung der theilweise von mir selbst aufgefuudenen , theilweise

aber schon langst bekannten Thatsachen diese Hypothese verwer-

fen zu miissen.

In einer demnachst erscheinenden grosseren Arbeit iiber die-

sen Gegenstand babe ich getrachtet, diese Meinung geniigend zu

begriiuden, liier erlaube ich mir nur manche von den Thatsachen,

die mir als mit der chemischen Farbungshypothese unvereinbar

erscheinen, kurz anzufiihren:

1) Wolle mit Indigo blau gefarbt (acht-blau, sachsischblau) lasst

sich durch blosses Klopfen mit eiuem holzernen Hammer so voll-

standig eutfarben, dass die eutfarbteu Fasern ganz weiss erschei-

nen. (Liebig 1841.)

2) Dieselbe elective Farbung lasst sich mit chemisch ganz

verschiedenen Stoifen, wie Carmin, Pikrocarmin, Haematoxylin und

der ganzen Reihe der Anilinfarbstotfe erreichen, und die — laut

der chemischen Farbungshypothese — dadurch entstaudenen che-

mischen Verbinduugen , haben alle und ausuahmslos die optischen

Eigenschaften des angeweudeten Farbstoffes.

3) Die auf diese Weise entstandenen chemischen Verbindun-

gen konnen jedoch mit chemisch fast indifferenten Agentien, ja

manchmal mit rein mechanischen Mitteln zersetzt die Gewebe ent-

fiirbt werden.

4) Die gefarbten und sogar die gefarbten und dann entfarb-

ten Gewebe behalten ausnahmslos die Gestalt der ungefarbteu.

5) Lebende Zellen, wie z. B. Flimmerzellen aus dem Frosch-

oesophagus (Frey) konnen gefarbt werden, ohne dass die Flimmer-

bewegung der \Yimperhaare dabei aufhort und Faulnissbacterien

ohne dass ihre rege Bewegung nachlasst.

6) Glasfaden, Splitter, gut ausgegluhte Diatomaceenschalen

konnen so gleichmiissig verschwommen gefarbt werden, dass man
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keine Spur einer koniigen Ablageruug vuii Farbstotf mit den be-

sten Mikroskopeu an ihnen beiucrken kann.

7) Die Doppultarbung nach Weigert und cndlich

8) Das tinctorielle Verlialten der Tuberkelbacillun.

Wenn ich aberdie cheiiiische Farbungshypothcse verlasseii nmsste,

sah ich iiiich gezwuugen eine audere zu sucheu, welche mit den be-

kanutei) Thatsachen ini Einklange stuiide. Als die iiatiirlicliste

drangte sich uiir die niecliauische Ablagerungshypothese
auf, liach welcher die Fiirbung in einer Ablagerung unsichtbar klei-

ner Farbstolipartikel auf die Gewebseleniente, mit oder ohne gleich-

zeitige Einlagerung in dieselben bestehen soil. So wie in der che-

mischen Hypothese die Gleichheit oder Verschiedenheit der che-

misclieu Constitution der Gewebselemente iiber die Gleichheit oder

Verschiedenheit der Farbung (uber die Election der Fiirbung) ent-

scheidcn soil, so sind es die mehr oder weniger giinstigeu Be-

dingungen, welche die wechselnde Beschatfenheit und Struktur der

Oberflache wie des Inneren der Gewebselemente (Rauhigkeit —
Klebrigkeit — Porositiit u, s. w.) fiir die Ablagerung der Farbstoli-

partikel darbieten, welche in dieser Hypothese iiber die Election der

Farbung entscheiden. Alle die Einflusse, die das ganze Gewebe

gleichmiissig tretfen, werden auch das Resultat der Election nicht

verandern , nur sich in der Zu- oder Abnahme des Widerstaudes

gegen die Farbung iiussern.

Dass die mechanische Ablagerungshypothese die elective Schnitt-

farbung mit Leichtigkeit zu erklaren im Stande ist, ist ohne wei-

teres klar. Wenn nur auf alien morphotisch gleichgunstigen, auf

beiden Flachen eines Schnitts liegenden Gewebselementen (Zell-

kernen z. B.) eine gleichstarke Ablagerung von Farbstotipartikeln

erfolgt der Farbstoti" aber nicht ins Innere des Schnittes einge-

drungen ist, so wiirde man doch nur zu leicht die in den inter-

mediaren Schichten liegenden gleichnamigen, ungefiirbteu Gewebs-

elemente ubersehen und durch die Farbenbilder der proximalen und

distalen Flaclieu getauscht, den Schnitt als in der ganzeu Masse

electiv gefarbt betrachten konnen. Wie aber die Farbung in toto

lehrt, beruht die elective Massenfarbung durchaus nicht auf einer

optischen Tiluschung, sondern man kann sich durch eine Schnitt-

reihe aus tineni mehrere CO. grossen Gewebsstucke, welches nach

dieser Farbungsmethode im Gauzen gefarbt war, recht leicht iiber-

zeugen , dass z. B. alle Zellkerne und nur die Zellkerne in der

ganzen Masse des Stiickes gefaibt werdeii konnen, wahreiid Alles

andere absolut farblos bleibt.
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Die Erklarang dieses Vorganges der Farbung in toto bietet

in jeder Farbuugsliypotliese nianche Schwierigkeiten dar, und es

schicn niir bei meinen Untersuchungeu geboten, die Ursaclie des

allnialigen Eiudringens der Farbstofflosung ins lunere des Stiickes,

von den Ursachen der Niederreissuug der Farbstoti'partikel auf die

morphotiscli giinstigen Gewebselcmente und des Anhaftens dieser

Partikel auf den genaunten Elementen, auseinanderhalten zu miissen.

Die erste Ursache glaubte ich in der Imbibition, Quellung und

Osmose sucheu zu mussen, und da es mir wahrscheiulich schien,

dass das Studium der Diffusions- und Losungs-Vorgiinge auch auf

die zwei anderen Ursachen Licht werfen kauu, entscliloss ich mich

dieses vorzunehmen.

Die Diifusionsversuche babe ich im Laboratorium des Herrn

Hofrath Professor Preyer angestellt, dem ich hiermit fiir die mir

gutigst dazu gegebene Erlaubuiss, meinen innigsten Dank auszu-

driickeu mir erlaube.

Lange bevor mir die schonen Experimente von Schonbein be-

kannt waren, habe ich bei der Filtration der Anilinfarben bemerkt,

dass, wenn man ein Filter mit einer Losung von beliebigem Anilin-

farbstoff zur Halfte fullt, iiber die scharf begrenzte farbige Zone,

bis zu welcher die Farbe als solche im Papier aufgestiegen ist,

sich eine ganz farblose Fliissigkeit im Papier verbreitet. Sowohl

aus dieser Beobachtung wie aus den folgenden:

1) dass, wenn man eine Losung eines beliebigen Auilinfarbstoffs

zum Wasser zugiesst, dieser sich nur laugsam und in schlan-

genartigen Wiudungen im Wasser verbreitet und zu Boden

senkt, wobei man in den Windungeu staubvvolkenformige Strome

erkennen kann,

2) dass dieselben Wolken bei dem Ausheben eines gefarbten Tuber-

kelprilparates aus der Salpetersiiure ganz deutlich zu sehen sind,

3) dass die Flaschen, in denen man Anilinfarbstofflosungen aufbe-

wahrt, nach einiger Zeit auf dem Boden und den Wauden

mit Farbstoffpartikeln beschlagcn sind, und eudlich

4) dass die Anilinfarbstofflosungen stark schiiumen und der Schaum

anhaltend auf der Losung stehen bleibt;

glaubte ich schliessen zu dtirfen, dass die Auilinfarbstoffe

nicht aufgelost, sondern nur in den Losungsmenstruen
sus pen dirt sind. Da aber eine frisch filtrirte Anilinfarbstotf-

losung unter den besten Mikroskopen noch absolut homogen er-

scheint, nmsste ich schliessen, dass die suspendirten Farbstotf-

partikel ausserordentlich klein sein mussen.
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Es ist niir nicht entgangeu, dass jede der hier angefuhr-

ten BeobachtuDgcii auch eiiie aiidure Duutuiig zulasst. So kounen

z. B. die Bcubaclituugtiii sub 1 und 2 (Staub-Wulkcii) auf ciucr op-

tischeii Tauschuug, das Beschlagen der Wiinde der Getasse auf

eiuer mit der Zeit eiiigetreteneu chemischen Verauderuug des

Farbstotfes beruhen, die Filtrirpapierprobe uud die SchaumbilduDg

liessen sich vielleicht auch noch aiiders deuteii, deniioch, wenn ich

in Erwagung zog, dass:

1) durch unbedeutendes Erhohen und dann Herabsetzen der

Teniperatur,

2) durch Veriinderung der Concentration,

3) durch minimale Zusiitze von Alkohol, Alkalicn, Sauren, Mit-

telsalzen, Chloroforin, Aether, Anilinol, Benzin, Terpenthin, Carbol-

siiure u. s. w. , allc diese Erscheinungen und die Leichtigkeit der

Niederreissuug von Farbstottpartikehi , wie auch die Starke ihres

Auhaftens an beliebigen Gegeustanden, sogar am reinen Glase,

nach Belieben gesteigert oder herabgesetzt werden kounen, konnte

ich mich der Verniuthung nicht verschliessen, dass die Anilinfarb-

stoffe nicht aufgelost sondern nur suspendirt sind.

Urn mich zu iiberzeugeu, ob die in Proberohrchen gewonnene

Moglichkeit der Anpassung der Losungsstufe des Farbstotis, mich

bei der Farbung schwer farbbarer Trockeu-, Schnitt- und toto-Prii-

parate nicht im Stiche lasse, stellte ich eine grosse Reihe von Far-

bungsexperimenten an, deren Erfolg durchaus positiv war, und ich

holi'e in meiner schon erwahnteu Arbeit den Beweis briugen zu

lionnen, dass die ganze histologische Farbekunst in der Beherr-

schung der Anpassung der Losungsstufe des FarbstoH's und des Aut-

quellungszustandes der Gewebe beruht. —
Von der Osmose oder tlydrodiU'usion durch porose Scheide-

wiinde ist es wohl allgemeiu angenommen, dass nur edit geloste

Substanzen ditiundiren konnen und das von Graham aufgestellte

Verfahren der Dialyse wird als die beste Stutze dieser Behaup-

tung betrachtet.

Um zu erfahren, wie sich die Anilinfarbstotie diesbeziiglich ver-

halten, habe ich eine grosse Reihe von Ditiusionsversuchen angestellt,

in welcher ich die in Wasser aufgelosten Anilinfarbstotie in der

Richtung der Schwere, oder gegeu dieselbe, gegen reines Wasser

ditiundiren liess.

Diese Untersuchuug hat ergeben:

1) Dass alle Anilinfarbstoffe mit der eiiizigen Ausnahme eines
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alteii „Aiiiliijblau" durch Perganieiitpapier und Fischblase in bei-

deu Kichtuiigcu ditfuiidiren.

2) Die brauuen Farbstoffe — Bismarclibraun und Vesuviu —
diiiuudircn bei weitem am leiclitestun.

3) Nach deni Durchwandern der Scheidewand verbreiten sich

die Auilinfarbstoffe nicht gleichmassig in dem ihnen dargebotenen

Wasser. Manche, wie Gentiana-Violett und Fuchsin, sammeln sich

ininier unten — audere wie Methyleublau immer oben.

4) Die Dialysate der Anilinfarben diffundiren merklich schwe-

rer und filrben audi schwerer und verschwommeuer als die Ur-

losungen derselben Concentration.

5) Die Niveauditierenzen betragen nach 24-stundiger Dauer

der Dii!usion kaum 1 mm.
(3) Carmine (Hoyer's, Thiersch's, Schweigger-Seydel's) diffun-

diren viel schwerer als die Anilinfarbstoffe , verbreiten sich aber

gauz gleichmiissig.

7) Ueber die Osmose des Haematoxylin ist folgendes zu berich-

ten. Die histologisch gebrauchte Haematoxylinlosung wird bekann-

termasseu dargestellt durch Auflosen gleichnamiger Krystalle in Al-

kohol, wobei die Losung eine gelbbraune Farbe annimmt, und durch

anniiiligen Zusatz dieser gelben alkoholischen Losung zu eiuer was-

serigen Alaunlosung, wobei dasGemisch eine violette Farbe annimmt,

welche nach niehrtagiger Oxydation in der Luft in eine dunklere

melir blaue libergeht. Wenu man diese Losung durch Pergamentpa-

pier gegen Wasser diffundiren lasst, so nimmt das aussere Wasser

nach 24-stundiger Osmose die Farbe der entsprechend verdunuten

Urlosung an. Nach weitereu 24 Stunden, wenn man das aussere

Wasser erneuert, zeigt es sich nicht mehr gleichmassig gefarbt, viel-

mehr zeigt sich oben eine gelbe nicht scharf abgegrenzte Schicht, in

der Mitte eine blau-violette, unten eine farblose. Am 3'^" und an

den folgenden Tagen verschwindet, bei steter Erneuerung des aus-

seren Wassers, die mittlere blaue Schicht und das Wasser ist in der

oberen Halfte gelb , in der uuteren I'arblos bei immer grosseren

Niveaudifferenzen.

In der zweiten Untersuchungsreihe benutzte ich als porose Schei-

dewaiide Cylinder von gebranntem Thon, wie sie zu Pfliiger'schen

Elenienten gebraucht werden. Diese Experimente haben ergeben

:

1) Dass Carmine, welche durch Fischblase oder Pergament-

papier am schwersteu diflundirten
,
ganz leicht und schuell durch

Thou plat ten diffundiren.

2) Dass Anilinfarbstoffe, welche durch thierische Membranen und
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Pergamentpapier leicht dift'undiieii, durch Thonplatton nur iiusserst

schwer oder auch gar nicht diffmidireii. So z. B. hat es sich ge-

zeigt, dass Geiitiana-Violettlosung, (welche vorsichtig in ciiien Thon-

cylinder eingegossen wurde und mit dem Cylinder in reines Was-

ser eingestollt war, welches bis zu dorselben Hohe den Cylinder von

aussen benetzte, bis zu welcher die Farbe von innen ihn benetzte),

nach 28 Tagen noch nicht auf die ilussere Wand des Cylinders

gelangt war, so dass dieselbe nach dieser langon Zeit noch keine

Spuren einer violetten Verfarbung zeigte. Methylenblaii war nach

30 Tagen auch noch nicht auf die aussere Oberfiache der Wand
durchgedrungen. Fuchsin war schon nach 3 Tagen deutlich im

ausseren Wasser benierkbar.

3) Haematoxylin diffundirte wie Fuchsin und dissociirte sich

wieder, wie bei der Osmose durch thierische Menibranen.

Um niich zu iiberzeugen , dass das hartniickige nicht Durch-

dringen von Methylenblau z. B. nicht durch die schlechte Beschaf-

fenheit des angewendeten Thoncylinders bedingt war, goss ich am
30''" Osmose-Tage zu dem mit Methylenblau halbgefiillten Cylin-

der etwas Kupfersulfat zu, und nach einer Stunde war das aussere

Wasser deutlich blau, und die Analyse zeigte, dass die blaue Farbe

vom Kupfer herriihrte.

Wenn man zu einer wasserigen Losung eines beliebigen, mog-

lichst reinen AnilinfarbstoH's, Aether, Chloroform oder Terpenthin

zusetzt und das Gemisch kraftig schiittelt, oder langere Zeit die

zwei Fliissigkeiten gegen einander ditt'undiren lasst, sieht man, dass

aus einer und derselben Farbstofflosung, die genannten mit Wasser

unraischbaren Fliissigkeiten, jede eine andere Farbe aufnimmt.

Nach einiger Zeit (3—5 Tagen) entzieht z. B. Chloroform dem Was-

ser fast den ganzen Farbstoff.

Setzt man einer wasserigen Anilinfarbstofflosung zuerst Chlo-

roform und nach dem Durchschiitteln Aether zu, so bemerkt man
nach abermaligem Durchschiitteln, dass die, von der jetzt verein-

ten Aether -Chloroform-Schicht dem Wasser entzogene Farbe sich

sowohl von derjenigen unterscheidet, welche Chloroform allein, als

auch von derjenigen, welche Aether allein aufnimmt. Sie ist nicht

einmal eine Combination beider Farben, sondern eine ganz andere.

Erwiirmt man bis zum Sieden eine mit Salpetersaure bis zur

lichtgelben Farbe entfarbte Fuchsinlosung, so farbt sie sich bei die-

ser Temperatur intensiv roth, um beim Erkalten die rothe Farbe

wieder zu verlieren, obgleich sie zur urspriinglichen lichtgelben

nicht mehr zuriickkommt. Dieses Experiment kann man mit der-
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selben Losuiig beliebig vielmals wiederholen. Wenn man statt zii

Erwarmen zu einer mit Salpetersaure entfarbten Fuchsinlosung

verhaltnissniassig sehr kleine Mengen Aether oder Chloroform zu-

setzt, so farbt sich im ersten Falle z. B. die Fliissigkeit intensiv

roth, obgleich der oben schwimmende Aether gaiiz farblos bleibt.

Von der Filtration iiber Filterpapier ist es allgemein ange-

nommen, dass durch dieselbe keine qualitative oder nur quanti-

tative Veriinderungen in den Fliissigkeiten hervorgerufen werden,

dass sogar sehr feine Niederschlage und suspendirte Theilchen,

wie z. B. Blutkorperchen durch ein Papierfilter durchgehen kon-

nen, und deswegen benutzt man diese Filtration urn die Fliissig-

keiten von den Niederschlagen zu trennen, und aus den im Fil-

trate nachgewiesenen Stoflfen schliesst man, dass sie in derselben

Menge in der Urlosung enthalten waren.

Aus dem oben angefuhrten Filterpapier- Experimente wusste

ich sc.hon, dass durch den capillaren Zug des Papiers und Imbi-

bition seiner Fasern die Anilinfarbstotflosungen in eine farbige und

farblose Schicht zerlegt werden konnen , und versuchte deswegen

wie sich das Filtrat zur Urlosung verhalten wiirde, wenn ich statt

durch einen, durch mehrere Filter filtrirte.

Ich begann meine Versuche mit 32 in einem Glastrichter in

einander gelegten Filtern und goss die FarbstoflFIosungen ganz

langsam , fast tropfenweise in die Filtersaule ein. So lauge die

Fliissigkeit sich nicht in der ganzen Papiermasse verbreitet hat,

fiel kein Tropfen Filtrat, dann aber ging die Filtration ziemlich

schnell vor sich. — Ich machte die erste Probe mit Gentiana-

Violett und das Filtrat floss absolut farblos aus der Filtersaule.

Nach dem Auseinandernehmen der Filtersaule zeigte sich, dass

nur die sieben ersten (innersten) Filter gefarbt, alle anderen aber

ganz farblos geblieben waren. Bei der gleich vorgenommenen

Wiederholung desselben Versuches nahm ich nur sieben Filter und

obgleich jetzt der ausserste deutlich gefarbt war, lief das Filtrat

doch ganz farblos durch. —
Aus dieser Versuchsreihe hat sich ergeben, dass zur ganz-

lichen Entfarbung verschiedener AnilinfarbstofFe und je nach ihrer

Concentration, eine verschiedene Anzahl Filter nothig waren.

Fiir Eosin sind ca. 36, fiir Fuchsiu 26—30 Filter erforderlich,

fiir Gentiana-Violett geniigen schon 7—16 und fur andere Farben

schwankt die Filterzahl zwischen diesen Grenzen.

Diese Untersuchung dehnte ich auf andere Korper aus.
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1. Carmin wird durch 80 Filter noch nicht entfiirbt, das Fil-

trat erscheint jedoch schon deutlich schwacher getarbt.

2. Haeniatoxylin wird durch 80 Filter ganzlich entfiirbt, die

farblose Flussigkeit farbt sich jedoch iiach 15 Minuten deutlich blau.

3. Haematein wird durch 48 Filter ganzlich entfiirbt.

4. Haemoglobin (aus Rindsblut) wird durch 64 Filter giinz-

lich entfiirbt; in dem farblosen Filtrat liisst sich Haemoglobin spek-

troskopisch nicht mehr nachweisen.

5. Eiweiss aus einer 7 {} Losung des kiiuflichen Eieralbumin

und aus Blutserum wird durch 80 Filter ganzlich abfiltrirt.

6. Kupfer und Eisensalze werden durch 80 Filter theilweise

zuriickgehalten, die Filtrate sind deutlich salziirmer als die Urlo-

sungen.

Nachdem diese Thatsachen gefunden waren, probirte ich, wie

sich verschiedene Gemische verhalten wiirden.

Es war mir schon friiher bekannt, dass beim gewohnlichen

Filtriren des angesiiuerten Fuchsins iiber die scharf begrenzte

Zone der rothen Farbe, sich ein gelber Ring des Triacidfuchsins

hinaufzieht, und iiber diesen verbreitet sich noch eine breite Zone

der farblosen Fliissigkeit. Es war also anzunehmen, dass, wenn

man eine Mischung z. B. von Eosin und Gentiana - Violett , von

welchen Stoffen der erstere 36, der letztere nur 7 Filter zur Ent-

farbung bedarf, z. B. durch 20 Filter filtrirte, nur das Eosin im

Filtrate erscheinen, dagegen das Gentiana -Violett zuriickgehalten

werden wiirde. — Das Experiment hat diese Voraussetzung

giinzlich bestiitigt , und es ist mir auf diese Weise gelungen,

viele Gemische von einander zu trennen. Fines aus dieser Reihe

von Experimenten , habe ich mit folgender Modification ange-

stellt. 100 CO. Eosin und eben so viel Gentiana -Violett -Lo-

sung wurden gut mit einander vermischt und durch 20 Filter

filtrirt. Ich erhielt auf diese Weise circa 170 CO. Eosinlo-

sung. Nachdem die Filtration giinzlich aufgehort hatte, habe

ich nach und nach 1 Liter Wasser auf die Filtersaule gegossen

und erhielt als Filtrat immer verdiinntere Eosinlosung ohne noch

eine Spur von Gentiana-Violett aus dem Filter auswaschen zu

konnen. Das zweite Liter des Filtrates war schon in den letzten

Partien ganz farblos, die auseinander genommenen Filter zeigten

keine Spur mehr von Eosin, wiihrend Gentiana-Violett noch gar

nicht auf die iiussere Fliiche der Siiule gedrungen war.

Urn die grossen Mengen Papier auszuschliessen, nahm ich die

Filtrationsversuche durch Filterpapier noch anders vor.
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Einen 5—6 mm. breiten Streifen Filtrirpapier rollte ich eng

zusammeii , und einen solchen improvisirten Stopsel stopfte ich

in das Trichterrohr hinein. In so verschlossene Trichter habe ich

Farbstofflosungen eingegossen. Es hat sich gezeigt, dass auch durch

dieses Mittel alle AnilinfarbstoflFe , Haematoxylin u. s. w. entfarbt

werden konnen, die Filtration aber geht unter diesen Umstanden

nur langsam vor sich. —
Da bei diesen Filtrationsversuchen noch immer an eine che-

niische Action als Ursache der Trennung des Farbstofifes vom Lo-

sungsmenstrum gedacht werden kann, so habe ich um die letzten

Zweifel dartiber zu zerstreuen, die Filtrationsversuche mit der Ab-

iinderiing wiederholt, dass ich in die Trichter Bausche von Glas-

wolle und Asbest nioglichst dicht einstopfte. Diese Experimente

haben gezeigt, dass die Losungen aller Anilinfarbstoffe, des Hae-

matoxylins, Haemateins, Lacmus u. s. \v. bei der Filtration durch

solche Bausche eben so von Asbest wie von Glaswolle entfarbt

werden konnen.

Ueber das Aussehen der Glaswollenbausche nach beendigter

Filtration lasst sich folgendes sagen. Mit unbewatineten Augen

betrachtct, erscheint ein solcher Bausch nur in den oberen Theilen

gefarbt , und zwar ganz gleichmassig gefilrbt, in den Unteren er-

scheint er ganz farblos. Der gefarbte Theil so wohl frisch wie

nach dem gitnzlichen Austrocknen mikroskopisch untersucht, zeigt,

dass ohngefahr die Hiilfte der Glasfaden ganz farblos, die an-

dere Halfte mit dicken unregelmassigen Farbstoffschollen bedeckt

ist, und dass zwischen den letzten sich hie und da Glasfaden auf-

finden lassen, welche sei es in der ganzen Lange, sei es nur theil-

weise
,
ganz eminent homogen — verschwommen gefarbt sind und

dass es mir nicht gelungen ist, bei der Anwendung der starksten

optischen Mittel eine Spur von kornigem Niederschlag auf den so

gefarbten Faden zu sehen.

Um endlich die absorptive Wirkung der Knochenkohle mit

den Filtiationsergebnissen vergleichen zu konnen, habe ich die

folgendc Versuchsreihe vorgenomraen, deren Ergebnisse, mit denen

Graham's, Liebig's, Scheibler's u. A. in bestem Einklange stehen.

Die Experimente wurden folgendermassen vorgenommen. Zu

wasserigen Losungen der unten genannten Stoflte habe ich fein

gepulverte Knochenkohle zugesetzt, das Gemisch einige Minuten

kriiftig geschiittelt, durch einen einzigen Papierfilter filtrirt, und

das Filtrat untersucht.

Die Ergebnisse sind:
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1. Alle Aiiiliiifarbstoffe koiinen durch dieses Verfahren mit der

grossten Leichtigkeit ihren Losungen entzogen weiden.

2. Haematoxylin wird fast eben so leicht wie die Anilinfarb-

stoffe entfarbt — und das Filtrat verfarbt sich auch nach tagelan-

gem Stehen nicht blau,

3. Haemoglobin, Haematein, Lacmus konnen rait Leichtigkeit

entfarbt werden.

4. Eiweiss aus wasserigen Losungen und dem Blutserum kann

durch dieses Verfahren vollstiindig und leicht entfernt werden. —
Eine zur Probe genommene Eiweisslosung war in starker Faul-

niss begriffen, ihre Farbe war grunlich-trube, sie roch entsetzlich

und mikroskopisch untersucht, wimmelte sie von charakteristischen

Mikroorganismen. Diese Losuug zwei Minuten mit Knochenkohle

geschiittelt
,
gab ein blankes, geruchloses wasserhelles Filtrat in

welchem chemisch keine Spur von Eiweiss oder Pepton uachzu-

weisen war und welche sich mikroskopisch als vollstandig bacte-

rienfrei erwies.

5. Kupfersulfat, Kupferoxydammoniak , Eisensulfat, Eisenchlo-

rid , Kobaltnitrat , Bleiacetat und Jod - Jodkaliumlosung werden

durch Knochenkohle vollstandig ihren Losungen entzogen.

6. Carmin wird zwar vollstiindig aber nur schwer entzogen.

7. Maun und Zinksulfat werden theilweise zerlegt, theilweise

ganzlich zuriickgehalten. Im Filtrate ist keine Thonerde oder

Zinkoxyd nachweisbar, dafiir aber sind kleine Mengen Schwefel-

saure vorhanden.

8. Kalknitrat verhalt sich dem Zinksulfat analog, die gilnz-

liche Entziehung des Calciumoxydes erfolgt aber weit schwieriger.

9. Chromsaure und ihre Salze scheinen ohne merklichen Un-

terschied in der Concentration ihrer Losungen hindurch zu gehen.

In R6sum6 erlaube ich rair zu <;onstatiren

:

L Dass durch Filtration durch Filtrirpapier sowohl krystalli-

nische als auch colloide Korper wie Haemoglobin, Eiweiss und die

ganze Farbstoftreihe ihren Losungen entzogen werden konnen.

2. Dass durch Filtration durch Glaswolle oder Asbest sammt-

liche Anilinfarbstoife ihren Losungen entzogen werden konnen.

3. Dass Korper, welche durch thierische Membranen und Per-

gamentpapier mit Leichtigkeit diffundiren, von einem 2 mm. dicken

Thondiaphragma zuriickgehalten werden konnen und umgekehrt.

4. Dass, wie Haematoxylin es zeigt, sowohl durch Filtration

als auch durch die Osmose chemische Zersetzungen und Dissocia-

tionen bewirkt werden konnen und endlich

2
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5. Dass durch geniigende Meiigen Knochenkohle nicht nur

alle Farbstoffe, Eiweiss, Haemoglobin und manche Metallsalze ih-

ren Losungen entzogcn, sonderii audi unstreitig Zersetzungen da-

durch bewirkt werden konnen, und daraus scheint mir hervorzu-

gehen

,

dass zwischen der grobsten Suspension und der stdrJcsten che-

mischen Verhindung nur gradiielle, allmdlige Unterschiede vorhan-

den sind, und dass der Begriff Losung als Gegensatz zu Sus-

pension sich nicJit mehr aufrecJit erhalten Iclsst, well es unmoglich

ist, das, was man unter iichter Losung gewohnlich versteht, so-

wol von der chemischen Verbindung einerseits, als audi von der

Suspension (Gemisch) andererseits, abzugrenzen. —

4. Sitzung am 32. Feliriiar 1884.

1) Herr Professor Preyer sprach iiber

Eiu neues Verfahren ziir Herabsetzuiig der Korper-

temperatur.

„Untersudiungen fiber die Eigenwarme des Fotus haben mich

zu einer neuen Methode, bei Thieren die Eigenwarme schnell und

sicher um mehrere Grade abnelimen zu lassen, gefiihrt, welche

wahrscheinlich auch bei fiebernden Menscben anwendbar sein wird.

Ich wunschte zu erfahren, ob die therraogenen Vorgange in der

Frucht ausreidien, bei dauernder Abkiihlung des ihr von der Pla-

centa aus zustroraenden und im Uterus sie umgebenden Blutes

eine schnelle Abkiihlung im Ei zu verhindern, und ob etwa nach

Verminderung der miitterlichen Eigenwarme der Fotus compensa-

torisch mehr Warme produdrt oder, wie ein Theil des miitter-

lichen Korpers, an der Abkiihlung participirt.

Die zur Abkiihlung des Mutterthieres verwendeten Mittel

durften nur iiusserliche sein, denn innerlich verabreichte konnten

in den Fotus ubergehen und ihn schadigen , wie es vom Chiniu

nachgewiesen ist.

Erwagt man nun die Bedingungen, unter welchen iiberhaupt

eine Herabsetzung der Korperwarme eintreteu kann, so findet man,

dass es nur fiinf derartige Bedingungen gibt. Denn

:

Die Temperatur d(!S Korpers bleibt constant nur wenu die

Production und Abgabe der Wiirme sich gleich bleiben, also bei



Sitzunssberichte. 19

Verminderung der normalen Production nur wenn die normale Ab-

gabe eutsprecheud vermindert wird, und bei gesteigerter Production

nur wenn die Abgabe entsprechend erleichtert ist. Ferner:

Die Temperatur des Korpers steigt, wenn die Warmeproduction

zunimmt bei gleichbleibendem ',
bei verraindertem und bei nicht

entsprechend gesteigertem Warmeverlust. Sie kann auch steigen

bei Constanz der Warmeproduction und verminderter Abgabe, ja

sogar bei verminderter Production falls nur die Abgabe geniigend

erschwert ist.

Die Korpertemperatur fallt hingegen bei verminderter Pro-

duction mit gleichzeitig gesteigerter oder gleichbleibender Abgabe,

und auch wenn die Verluste nur wenig vermindert werden, bei

normaler Production mit gesteigerter Abgabe, ja sogar bei ge-

steigerter Production im Falle die Abgabe verhaltnissmassig mehr

zunimmt.

Die folgende Tabelle umfasst alle diese Falle, und mehr als

diese konnen nicht vorkommen.

Warme-
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Zustanden verminderter Warmeproduction (Hunger, Sclilaf) und

gesteigerter Warmeproduction (Verdauung, Muskelthatigkeit) mit

Einhiillungen in gute und schleclite Warmeleiter die dreizehn Falle

an einem und demselben Individuum zu verwirklichen.

Fiir die Versuche an trachtigen Thieren, welche abgekiihlt

werden sollen behufs Messung der Fotustemperatur, kommen aber

nur die ftinf Falle Nr. 2 und Nr. 8 bis 11 in Betraclit.

Da die Gesamnitmenge der vom Menschen und Thier produ-

cirten Warme in letzter Instanz einzig und allein herstammt von

der Oxydation der Nahrungsbestandtheile durch den eingeathme-

ten Sauerstotf der Luft, so muss die Production abnehmen (Nr. 9,

10, 11), wenn die Menge des eingeathmeten Sauerstoffes vermin-

dert wird. Ebenso wie jedem Grade iiber der Norm ein bestimm-

tes Quantum mehr verbrauchten Sauerstotls entspricht, muss je-

dem Grade unter der Norm ein bestimmtes Quantum weniger ver-

brauchten Sauerstoffs entsprechen (Pfliiger).

Ob sich hierauf ein therapeutisches Verfahren wird griinden

lassen, um bei pathologischer tJberwarmung die Production herab-

zusetzen, ist fraglich. Bei meinen Versuchen an trachtigen Thie-

ren konnte schon wegen der Gefahr, intrauterine Asphyxie hervor-

zurufen, von dieser Art der Abktihlung durch Sauerstoflfentziehung

nicht die Rede sein.

Aber auch die Herbeifiihrung eines Inanitionszustandes behufs

Verminderung der Menge des verbrennlichen Materials musste in

Wegfall kommen, weil der Fotus dadurch in Mitleidenschaft ge-

zogen worden ware.

Somit bleibt nur die Beschleunigung des Warmeverlustes

(Nr. 2 und 8) ubrig. Bei fiebemden Menschen wird bekanutlich

diese durch Vollbader gewohnlich erzielt, und ich babe durch Ein-

tauchen trachtiger Thiere (namentlich Meerschweinchen) in kiihles

Wasser leicht bedeutende Abktihlung sowohl der Mutter als der

Frucht herbeigefiihrt. Da aber bei der Warmeentziehung durch

das Bad, abgesehen von alien reflectorischen, vasomotorischen und

sonstigen physiologischen Wirkungen, im physikalischen Sinne im-

mer nur ein Verlust durch Leitung eintritt, so kann diese Art

die Korpertemperatur herabzusetzen, nicht lange anhaltende sub-

normale Temperaturen zur Folge haben. Ausserdem ist die ganze

Procedur wegen der Nothwendigkeit ofterer Wiederholung des

Bades umstandlich und nichts weniger als angenehm fiir den

Patienten.

Ich empfohle daher ein anderes Mittel die Warme-Abgabe
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zu steigern. Davon ausgehend, dass eine bedeutende imd rapide

Abkiihlung durch Wasserverdunstuug beim Schwitzeu

eintritt, versuchte ich das Wasser mit eiiier sehr grossen Ober-

fliiche durch Zerstaubung im Spray anzuwenden imd orzieltc da-

mit ausserordeutlich giinstige Resiiltate.

Wenn die Temperatur des zur Zerstaubung verwendeten Was-

sers uiedrig ist, etwa 3 " bis 7 ** C. betragt, dann kaiin man biu-

nen 5 bis 10 Minuten mit einer kleinen Quantitat Wasser die

Rectumtemperatur normaler Meerschweiuchen , deren Eigenwiirme

durchschnittlich ungefabr 38| ^ betragt, um mehr als eineu gan-

zen Grad herabsetzen. Lasst man das in feiusten Tropfen die

Haare iiberall an der Oberflache bedeckende Wasser bei Zimmer-

warme verdampfen, so siukt die Eigeuwarme des Thieres fort-

"wahrend stundenlang durch Leitung und Verdunstung zugleich,

bis es getrocknet und in warmerer trockener Luft wieder erwiirmt

wird Oder ohne diesen Eingriff allmahlich alles Wasser von seiner

Oberflache hat verdunsten lassen.

Hat das zum Spriih-Nebel verwendete Wasser eine hohere

Temperatur, bis gegen 22 •^, dann tritt ebenfalls nach einem Aufent-

halt von 5 bis 20 Minuten in der Zerstaubungswolke eine Ab-

nahme der Eigenwarme des Thieres leicht ein. Sie ist aber weder

so schnell noch so erheblich, wie nach Anwendung viel kleinerer

Mengen kalteren Wassers. So kann man durch Abanderung der

Temperatur und Menge des Wassers, welches zum Spray ver-

wendet wird, durch Abkiirzung der Dauer dieses letzteren und

durch Abstufung der Lufttemperatur mit grosser Sicherheit und

Bequemlichkeit gefahrlos die Eigenwarme der Thiere willkiirlich

schnell oder langsam, um viel oder weuig herabsetzen.

Die Einzelheiten der Versuche, im Besonderen die an trach-

tigen Thieren erhaltenen Resultate, werden in der 3. Lieferung

meiner „Spec. Physiologic des Embryo" (Leipzig 1884) veroflcnt-

licht werden. Der Zweck dieser Mittheilung ist nur, zu weiteren

Versuchen an grosseren fiebernden Thieren, sodanu an fiebernden

Menschen anzuregen. Die von mir an kiinstlich bis liber 43 ^

iiberwarmten Meerschweinchen angestellten Abkiihlungsversuche ha-

ben die giinstigsten Resultate ergeben. Doch ist dabei das Ver-

haltniss der Korper-Oberflache zum Korper-Inhalt wegen der Klein-

heit des Thieres wesentlich, so dass eine unmittelbare tJbertra-

gung der Befunde auf Menschen noch nicht statthaft erscheint.

Immerhin ist es in hohem Grade wahrscheinlich , dass ein

langerer Aufeuthalt eines Ficberkranken im Spriih-Nebel, auch
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wenn er iiicht vollig unbedeckt ist, seine Temperatur schnell

lierabsetzen wird. Ich stelle mir vor, dass durch den Spray,

welcher zu beiden Seiten des Bettes mittelst diinner Rohren an

mehreren Stelleu gleiclizeitig einwirkt, ahnlidi wie die Wasserstrah-

len in der sogenannten Capellen-Doucbe, audi ein subjectives Wohl-

gefiihl durdi die Erfrischung , die Abkiihlung der eingeathmeten

Luft und die gleichmassige allmJihlich fortschreiteude
W ii r m e - E n t z i e h u n g der Haut herbeigefiihrt wird. Wenigsteus

spredien dafiir einige an mir selbst gewonnene Erfahruugen. Auch

wird es empfchlenswerth sein, die Temperatur des zu zerstituben-

den Wassers zuerst holier, dann allmahlich niedriger und zuletzt

wieder etwas hoher zu nehnien, um die Hautgefasse zuletzt zu

erweitern (Fiukler), iiberhaupt mit warmem und kaltem Spray zu

alterniren, das Thermometer in haufigen kurzen Intervallen zu

beobachten und das Abtrod^nen so spat wie moglich vorzuneh-

luen
,

jedenfalls erst dann , wenn die Eigenwarme subnormal ge-

worden ist.

2) Herr Dr. S. Krysinski sprach:

Ueber Hydi'otliffusion imd Osmose.

Der Vortragende unterwarf einer kritischen Besprediung die

Arbeiten iiber Hydrodiffusion von Dutrochet, Graham, Liebig,

Brucke , Fick , Voigt , Hoppe-Seyler , Johanisjanz , Sommer und

Wild und Weber und meint, dass alle bis jetzt aufgestellten Dif-

fusionstheorien , die von Fick nidit ausgenommen , zur Erklarung

des Vorganges nicht geniigen. —
Der Vortragende meint, dass die Fidi'sche Diffusionscon-

stante h keine constante, ausschliesslich nur von der Natur der

gegeu einander diiitundirenden Stoffe abhangige Grosse ist, son-

dern dass sie eine complicirte und bis jetzt ganz unbekannte

Function der Natur der Stoffe, ihrer Concentration, der Dauer der

Diffusion und der Temperatur ist, dass also Fick's Formel, welche

fiir eine gewisse Temperatur, Concentration und Dauer den Ver-

lauf der Diffusion von Kochsalz oder Zucker z. B. mit der grossten

Genauigkeit wiedergiebt, den der Diffusion derselben Stoffe unter

andei-en Unistiinden und um so mehr den Verlauf der Diffusion

anderer Stoffe (Carmin , Haematoxylin , Bleiacetat u. s. w.) nicht

einnial anniihernd wiedergeben kann.

Was die Osmose speciell anlangt, so ist der Vortragende der
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Ansicht, dass der Einfluss der „iJorosen Scheidewand" bis jetzt all-

gemein unterschiltzt wordeu ist und glaubt diesen Einfluss, so wie

es Briicke schon vor vicrzig Jahren gethan, sehr hoch anschlagen

zu miissen (die Osmose von Carmin und den Anilinfarbstoifen ge-

gen Wasser durch Pergamentpapier oder ein Thondiaphragma).

In der Erklarung der Diflusion stiitzt sich der Vortragende

auf die Thatsache, dass alle Stofle bei geniigender Anniiherung

eine specifische Anziehung auf einander ausiiben. Diese Anziehung,

die mit der Newton'schen Massen-Anziehung durchaus niclit idcn-

tisch ist und welche im speziellen Falle , wenn ihre Wirkung zu

einer nacli bestimmten Gewichtsverhaltnissen erfolgten Verbindung

fuhrt, chemische Affinitiit genannt wird , nennt der Vortragende,

dem Beispiele Liebig's folgend, kurzweg Affinitat oder physische

Affinitat und nimmt an , dass wenn die gegenseitige Affinitat der

Stoflfe A und B ihre Diffusion bedingt, in ihnen also eine Mole-

kular- und Massen-Bewegung hervorruft, mit der Veranderung der

Affinitat auch eine Veranderung der Bewegung nothwendig ein-

treten muss.

Wenn z. B. absoluter Alcohol und Wasser in unmittelbare

Beriihrung gebracht werden , so werden in Folge ihrer gegen-

seitigen Affinitat a Molekiile Alcohol zum Wasser und b Molekiile

Wasser zum Alcohol tiber die Beriihrungsfliiche dieser Flussig-

keiten durchwandern. Was aber in den nachstfolgenden Zeitab-

schnitte df geschehen wird, lilsst sich nicht im voraus sagen. —
Wenn die a Alcohol-Molekiile sich ganz gleichmassig im Was-

ser und die h Wasser-Molekiile sich ganz gleichmassig in Alcohol

verbreiten wiirden, so konnte fur die nachst folgende Zeit dt die

urspriingliche Affinitat AJB nicht mehr unverlindert zur Geltung

gelangen, well die zwei neuen Korper (Alcohol mit etwas Wasser

A und Wasser mit etwas Alcohol B') auch eine andere Affinitat

A'B' batten und diese veriinderte sonst aber ganz unbekannte

Kraft auch eine andere Bewegung (Verlauf der Diffussion) hervor-

rufen wurde.

Wenn aber die a Alcohol-Molekule sich nicht gleichmassig

in der ganzen Menge des Wassers verbreiten, sondern nur mit

einer gewissen Zahl /? Wasser-Molekulen eine Verbindung a[i bil-

den wiirden und wenn ebenso die h Wasser-Molekiile mit a Al-

cohol-Molekiilen eine Verbindung ha hilden wiirden, so wiirde, fur

die nachst folgende Zeit dt, die wirkende Affinitat dieser so ver-

anderten Korper nur dann unverilndert bleiben und dadurch auch
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denselben Diffusionsverlauf hervorrufen konnen, wenn folgende Be-

dingungen alle gleichzeitig erfullt wiirden

:

1. Die neuen Verbindungen a/9 und ha miissen ganz gesat-

tigt sein.

2. Diese Verbindungen miissen von der Wirkungssphare der

Beriihrungsflache ganzlicli fortgeschafft werden.

3. Diese Verbindungen diirfen in Folgc der relativen Klein-

heit ihrer Massen die Wirkung der iibrig bleibenden Massen {A-a-a)

und {B-h-[-i) der Korper A und B nicht beeinflussen, und schliess-

lich

:

4. Die iiusseren Umstande miissen unverandert bleiben. —
Diese Bedingungen, welche gleichzeitig alle erfiillt werden

miissen damit die Affinitat dieselbe bleiben kann, wiirden nur aus-

nahmsweise erfiillt werden konnen, weil die Verbindungen a/9 und

ha nothwendig in den Korper A und B aufgelost bleiben und nur

schwerlich ganz gesattigt und wirkungslos werden konnen. 1st dies

aber nicht der Fall, sind nicht alle diese Bedingungen erfiillt, so

wird fiir jeden folgenden Zeitabschnitt dt, die Affinitat und da-

durch schon der Diffusionsverlauf verandert werden miissen.

In voraus zu schliessen, auf welche Weise die Veranderung

des Diffusionsverlaufes vor sich gehen muss, ist immerhin eiue

sehr gewagte Aufgabe.

Die Fick'sche Annahme, dass in jedem Falle und ganz unab-

hangig von der absoluten Concentration die Molekelmenge ds,

welche in der Zeit dt iiber die Flacheneinheit der Beriihrungs-

flache von der Schicht x in die Schicht x-\-dx durchwandert,

der Zeit dt und dem Unterschiede der Concentrationen in diesen

zwei Schichten dz direct, ihrer Entfernung aber dx umgekehrt

proportional sei, dass also

ds= Jc^dt (1)

wo h eine nur von der Natur der Stofife abhangige Constante ist,

scheint dem Vortragenden ganz ungerechtfertigt und unwahr-

scheinlich. Ungerechtfertigt, weil die Analogic zwischen der

Verbreitung der Warme in einem guten Leiter und der Fort-

pflanzung der Molekiile iiber die Beriihrungsflache (Massen-Bewe-

gung) nicht all zu gross ist und weil es sich nicht gut a priori

einsehen lasst, warum die Menge der durchgewanderten Molekiile

dem Unterschiede der Concentration gerade proportional und nicht

in einem anderen Verhiiltnisse von demselben abhangig sein soil,

und unwahrschcinlich, weil die Molekeln bei verschiedenen ab-
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soluten Concentrationen und Tem])f!ratureii , bei der Durchwande-

rung des Raumes dx verschiedene Widerstiiiide vorfioden , sicli

also unter der Einwirkung derselben Kraft und boi derselben An-

fangsgeschvvindigkeit mit verschiedeiien Geschwindigkeiten fort-

bewegeii werden und dem zu Folge in derselben Zeit cU nicht

denselben Weg dx durchwandern konnen. —
Der Vortragende erinnert diesbeztiglich an die Arbeiten von

Ludwig und Cloetta iiber das endosmotische Aequivalent, welche

ergeben haben, dass fiir verschiedene Concentrationen und ver-

schiedene Dauer der Diffusion derselben Stoffe, der Werth des

endosmotischen Aequivalentes sehr verschieden ist und auf die Ar-

beiten von W. Schmidt liber Filtration durch thierische Membra-

nen , welche gezeigt haben , das die Filtrationsgeschwindigkeit in

verschiedener Weisc von der Concentration der Losung abhiingig

ist und zwar fiir manche Stof!e, Natronsalpeter und Chlornatron

z. B. , fallt stetig die Filtrationsgeschwindigkeit mit der stetigen

Zunahme der Concentration ihrer Losungen, fiir andere Stofie,

Kalisalpeter z. B., erreicht die Filtrationsgeschwindigkeit ihr Mini-

mum bei der Concentration der Losung von 5-^, fiir schwefelsaures

Natron geschieht das schon bei der Concentration von 2|^. Die

Filtrationsgeschwindigkeit kann auf diesem minimalen Werthe bei

der weiteren Steigerung der Concentration entweder stehen bleiben,

Oder auch unter denselben Bedingungcn plotzlich steigen, Kali-

salpeter z. B. —
Von den Experimental-Arbeiten , welche die Fick'sche Hypo-

these begriinden sollen , bespricht der Vortragende die von Fick

selbst, von Hoppe-Seyler und von H. F. Weber.

Die Fick'sche Versuchsanorduung (Bestimmung des specifischen

Gewichtes der in verschiedenen Hohen iibereinander liegenden

Fliissigkeitsschichten (Kochsalzlosung) durch Einsenkung einer,

mittels eines Fadens auf der Waage aufgehangten Glasperle in

dieselben) ist jedenfalls so ungenau, dass es kaum begreiflich er-

scheint, dass Fick durch diese Methode gewonnene, fiir seine Hy-

pothese giinstige Resultate, als eine geniigende experimentelle Be-

griindung derselben betrachten konnte. Hoppe-Seyler bestimmte

in verschiedenen Schichten einer Rohr- und Trauben-Zucker-Losung

den Zuckergehalt mittels des Soleil'schen Polarisations-Apparates

und gelangte zu Resultaten , welche von der Fick'schen Annahme
ziemlich abweichen. — Weber endlich behauptet, das alle bis dahin

gebrauchten Untersuchungs-Methoden so ausserst ungenau waren,

dass sie keinen Aufschluss iiber die Richtigkeit oder Unrichtigkeit
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der Fickschen Annahme geben konneii. Urn diese Frage endgiiltig

zu entscheiden, benutzte Weber zwei verschiedene Methoden, die

jedoch beide iiur fiir die Untersuchung des Diffusionsverlaufes

von wiisserigen Zinksulfatlosungen, deren Concentrationen zwischen

0,15 und 0,35 fallen, geeignet sind.

Nach der ersten Untersuchungsmethode machte Weber zur

Bodenflache eines 11 Cm. breiten Glascylinders eine amalgamirte

Zinkplatte. Auf diese goss er in den Cylinder die concentrirte

Losung bis zur Hohe Z^ (ca. 2 Cm.), legte auf diese vorsichtig ein

diinnes Korkplattcben, iiber dieses goss er moglichst vorsichtig die

weniger concentrirte Losung bis zur Hohe l-^ (ca. 1 Cm.) und hier-

auf auf die obere Begrenzungsfiache dieser zweiten Schicht liess

er mittels passender Fuhrung eine ebenfalls amalgamirte Zink-

platte bis zur Beruhrung mit der Salzlosung herab. Die Losungen

wurden immer so vorsichtig iiber einander geschichtet, dass ihre

Trennungstliiche ganz scharf und spiegelnd war. Das so herge-

stellte DiflFusionsgefiiss wurde mit Wachs luftdicht verschlossen

und im Kellerraume bei der constanten Temperatur von 9,5 <* C.

der Ruhe iiberlassen. Von den Zinkplatten gingen Ableitungs-

drahte ab. Die ganze Hohe Zg+^i = L der ubereinander ge-

schichteten Zinksulfat-Losungen iiberstieg nie 3 Cm.

In Folge der Concentrationsunterschiede der die Zinkplatten

(Elektroden) beriihrenden Losungen entstand in dem von den Ablei-

tungsdrithten geschlossenen Kreise ein elektrischcr Strom, dessen

elektromotorische Kraft durch ein eingeschaltetes Daniell'sches

Element nebst Rheostat und Messdraht giinzlich compensirt und

nach der Dubois -Reymond'schen Modification der Compensations-

methode genau gemessen werden konnte.

Die elektromotorische Kraft E eines solchen Diflfusionsele-

mentes lasst sich nach Weber durch die Formel

E = A (^2-^J [1 + 5 (^2 + ^i)] (2)

ausdriicken, in der s;.^ und ^, die Concentration (Gramm-Men gen
des wasserfreien Zinksulfates, welche in einem CC. Losung enthal-

ten sind), und A und B gewisse Constanten bedeuten.

Aus der Gleichung:

ds = k ^r (f'i /i\ax (1)

leitete Fick die fiir den Diffusionsverlauf fundamentale, partielle

Differential-Gleichung ab

:

dx dx^ (3)
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deren particulares, von Neumann angegebenes Integral ist,

3 = e
~ {A cos hx + B sin hx) (4)

Indem Weber die 3 Constanten dieser Gleichung /*, A iind

B aus den Grenzbedingungeu bestimmt, aus dem particularen

zum totalen Integral ubergeht, aus diesem allgemeingiiltigen Werth

fur s, die in der Formcl (2) vorkommenden Werthe z.^ — 0, und

g^-{-z^ bildet und diese endlicli fiir die angefuhrten Werthe in

jene Gleichung substituirt, kommt er endlich zur Formel

E= A^e —B,e (5)

in der A^ und B^ gewisse Constanten und L^l^+l^ die ge-

sammte Hohe der Losungsschichten bedeutet. Da aber B^ in

Vergleich zu A^ sehr klein ist, so ist fur alle ^ !> 4 (nach dem

vierten Diffusionstage) ohne merklichen Fehler

E= A,e (6)

Indera endlich Weber, die aus dieser Schlussgleichung berech-

neten Werthe mit den direct gemessenen vergleicht und beide

ubereinstimmend findet, kommt er zum Schluss: „dass das Fick'-

sche Elementargesetz, fiir diejenigeu Concentrationsdifferenzen, die

in dem Difiusiousgefasse vom vierten Beobachtungstage vorhan-

den waren, in der That der exacte Ausdruck des Diffusionsvor-

ganges ist".

Zu dieser Untersuchungsmethode bemerkt der Vortragende,

dass die Richtigkeit der erhaltenen Resultate vor Allem von der

Richtigkeit der Formel (2) abhangt, fiir welche Weber keine theo-

retischen oder experimentellen Beweise beibringt. — In dem immer

hin moglichen Falle, dass diese Formel unrichtig ist, da Weber

in dieselbe die aus dem Fick'schen Satze abgeleiteten Werthe fiir

^2 — ^1 und ^2+^1 substituirt, ist es moglich, dass wenn auch

der Fick'sche Satz genau richtig ware, die aus der Formel (6)

ausgerechneten Werthe mit den direct gemessenen nicht Uberein-

stimmen wurden, und eo ipso kann die ganzUche Uebereinstim-

mung der auf diese Weise erhaltenen Werthe keinen Beweis fiir

die Richtigkeit des Fick'schen Satzes abgeben.

Die von Weber i) angefiihrte Thatsache, dass, wenn er um

1) H. F. Weber, Untersuchungen iiber das Elementargesetz der

Hydrodyffusion, Ziirich 1879, Separatabdruck der Vierteljahrsschrift

der Ziiriclier naturforschenden Gesellschaft. S. 5, 6 u. 7.
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die Richtigkeit der Formel (2) zu priifen, vier Losuiigen von Ziiik-

sulfat von der Concentration 0,1676, 0,2301, 0,2858 und 0,3213

bereitet hat und je zwei von diesen Losungen jede in eine Ab-

theilung eines durch ein poroses Thondiaphragma getheilten

Glastroges eingoss, in diese amalgamirte Zinkelektroden einsenkte

und die elektroniotorische Kraft aller sechs bier moglichen Com-

binationen direct bestiiunite, dann aber die aus zwei Bestimmungen

erhaltenen Werthe zur Ermittlung der Constanten a und & in der

Formel

l= a {z^—z,) [1+& ^2+^:)] (7)

benutzte, in der I die Lange des compensirenden Messdrahtes be-

deutet, diese in dieselbe Formel substituirte und aus ihr, die

Lange I fiir die vier iibrigen Combinationen berechnete, so fand

er, dass die Unterschiede zwischen den direct gemessenen und

ausgerechneten Werthen der Lange I nie uber 1 ^ ! dieser Lange

iiberschritten — scheint dem Vortragenden recht wenig fiir die

Richtigkeit der Formel (2) zu sprechen.

Nach der zweiten Untersuchungsmethode, welche gestatten

soil: „binnen wenigen Stunden eine ausserord entlich f eine

Priifung auf die Richtigkeit des Fick'schen Elementargesetzes

der Diffusion anzustellen und die Grosse der Diffusionsconstanten

innerhalb eines beliebigen Bruchtheils einer Stunde zu bestimraen,

verfuhr Weber in folgender Art,

Den Boden eines etwa 12 Cm. breiten Glascylinders bildete

eine ganz ebene, amalgamirte Zinkplatte. Auf diese wurden 3

parallelwandige gleich dicke (0,52 Cm.) Hartkautschukstucke auf-

gelegt und auf diesen ruhte eine der ersten gleich grosse, amal-

gamirte Zinkplatte. Der diinne Raum zwischen beiden Zinkplatten

wurde mit einer Zinksulfatlosuug, deren Concentration zwischen

0,20 und 0,38 variirte, ausgefiillt und an die Zinkplatten Ablei-

tungsdrahte angelothet, um durch das System der beiden Flatten

einen galvanischen Strom schicken oder das System in den Kreis

eines Galvanometers einschalten zu konnen. — Wenn die beiden

Zinkplatten vor dem Versuch abgerieben und mit derselben Zink-

sulfatlosung abgesptilt werden, die zwischen beide gefiillt werden

soil, so erweist sich bei gleicher Temperatur beider Flatten das

ganze System ohne jede Potential differenz; schickt man aber durch

das System einen constanten galvanischen Strom, so dass derselbe

durch die untere Zinkplatte ein-, durch die obere austritt, so

wird durch die Wanderung der Jonen die Salzlosung in der Grenz-

schichte an der unteren Zinkplatte, der Anode, concentrirter, an
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der Kathode verdiinnter. Unterbricht man nach einer passendcn

Zeit den constanten, galvanischen Strom und schaltet das System

in den Kreis eines Galvanometers, so zeigt das Galvanometer,

dass das System einen galvanischen Strom producirt, welcher in

Folge der Concentrationsditferenzen an den Flatten entstanden ist

und so lange andauert, bis diese nicht ausgcglichen werden.

Weber behauptet, ohne jedoch einen Beweis dafiir zu bringen,

dass die Concentrationsanderuugen der Grenzschichten seines Sy-

stemes, welche in Folge der Durchleitung des constanten Stromes

durch das unthiitige System entstanden sind, der Starke und der

Zeitdauer dieses Stromes proportional sind; dass die Salzmenge

der Losung trotz der stattfindenden Elektrolyse unveriindert und

die Concentration jeder einzelnen inneren Fliissigkeitsschichte con-

stant bleibt. Indem ferner Weber mit Zuhiilfenahme der Hittorf-

schen Formel
5'= 2,48 (l — n) eJt (8)

wo 6' die Salzmenge, welche ein constanter Strom von der Starke

J durch die Vorgange der Elektrolyse und der Wanderung der

Jonen, vvahrend der Zeit t der Grenzschichte an der Anode zu

— und der Grenzschichte an der Kathode entfiihrt, n die Ueber-

fuhrungszahl und e das elektrochemische Aequivalent des Zinkes

bedeutet, die Grenzwerthe bestimmt, diese in ein der Fick'schen.

Fundamentalgleichung genug thuendes Integral einfiihrt, die so

gewonnenen allgemeinen Werthe fiir die Concentration 2 in einer

beliebigen Schicht in seine Gleichung (2)

E=A iz,-,,) [1+J5 (^, -f ^,)] (2)

einfiihrt und diese entsprechend umgestaltet, kommt er schliess-

lich zur Formel
Tl2 9!l2

E-^^-^ i a-B,)e ^^{1-B,)e +1(9)
welche fiir alle ^ :> 1 1 Stunden , ohne merklichen Fehler durch

die folgende

E^ C e (10)

ersetzt werden kann. —
Da bei dieser Versuchsanordnung die elektromotorische Kraft

von 10 zu 10 Secunden sich merklich veranderte, konnte die Com-
pensationsmethode zur Messung derselben nicht angewendet wer-

den und Weber bestimmte von 2 zu 2 Minuten aus der Grosse des

ersten Ausschlages der Nadel eines empfindhchen Galvanometers
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die stets abnehniende elektromotorische Kraft und kounte da-

durch, wie er sagt, „den Gang der Diffusion" von Minute zu Mi-

nute verfolgen. Nach dem Verlauf von einer bis zwei Stun den

horte die Diffusion auf und der Versuch war damit beendigt. Die

ausgerechneten (aus der Formel (10)) und die direct gemessenen

Werthe stinmiten ganz befriedigend mit einander. —
Nach derselben Methode bestimmte Weber den Einfluss der

Temperatur auf die Diffusionsgrosse /c. Es hat sich gezeigt, dass

fur eine und dieselbe Losung, welche bei den Temperaturen 1,2"

C, 18,5 <* C. und 44,7° C. der Diffusion ausgesetzt war, die con-

stante I die Werthe 0,1252, 0,2421 und 0,4146 hatte somit also,

dass die Diffusionsgrosse k innerhalb des Temperaturintervales

von ^ bis 45 ^ in nahe zu linearer Weise mit der Temperatur

wachst.

Um endlich den Einfluss der absoluten Concentration auf die

Grosse der Diffusionsconstanten h zu bestimmen, untersuchte We-
ber nach derselben (zweiten) Methode den Verlauf der Diffusion einer

Keihe von Zinksulfatlosungen von der stabilen Concentration 0,214

und eine andere Reihe eben solcher Losungen von der Concen-

tration 0,318. — Beide Untersuchungsreihen waren fast genau

bei derselben Temperatur vorgenommen. Es hat sich gezeigt,

dass bei der mittleren Temperatur 17,9 *> C, fiir die Losungen der

Concentration 0,214, h = 0,2403 ist und bei der mittleren Tem-

peratur 18 '^ C, fiir die Losungen von der Concentration 0,318,

A;= 0,2289 ist. Aus diesen Zahlen schliesst Weber, „dass die

Diffusionsgrosse h nicht unabhangig von der Concentration ist,

sondern mit steigender Concentration sehr langsam abnimmt"
— und als Schluss der ganzen Arbeit schreibt er: „In der Theo-

rie der Diffusion also ist das Fick'sche Elenientargesetz in der-

selben Weise zu corrigiren, wie in der Theorie der Warmeleitung

das von Fourier aufgestellte Elenientargesetz ; wie dort die Grosse

der inneren Warmeleitung mit steigender Temperatur abnimmt,

so sinkt hier die Diffusionsgrosse mit wachsender Concentration

allmahlich auf kleinere Werthe. Fick's Hypothese giebt den Ver-

lauf der Diffusion nur mit einer ahnlich grossen Genauig-
keit wieder, mit welcher Fourier's Elenientargesetz den Vorgang

der Warmeleitung in starren Substanzen darstellt."

Der Vortragende bemerkt, dass es ihm nicht gut begreiflich

erscheint, waruni Weber behauptet, dass mit der Zunahme der

Concentration die Dift'usionsconstante nur allniiihlich und sehr
langsam abnimmt. Fiir die Concentration z^ =0,214 ist die
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DiflPusionsconstante ^2=0,2403, fur die Concentration 5;^= 0,318

ist, die Diti'usionsconstante k^ =0,2289. Somit, wenn die Con-

centration z von dem Werthe ^2=^,214 zu dem ^f^ = 0,318, um
0,104 Oder fast 50" anstcigt, fiillt die Diffusionsconstante k von

dem Werthe 7^2=0,2403 zu dem l^ =0,2289 um 0,0114 oder

um 4,5 ^ was nicht ganz unbedeutend zu nennen ist. Vor allem

aber scheint es dem Vortragenden etwas zu gewagt zu sein aus

dem Diffusionsverlaufe Zinlisulfat- Losungen von nur zwei ver-

schiedenen Conceutrationen von allmahlicher Abnahme zu

reden und Schliisse von so bedeutender Tragweite abzuleiten.

Was endlich die Methode selbst anlangt, so meint der Vor-

tragende, dass sie zwar von alien bis jetzt bekannten die bei wei-

tem am bequemste ist und viele schatzenswerthe Vorziige vereinigt,

leider aber zu keinem siclieren Aufschlusse fiihren kann, weil sie,

noch vielmehr wie die erste Methode, auf jedem Schritte eine pe-

titio principii involvirt. Wenn aber beide Weber'sche Metho-

den, wie die mit ihrer Hiilfe gewonnenen Resultate auch ganz genau

waren, was ja immer moglich ist, so lasst sich doch billiger Weise

aus dem Factum, dass nach einer gewissen Zeit — fiir die erste

Methode 4 Tage, fiir die zweite 1^ Stunden — der Diffusionsver-

lauf sehr diinner Schichten zweier wasserigen Zinksulfat-Losungen,

von den Concentrationen 0,318 und 0,214 einem gewissen Gesetze

entspricht, noch nicht folgern, dass die Diffusion derselben Stoffe

unter anderen Umstanden (bei anderen Concentrationen oder vor

der genannten Zeit) und um so mehr die Diffusion anderer Stoffe

demselben Gesetze entspreclien muss. — Dem Vortragenden schei-

nen alle oben angefuhrten 'J'hatsachen entschieden dagegen zu

sprechen und somit die Fick'sche Hypothese noch heute der ex-

perimentellen Begriindung zu entbehren. —
Im Falle der Osmose, wo die Korper A und B durch die

Scheidewand C von einander getrennt sind, ist es, wenn die Vor-

aussetzung iiberhaupt richtig ist, dass die Osmose durch die Affi-

nitaten AC, BC und AB bedingt ist, ohne weiteres klar, dass

mit der Veranderung der Scheidewand auch andere Krafte in

Wirksamkeit treten und diese eine veranderte Bewegung (Verlauf

der Osmose) bedingen werden. Da aber eine absolute Identitat

der Scheidewand nicht zu erreichen ist, so ist es klar, warum die

Resultate der osmotischen Versuche zu denen verschiedene For-

scher gelangten, nicht iibereinstimmend sein konnen.

Der Vortragende meint schliesslich , dass so wie der Begrifl
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des endosmotischen Aequivalents (Joly) unhaltbar geworden sei,

ebeiiso alle allgemeinen Gesetze der Hydroditfusion und Osmose

sich als nicht stichhaltig erweisen werden. —

5. Shziiiig am 2. M&i 1884.

Herr Professor Abbe spricht iiber opflsches Olas niit Demon-

sfrationen an Mikroskopen mit Linsen aus clem neu gefertigten

Glas.

0. Sitzuns am 10. lUai 1884.

1) Herr Dr. Schott hiilt einen Vortrag iiber optiscJies Glas.

2) Herr Professor Her twig halt eiueii Vortrag iiber den

Einfluss der Schwerkraft auf die erste Theilung thierischer Eier.

7. Sitzuiig am VA. Juiii 1884.

1) Herr Professor Binswanger hiilt den berelts S. 3 als

Theil des histologischen Befundes bei Dementia paralytica mitge-

theilten Vortrag iiber Verdnderungen an den Riesenpyramiden-

sellen des Farazentralldpchens.

2) Herr Professor Reichardt halt einen Vortrag iiber Wein-

imtersuchung und Begutachtung.

8. Sitzung am 27. Jiini 1884.

1) Herr Professor Rossbach spricht iiber eine neue Form
nervoser Dyspepsie, welche er „Gastroxyxsis" uennt.

2) Herr Hofrath P r e y e r halt einen Vortrag iiher Peristaltik

hei Embryonen, derselbe wird in des Verf. Buche : ,.,Physiologie des

Embryo'' publicirt.

3) Herr Dr. Liebscher macht eine Mittheilung iiber den

Rost am Roggen.
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9. Sit/uug am 11. Juli 1884.

1) Heir Professor Her twig: uber spindelformige Korper

im Dotter der Froscheier.

2) Derselbe: uber Bastardirungsversuche an Eiern von

Echinodermen.

3) Herr Professor Rossbach: iiber Bewegungen des Ma-
gens, des Pylorus und des Duodeniims.

10. Sitzuiig am '^i. Juli 1884.

Herr Dr. Maurer: uber die EtitwicJcelung der Schilddruse

und des Thymus hei den Knochenfischen (s. Berichte fur 1885.)

11. Sitzuug am 31. October 1884.

Herr Professor Haeckel: iiber den Ursprung der ihierischen

Gewehe. (Erschieu ausfuhrlich in der Jenaischen Zeitschrift

Bd. XVHI, S. 206).

Die ferner aiigekiindigteu Vortrage:

Herr Professor B i n s w a n g e r : iiber die pathologische Ana-

tomie des Delirium acutum und

Herr Professor Bardeleben: iiber die Entivichelung der

Fusswurzel

werden wegen vorgeriickter Zeit von der Tagesordnung abgesetzt.

12. Sitzung am 14. November 1884.

1) Herr Professor Rossbach stellt einen Fall von greisen-

artiger Hautveriinderung bei einem 18jahrigeu Jiingling vor.

2) Der Vorsitzende (Herr Professor Bardeleben) verzich-

tet auf das Wort (TJeber die Entwichelung der Fusswurzel) zu

Gunsten des

Herrn Dr. Liebscher, welcher iiber Getreidehastarde spricht

(Demonstration).
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3) Herr Prof. Dr. Fiirbringer spricht sodann iiber die

Koch'sclien Cholerabaeillen

aus eigener Anschauuug im Reichsgesundheitsamt, woselbst er an

einem practischen Kurse behufs Erkennung der Cholera Theil genom-

men hat. Insbesondere wird, nach kurzer Beleuchtung der Angriffe

auf die pathogene Natur des Koramabacillus iiberhaupt, die Dif-

fereuziruug des letzteren gegen den Finkler-Prior'schen ge-

kriiramten Bacillus gegebeu. Lasst sich hier auch eine nicht un-

bedeutende Aehnlichkeit des mikroskopisdien Bildes nicht ableug-

nen, so schliesst doch das ungleich wichtigere differente Verhal-

ten der Reinkulturen beider Arten in der Nahrgelatine (und zwar

sowohl auf der Platte wie im Reagensglase) und auf der Kartof-

fel nach Schnelligkeit und Art des Wachsthums, sowie nach der

Gestaltung der Kolonien die Moglichkeit einer Verwechslung fiir

denjeuigen aus, welcher sich je mit der Zuchtung der beiden

Pilze befasst hat. Zum Schluss demonstrirt der Vortragende die

mikroskopischeu Bilder der beiden genannten Arten unter der

Form von in Nahrbouillon zur Entwicklung gebrachten Reinkul-

turen.

13. Sitzuug am 28. November 1884.

1) Der Vorsitzende demonstrirt ein ihm von Herrn Geh.

Rath Dr. R. Koch in Berlin iibersandtes Praparat von Komma-
Bacilleu der Cholera asiaticn, wiihrend ein gleichfalls aus dem

Reichsgesuudheitsamte stamniendes, dort von Herrn Professor

Fiirbringer angefertigtes Pniparat von „Komma-Bacillen der

Cholera nostras" (F inkier - Prior) zur Vergleichung unter

einem zweiten Mikroskope liegt.

2) Herr Professor Bins

w

anger: iiber die pathologische

Anaioniie des Delirium aciituni.

3) Herr Professor Hertwig: die Theorie der Vererhung.

(Erscheint ausfiihrlich in der Jenaischen Zeitscluift Bd. XVHI.)

\Yegen vorgeriickter Zeit verzichtet Herr Dr. Krysiuski,
welcher iiber Cholera-Bacillen sprechen wollte, auf das Wort.

Herr Professor Abbe meldet einen Vortrag an „iiher Object

und Bild".
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14. Silziiiig am 12. December 1884.

1) Herr Dr. Krysinski spricht liber den

Kommalbacillus.

Nachdem der Vortrageude eiueu kurzen Bericht iiber die

Discussion in der Cholera- Con ferenz ira Reichsgesundheitsamte

gegeben hat, kniipfte er an denselben folgende Bemerkungen an.

Bei den Sectionen der an Cholera Gestorbenen fand Koch
die eigenthiimlichen Koramabacillen in Egypten in 10 Fallen , in

Indien in 42 und in Frankreich in 2 Fallen , ziisammen also in

54 Fallen constant im Darme vor. Ausserdem kounte Koch in

32 darauf untersuchten Choleradejectionen in alien Fallen die

Komraabacillen nachweisen. In den Praparaten, die ihm von 8

anderen Obductionen aus Indien zugeschickt wurden, konnto Koch
ebenfalls die Anwesenheit der Kommabacillen constatiren. Bei 28

Sectionen der an verschiedenen anderen Krankheiten Gestorbenen,

bei der Anwendung derselben Untersuchungsmethoden hat Koch
die Kommabacillen nie auffinden konnen.

Koch hat also in drei verschiedenen Welttheilen in beinahe

100 Fallen von Cholera, die er zu untersuchen Gelegenheit hatte,

die Kommabacillen constant gefunden, in 28 Fallen von verschie-

denen anderen Krankheiten dieselben constant vermisst.

Seitdem Koch seine Entdeckung verotientlichte , hat man in

Frankreich und Italien leider eine nur zu gunstige Gelegenheit

gehabt, sich von der Richtigkeit seiner Behauptung zu iiberzeu-

gen, was audi von verschiedenen Forschern geschehen ist.

Der von Koch aufgefundene Kommabacillus besitzt folgende

wichtigere Eigenschaften

:

1. Er findet sich nur im Darme der Cholerakranken und in

desto grosserer Menge und desto reinerem Zustande vor, je fri-

scher und acuter der Fall ist. Mit dem Aufhoren des eigentli-

chen Choleraanfalles und dem Eintritte des Choleratyphoids ver-

schwindet auch der Kommabacillus aus dem Darme.

2. Der Kommabacillus wurde ausser in der Cholera noch nie

von Koch angetroffen.

3. Die biologischen Eigenschaften des Kommabacillus:

a. seine ausserordentlich schnelle Entwickelung und Ver-

mehrung in und auf den verschiedensten Niihrboden,

wie : Milch, Fleischbruhe , Nahrgelatine, Kartotfeln,

3*
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feuchte Erde, Leinwand etc., so dass er in den ersten

48 Stunden alle anderen gleichzeitig vorhandenen Mi-

kroorgauismen iiberwuchert und fast ausschliesslich al-

lein zur Entwickelung gelangt, dann aber in seiner Le-

bensenergie geschwacht, bald von anderen Mikroorga-

nismen iiberwuchert und endlich ganzlich verdrangt

wird,

b. seine ausserst geringe Resistenz gegen Trockenheit und

endlich

c. der Mangel an Dauersporen

stehen, nach Koch, niit den bei der Section von Choleraleichen

festgestellten Thatsachen, niit den Symptomen der Krankheit und

mit dem ganzen Verlaufe der Epidemic im besten Einklange.

Obgleich die Zahl von 54 von Koch untersuchten Cholera-

leichen noch keine Anspriiche auf die Vorrechte der grossen Zahlen

erheben kann, und selbst die Schlusse, die man aus sogenannten

grossen Zahlen in der Medicin gezogen hat, nur zu haufig zu

groben Irrthiimern gefiihrt haben, obgleich farner raanche For-

scher in einigen Fallen von unzweifelhaft achter Cholera die

Kommabacillen ganzlich vermisst haben wollen , andere wieder

behaupten, nicht nur im Darmc, sondern auch in iibrigen Organen

und im Blute constant andere Organismen gefunden zu haben,

welche sie deshalb als pathogene fiir die asiatische Cholera er-

klaren, so glaubt der Vortragende dennoch, wenigstens soweit mit

Koch iibereinstimmen zu konnen, dass die Kommabacillen im

nahen Nexus zur Cholera stehen miissen.

Wenn man aber ohne jede Restriction den Kommabacillus

als den eigentlichen Urheber der Cholera annehmen will, eine

Annahme, die sicher eine grosse Wahrscheinlichkeit fiir sich hat,

so braucht man deswegen noch nicht alle von KocJi aus dieser

Annahme gezogenen Schliisse kritiklos und blindlings anzunehmen,

Der Vortragende glaubt vielmehr, dass man gerade in diesem

Falle jede aufgestellte These moglichst kritisch priifen soil.

I. Koch behauptet, dass die Kommabacillen gegen die Tro-

ckenheit ausserst unresistent sind und keine Dauersporen bilden,

dass sie nur im Darme vorkommen und sonst in keinem anderen

Organe der befallenen Menschen aufzufiuden sind, und aus diesen

Thesen zieht er folgende Schliisse:

1. Cholera kann sich nur durch den Menschenverkehr von

Ort zu Ort verbreiten.

2. Der Krankheitskeim kann nur mit der Nahrung aufge-

nommen werden.
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3. Eine Aufnahme des Krankheitskeimes durch die Athmung,

sowie jedc Verbreitung der Seuche durch die Luft sind

unmoglich.

4. Durch Waaren, Briefe u. dgl. kanu Cholera nicht ver-

schleppt werden.

Um eine iiberfliissige Wiederholung zu vermeiden, sieht der

Vortragende ganzlich von den Einwanden v. Pettenkofer 's in

Betrett' der Unvereinbarkeit dieser Annahme (1.) mit der consta-

tirteu Thatsache der Immunitat mancher Orte ab, er sieht vveiter

ab von den Einwanden Hirsch's und v. Pettenkof er's: dass,

nachdem Cholera aus eineni Orte und aus gauz Europa ganzlich

verschwunden ist, sie jedoch nach vielen Monaten, ohne jede neue

Einschleppung an demselben Orte plotzlich sich entwickeln kann,

was mit dem Mangel an Dauersporen unvereinbar sein soil, er

sieht endlich ganzlich ab von der Discussion der These (3.), dass

die Aufnahme des Krankheitskeimes mit der inspirirten Luft

ganzlich unmoglich sein soil, well es sich in der Praxis wohl nie

feststellen lassen wird, ob Jemand nur durch die eingeathmete

Luft Oder durch die Beriihrung des Mundes mit der Hand, auf

welcher einige Bacillen haften geblieben sind, oder durch die Nah-

rung inficirt worden ist, — und will hier nur die Frage nach der

Unschadlichkeit des Waarenversandes beruhren.

Wenn, nach Koch, 1 bis 2 Stunden dazu nothig sind, da-

mit die in einer mikroskopisch diinnen Schicht am Deckglascheu

ausgebreiteten Kommabacillen so vollstandig austrocknen, dass

sie dadurch ihre Entwickelungsfahigkeit ganzlich verlieren, dann

scheint es iiberhaupt unwahrscheinlich , dass voluminose Gegen-

stande, unter gewohnlichen Umstauden, iiberhaupt je den erfor-

derlichen Grad von Trockenheit erreichen konnen, dass die ihnen

anhaftenden Kommabacillen ihre Entwickelungsfahigkeit dadurch

verlieren. Wenn es aber, wie Koch es behauptet, nie geschehen

soil, dass Cholera irgendwo durch W aareusendung eingeschleppt

ware, so miissen, falls diese Behauptung richtig ist, was noch

zu beweisen ware, andere noch ganz unbekannte Griinde dafiir

vorliegen.

IL Koch behauptet, dass die Fliissigkeit, in der sich Kom-

mabacillen entwickeln sollen , eine nicht zu geringe Concentration

haben muss. Zur Stiitzung seiner Behauptung citirt er zwei Ex-

perimente. In dem ersteu bei einer bmaligen Verdiinnung der

Dormalen Fleischbriihe haben sich die Kommabacillen nicht mehr

entwickeln konnen, in dem zweiten bei einer lOmaligen Verdiiu-
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nung dcrselbeu normaleu Briihe haben sich die Bacilleii noch ganz

gut eutwickclt. Dor Vurtragcndc zvvcifelt kciucu Augeiiblick, dass

Koch durch audere imerwiilinte Expeiinioute seine Behauptuug

geuiigeud gestlitzt hat, weil aus den citirten sich alles eher ab-

Iciten lasst, als seine Concentratiousthese nut ihrer praktischen An-

wenduug.

Koch behauptet namlich , dass, obgleich der Kommabacil-

lus nur zu leicht in die Flilsse, Wasserleitungen , Brunuen etc.

niit den Abfallstotfen gelangen kanu , er doch ini laufenden rei-

nen Wasser wegen zu geringer Concentration des Mediums sich

dort nicht entwickehi und verniehren kann. Nach Koch sollte

die Moglichkeit der Verniehrung der Komniabaciilen im Wasser

nur in ganz vereinzelten Stellen vorliegen , so z. B, bei der Ein-

nitindung von Kanalen in die Fliisse und iiberhaupt nur in der

nachsten Nahe der Orte, wo organische Substanzeu im Wasser

angehauft sind.

Sonderbarer Weise citirt Koch selbst so viele Beispiele aus

Indien, wo die Seuche sich durch das Trinkwasscr verbreitete und

niit der Eintuhrung eines guten Wassers verschwunden ist (Fort

William, Pondicherry u. s. w.), dass er es fur geboten erachtet,

sich ausdrucklich gegen den Verdacht zu verwahren, ein An-

hanger der ausschliesslichen Trinkwassertheorie zu sein. Koch
selbst hat nur zwei Mai Komniabaciilen nnd zwar nur im stehen-

den, ausserst schmutzigen Wasser eines Tanks nachweisen konnen.

WennKoch annimmt, dass, wenn auch nicht ausschliesslich,

doch nicht selten die Verbreitung der Cholera durch Triukwasser

erfolgt, so scheint es kaum moglich zu sein, dass nur die Keime,

welche in das Wasser gerathen sind, ohue sich dort vermehrt zu

haben, zur Infection einer ganzen Stadt geniigen sollten.

Die Erfahrungen, die man im laufenden Jahre wahrend der

franzosischen und italienischen Choleraepidemie mit dem Wasser-

leitungs- und Fluss - Wasser gemacht hat, sprecheu entschieden

gegen die Concentrationsthese. K 1 e b s ^ ) z. B. fiihrt im Berichte

iiber den Urspruug und die Verbreitung der Epidemie in Genua

ganz Interessantes iiber die Wasserleitung Acqua Nicolay und

die Infection dieser letzten an, Kurz-) constatirt, dass man

1) Klebs, Ueber Cholera asiatica nach Beobachtungen in Genua.

Deutsche medizinische Wochenschrit't 1884 pag. 819.

^) Kurz, Die Cholera in Italien. Deutsche medicinische Wo-
chenschrift 1884 pag. 838.
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ill den Fliissen: Brciiibo, Scrivia uud Po wiederholt Koiiima-

bacillen in Wasser gefuiiden bat.

III. Kocb bebauptet, dass die Kommabacillen ini Kainpfe

urns Dasein sebr bald von den Fauluissbacterien iiberwucbert uud

vernicbtet werden , und deducirt aus dieser These die wicbtige

Scblussfolgerung, dass, wenn aucb Cboleradejectionen in Abtritt

und Senkgruben gebracht werden, die in den Dejectionen vorhan-

denen Kommabacillen , aucb ohne jedes Zutbun von Seite dcr

Menscben, von den Faulnissbacterien allein sicher vernicbtet wiir-

den. Kocb erlautert es nocb an einem Beispiele der Desinfec-

tion einer Senkgrube mit Eisensulfat (bis zur saueren Reaction)

und sagt ausdriicklicb , dass durcb ein solcbes Verfabren die

Kommabacillen nur couservirt und dem verderblicbeu Einflusse

der Faulnissbacterien entzogen wiirden.

Kocb bat bis jetzt keine directe Untersucbungsreibe ange-

geben, durcb welcbe er dieser gewagten Hypotbese eine experi-

mentelle Begriindung gegeben batte. Der Vortragende meint aber,

dass, wenn es Kocb fiir notbig bait, die Experimente detaillirt

anzugeben, die seine Concentrationstbese begriinden sollen, er

desto auslubrlicber bericbten sollte, in wie vielen Fallen und auf

welcbe Weise er sich davon iiberzeugt hat, dass und nach welcher

Zeit die in eine Senkgrube gebrachten Kommabacillen von den

Faulnissbacterien so vollkommen vernicbtet werden, dass aus dem
Inbalte solcher Grube sich keine Kommabacillen mehr entwickeln

kouuen. Negative Resultate baben ja immer weniger Bedeutung,

als positive, und nur eine iiberaus grosse Zabl solcher negativen

Resultate konnte die Aufstellung der .oben citirten These recht-

fertigen. Der Vortragende kann es nicht lebhaft genug beklagen,

dass Koch tiber diesen so wichtigen Theil seiner Untersucbungen

keine Aufschliisse gegeben hat.

Der Vortragende ist weit entfernt, den von Finkler-Prior
gefundenen, von Koch aber rein geziicbteten Bacillus mit dem
Kommabacillus ideutificiren zu wollen, aber Thatsache ist es, dass

dieser Bacillus durcb viele biologische und morphologische Cha-

raktere dem Kommabacillus sich nabert. Dieser F i n k 1 e r -

Prior'sche Bacillus konnte jedoch aus einer zwei Wocben alten

verfaulten Dejection wiedergewonnen und reingeziichtet werden.

Das prajudicirt natiirlich nicht im Geringsten, dass etwas Analo-

ges aucb mit dem Kommabacillus geschehen kann, aber in Er-

mangelung einer diesbeziiglichen directen Untersuchung liegt der

Verdacht einer solcben Moglichkeit ziemlich nahe. Wie verhang-
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nissvoll aber es sein wiirde, wenn bei piinktlicher Befolgung der

vou Koch gegebeneu Vorschiift dicse Moglichkeit sich realisiren

sollte, braucht nicht auseinandergesetzt zu werden.

IV, Koch behauptet rait vollstem Recht, dass die mikro-

skopischc Uulersuchung nicht ausreicht, um die Diagnose auf

Komniabacillen zu stellen und verlangt unbedingt, dass man zu

diesem Zwecke durch Reinculturen alle angegebeuen charakteri-

stischen Eigenschaften dieser Bacillen feststellt.

Da Koch einen grosseu Theil des Werthes seiner Entdeckung

in der Moglichkeit sieht, durch den Nachvveis der Bacillen die

Diagnose beini ersteu Fall einer Epidemic sicher festzustellen,

damit durch strenge Isolation und entsprecheude Vorsichtsmass-

regeln die Epidemic im Keime erstickt werden kann , so wurden

zu der praktischen Verwerthung dieses Gedankens aus dem gan-

zen Reiche Medizinalbeaniteu zu zweivvochentlichen Cursen in das

Reichsgesundheitsamt berufen, um wahrend dieser Zeit die gauze

nicht allzu leichte Kunst der bacterioskopischen Untersuchung zu

erlernen.

Der Vortragende hat Gelegenheit gehabt, zu sehen und mog-

lichst genau zu untersuchen folgende Praparate

:

A) von Komniabacillen

:

1) Ein von Koch selbst angefertigtes (s. S. 34),

2) Viele im Reichsgesundheitsamte, von den dorthin beru-

fenen Medicinalbeamten angefertigte,

3) Zwei von Dr. A. Pfeiffer aus Wiesbaden angefertigte,

zu denen das Material in den Pariser Spitalern Lari-

boisiere und St. Antoinc entnoraraen und von ihm rein-

geziichtet vvurdc und

B) von den im Reichsgesundheitsamte reingezuchteten Fink-
ler-Prior's Bacillen:

4) Mehrere Praparate, welche von den dorthin berufenen

Medicinalbeamten angefertigt waren.

Auf Grund der Untersuchung aller dieser Praparate kann

der Vortragende nur vollkommen Koch beistimmeu, dass die

mikroskopische Untersuchung fertiger Praparate in keinem Falle

ausreicht, um die Kommabacillen diagnosticiren zu konnen.

Der Vortragende demonstrirt bei dieser Gelegenheit Prapa-

rate von Komma- und Finkler-Prior'schen Bacillen, welche

deutlich zeigen, dass der Unterschied zwischen zwei nach dersel-

ben Art geziichteten , von demselben und auf dieselbe Weise an-

gefertigten und gefarbten Praparaten von Kommabacillen bedeu-
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tend grosser sein kann , als der Unterschied zwischen Komma-
und Fiuklcr-Prior'sclien Bacillcn, so dass die letzteu, was

ihre Grosse, Verhaltniss der Laiige zur Breitc, Gestalt und

„Plumpheit" anlangt, entschieden zwischen den Extrenien von

Kommabacillen gauz bequeiu einzureihen waren.

Der Werth der Kommabacillendiagnose kann nur bei eiuem

verdaclitigen Durchfall existiren.

Ohne einen bedeutenden Werth in die Entdeckung „der pa-

thogenen Organismen der Cholera nostras" legen zu wollen,

einer Entdeckung beilaufig gesagt, wo noch Alles, ausser der That-

sache des Auffindens in den Dejection en einiger an Brechdurch-

fall erkrankter Personen, den Kommabacillen nicht unahnlicher

Organismen, ganzlich in der Luft schwebt, steht doch so viel fest,

dass die iMoglichkeit des Vorkommens solcher Organismen beim

gewohnlichen Brechdurchfall , sehr wesentlich die Diagnose des

ersten vorkommenden Falles von Cholera asiatica erschwert.

Dass aber der Finkler-Prior'sche Fund nicht so ganz isolirt

dasteht , beweist schon die Beobachtung Leeuwenhoek'sM,
der iiber ahnliche Befunde berichtet, sowie der Befund Klebs',

der ahnliche Befunde auch bei Pneumonic gemacht haben will.

Die Unterschiede der Culturen .des Kommabacillus und des

von Koch und van Ermengem reingeziichteten Finkler-
Prior'schen Bacillus bestehen wesentlich darin, dass der letztere

sich schneller und uppiger entwickelt, im weitcren Umkreise die

Nahrgelatine verfliissigt und resistenter gegen niedrige Tempera-

turen sein soil.

Was diese Unterschiede anlangt, so ist es eine langst be-

kannte Sache, dass mit der Veranderung der Concentration des

Nahrbodens, der Temperatur u. s. w. bei jeder Bacterienspecies

Unterschiede in der Schnelligkeit und Ueppigkeit der Eutwicke-

lung vorkommen. Babes 2) constatirt diese bedeutende Abhiin-

1) Leeuwenhoek, Ic pere de la micrographie, au quel on doit

la premiere observation d'un microbe, avait deja remarque en 1687,

que toutes les fois, que ses selles devenaient diarrhoique ou etaient

en puree, il y voyait des animalcules se mouvant comme
de serpents si petits, que leur grandeur mesure le si-

xieme du globule sanguin. Opera Omnia Epistola ad Hooke
pag. 321, Leyden 1687. Citirt nach van Ermengem, Bulletin de

la Socie'te Beige de Microscopic. Dixicme annec N. XII, et onzieme

K 1 (1884) pag. 21.

2) Ueber Koch's Kommabacillus. — Deutsche mcdicinische

Wochenechrilt 1884, pag. 844.
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gigkeit gcrade fiir die Koiiiiiiabacillcn, imd seine Beschreibung

ihres Eutwickeluiigsgaiiges stiiunit iiiit der Koch'scheu uiclit ganz

ilbereiii. Y an Ernie ii gem M constatirt, dass die Konimabacilleu

sicli aiich bei bedeiitend niedrigeren Temperaturen, als es Koch
angegebcn hat, eutwickeln kounen, so dass das bequenie diagno-

stische Merkmal der Sistirung der Eutwickelung bei oder unter

16" C. nicht stichhaltig ist.

Es ist nicht zu zweifehi, dass ein Meister in der Bacterio-

logie ungeachtet aller dieser Schwierigkeiteu im gegebeuen Ealle

das richtige findeu und Koniniabacillen von Nicht-Koniniabacillen

unterscheideu wird; ob man aber bei dieser Sachlage behaupteu

kann, dass aiich altere Herren, vvelche moglicherweise sich nie bis

dahiu mit deni Mikroskop beschiiftigt und von den Bacterieu nur

aus Zeitungsartikeln ihre Kenntnisse gesammelt haben, in 14

Tagen, auch bei dem grossteu Fleisse ihrerseits und dem gross-

ten Lehrtalente seitens des Meisters, zu so geschickten und er-

fahrenen Bacteriok)gen sich ausbiklen , um eventuell nach Ver-

lauf von Jahreu eine sichere Diagnose stellen zu konuen — muss

der Vortragende dahingestellt sein lassen.

Die Behauptung Koch's, dass die Ziichtung der Koninia-

bacillen leichter sein soil, als die Farbung der Tuberkelpriiparate,

„welche doch Gemeingut aller Aerzte geworden ist", kann der Vor-

tragende nicht als zutreffend anerkennen.

Die Farbung der Sputapraparate, so wie sie durch Ehrlich

ausgebildet wordeii ist, scheint dem Vortragenden ein wahres

Kinderspiel im Vergleich zur Sterilisation der Nahrgelatine, ge-

schweige denn zur regelrechteu Bacteriencultur zu sein. ()b-

gleich den Aerzteu fast taglich Gelegenheit geboten wird , sich

in der Farbung von Tuberkelbacillen zu iiben, Gelegenheit, die

in Betreti' der Cultur der Kommabacillen gliicklicher Weise nicht

vorhanden ist, so ist doch nach dreijahriger Uebuugszeit das Far-

ben der I'uberkelbacillen fiir viele und darunter selbst fiir jiiugere

Aerzte bis heute eine Terra incognita geblicben, wie es der

Vortragende aus eigener Erfahrung versichern kann.

') loco citato.
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2) Hieiauf erbittet Hcrr Prof. F ii r b r i n g ti r das Wort zu einer

htiigereii Eiitgcgnuiiy auf deii voistchendoti Vurtrag. Uiii so molir

erachto or sicli dazu fiir veiptlichtot, als er dcii Eiudruck gcwon-

iieii luibe, (lass die Anschauuiigen des Vorrediiers in maiichor Bc-

ziehung idnc irrthiiniliche Auffassuiig dcs Thatsachlichcii bci dciii

zulasse, welcher lebende Kulturcn von Ciiolurabacillen aus cigciior

Ansciiauung nicht keinie. Insonderheit weist F., iiidcjn er von dvAii

Inlialt des Vortrages viillig absielit, insoweit er ein Referat der

eiiischlagigcn Literatur darstellt, auf die von Koch unaufliorlich

hervorgehobene Unerlasslichkeit einer allseitigen Priifiing der

Charactere )nori)hologisch ahnliclier Hacterienarten iiberliaupt be-

hufs P>m6glichung eines Urtheils iiber Identitat oder Ditferenz

hiu. Die Erfahrung des Vorredners, dass liier und da die nior-

phologischen Differenzen innerhalb des mikroskopisclien Bildes einer

Cholerabacillcncultur selbst den bekannten Unterscliied zwisclien

den beiden in Frage stehenden Bacillen nach Grosse und Gestalt

iiberwogen, liabe auch er wiederholt gemacht (wobei die Demon-

stration eigener Abbildungen von Cholerabacillen ungewohnlichcr,

anschciinend durcli Verkiimmerung bedingter Fornien erfolgt). Allein

es besage ein starkes Verkennen der Lehre Koch's, wollte man
bimin Schwierigkeiten fiir die Ditferentialdiagnose linden. (Jerade

fiir die beiden vorliegenden Bacillenarten niUsse das Punctum sa-

liens in der Kenntniss der Gesammtheit der biologischen Eigen-

tliiinilichkeiten gesucht werden, die selbst unter der Voraussetzung

einer volligen tJbereinstimmung des morphologischen Charakteis

cine unbedingte Garantie fiir die Nichtidentitat bote. Um von den

saltsani bekannten Dilferenzeu im VVachsthuni und Verhalten der

Kulturen der beiden Bacillenarten, wie sie Redner bereits in

einem friilieren Vortrage (Sitzung vom November)') erortert,

abzuseheu, diirfte vor Alleni der eminente Unterschied zu beach-

ten sein, dass die Impfuug der Kartott'el mittelst des Kochschen
Cholerabacillus nur bei hoherer Tcmperatui' Erfolg verspreche und

im Reichsgesundheitsamt etwa von Mitte October ab nicht niehr

richtig gelungen sei, wahrend der Finkler-Priorsclie krumme
Bacillus auch bei gewohnlicher /immertemperatur ein rasches und

iippiges Wachstum gezeigt. Jener sei eben ein ludier, ein Exot,

dieser ein Deutscher.

') Ein kurzes Referat dieses Vortrages habe ich gleichzeitig mit

diesem Herrn Kollegen Bardeleben fiir die Sitzungsberichte iiber-

mittelt. (s. S. 34. lied.) F.
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Was endlich das Bedeiikeii des Hcrru Krysinski rucksichtlich

der diagiiustischcii Schuluiig durch (jiueii 2wocheiitlicheii practischen

Cuis im Reichsgesundheitsauit anlaiigc, so konne Rediier aus

eigenstcr Erfahrung die Versicheruiig geben, dafs auch diejenigeu

Sanitatsbeaniteu, welche sich bislang herzlich wenig mit bacterio-

logischen Uiitersuchungen beschaftigt , noch vor Abschluss dcr

eisten Halfte der genannteu Kurse mit aller nur wtinschenswerten

Sicherheit die Diffeieiitialdiagnose zwischeu deiii Kochschen und

Finkler-Priorscheii Mikroorganismus beherrscht batten, wie

andereiseits zweifelsohne das Anfertigeii von Cholerakulturen den

in einem solchen Kurs Geiibten leicbter und sicherer gelange, als

c, p. das Fiirben von Tuberkelbacillen, —

Der Vortrag des Herrn Professor Abbe (s. o.) wird auf die

nachste Sitzung verschoben.

Zum Vorsitzeudeu fiir 1885 wird Herr Hofrath Thorn a e

gewahlt.

Zum Schlusse gab der Vorsitzende einen

Bericht
iiber

(leii Stand und die Tliatigkcit der (jcsellscliaft im Jalire 1884

nebst

eiiiem Ri'u-khlirk auf die Ictzteii Jahrc seit 1878.

Am Schlusse des Jahres 1878 legte der danialige Vorsitzende

Herr Preyer der Gesellschaft einen l<urzen Bericht uber die

ersten 25 Jahre derselben vor, welcheui or Angaben uber den

Stand und die Thatigkeit der Gesellschaft im Jahre 1878 hinzu-

fligte. Auf Antrag des Herrn Preyer beschloss die Gesellschaft

im letzten Jahre, dass von jetzt ab der jedesmalige Vorsitzende

in der letzten Sitzung des Jahres einen Bericht iiber die Gesell-

schaft vorlegen solle, welcher dann den Sitzungsberichten des be-

treffenden Jahres beizufiigen sei. Da seit 1878 kein derartiger Be-

richt gedruckt worden ist, halt es der Unterzeichnete fiir zweck-

massig, sich nicht nur auf das Jahr 1884 zu beschranken, sondern

auch die letzten Jahre mit zu beriicksichtigen.
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Die am 17. Januar 1853 gestiftete medicinisch-naturwissen-

schaftliche Gesellschaft zu Jena zahlte am Beginne des Jahres

1884 48 ordentliche einheimische Mitglieder, von denen fiinf (die

Herren Hallier, Jickeli, Martin, Maurer, Schrader) von Jena ver-

zogen und ein Mitglied (Herr Eichholz) austrat. Es wurden im

Laufe des Jahres neu aufgenommen (zeitlich geordnet) die Herren:

P. Schultze, Krysinski, Skutsch, Ziegenspeck, Walter, Weber-Liel,

Pechuel-Loesche, Braun, Krukenberg, H. Haeckel, Piltz, Burkhardt,

Hentschel. Wieder ein traten die Herren: H. Stoy und Geigel.

Die Anzahl der ordentlichen hiesigen Mitglieder betragt somit

jetzt 56. Von den Eh r en mitglied em der Gesellschaft leben

folgende: L. Soret (gewahlt 1864), Huxley (1867), Gegenbaur

(1873), Oskar Schmidt (1878). Gestorben sind die Herren: Schim-

per, Kieser, v. Bezold, Darwin, Schleiden.

Das jiihrlich wechselnde Prasidium wurde 1853 bekleidet von

Herrn Siebert (f 1855); seitdem waren Vorsitzende: drei Mai

die Herren Schleiden (f) und Gegenbaur, zwei Mai die Herren

Ried, Schaefter, Haeckel (zuletzt 1879), Reichardt (zuletzt 1881),

Wilh. Muller (zuletzt 1882), einmal die Herren Martin (f), Leu-

buscher sen. (f), Gerhardt, Czermak (f), Geuther, Frankenhiiusor,

Strasburger 1873, B. Schultze 1874, Abbe, 1875, Schwalbe 1876,

E. E. Schmid 1877, Preyer 1878, Frommann 1880, Detmer 1883,

K. Bardeleben 1884.

Die Beamten und die ordentlichen einheimischen Mitglieder

der Gesellschaft waren am Ende des Jahres 1884 folgenrle:

Vorsitzender : Karl Bardeleben, a. o. Professor, Dr. med.

Bibliothekar und Redacteur: C. Frommann, a. o. Professor,

Dr. med.

Die Mitglieder, alphabetisch geordnet:

Abbe, ord. Hon.-Professor, Dr. phil.

Bardeleben, Karl, a. o. Professor, Dr. med., Prosektor an der

anatomischen Anstalt (s. o.)

Binswanger, a. o. Professor, Dr. med.. Director der Landes-

Irren-Anstalt.

Bockelmann, Arzt, Dr. med.

Braun, o. Professor, Dr. med.. Director der chirurgischeu Uni-

vers.-Klinik.

Burkhardt, Dr. med., Assistent an der Univers.-Augenklinik.

Detmer, a. o. Professor, Dr. phil.

Frege, a. o. Professor, Dr. phil.
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Frommann, a. o. Professor, Dr. med. (s. o.)

Furbringer, Paul, a. o. Professor, Dr. med.

Gaenge, Privatdocent, Dr. phil.

Geigel, Dr. med., Assistent an der med. Univers.-Klinik.

Geuther, Geheimer Hofrath, o. Professor, Dr. phil.. Director des

chemischeu Laboratoriums.

Goetze, Dr. med., Assistent an der medicin. Univers.-Klinik.

Gutzeit, a. o. Professor, D. phil., Assistent am chem. Univers.-

Laboratorium.

Haeckel, Ernst, o. Professor, Director des zoolog. Instituts.

Haeckel, Heinrich, Dr. med., Assistent an der anatomischen

Anstalt.

Hen tsche 1, Dr. phil.

Her twig, Oskar, o. Professor, Dr. med., Director der anatom.

Anstalt.

Krukenberg, a. o. Professor, Dr. med. et phil., Assistent an

der physiolog. Anstalt.

Krysinski, Dr. med.

Kiistner, a. o. Prof., Dr. med.

Kuhnt, o. Professor, Dr. med., Director der Univers. -Augen-

klinik.

Leubuscher, Dr. med., Assistent am patholog. Institut.

Liebscher, Privatdocent, Di\ phil.

M tiller, Wilhelm, Hofrath, o. Professor, Dr. med.. Director des

patholog. Instituts.

Pechuel-Loesche, Dr. phil.

Piltz, Privatdocent Dr. phil.

Preyer, Hofrath, o. Professor, Dr. med. et phil.. Director des

physiolog. Instituts.

Kegel, Privatdocent, Dr. phil.

Keichardt, a. o. Professor, Dr. phil.

Ried, Franz, Geh. Rath, o. Professor, Dr. med.

Ried, Ernst, Dr. med., Arzt.

Rossbach, o. Professor, Dr. med., Director der medic. Univers.-

Klinik.

Sachse, Dr. phil., Gymnasialprofessor.

Schaeffer, o. Hon.-Professor, Dr. phil.

Schillbach, a. o. Professor, Dr. med.

S c h i m m e 1 p f e n n i g , Kaiserlicher Postdirector.

Schmid, E. E., Geh. Hofrath, o. Professor, Dr. phil.. Director

des mineralog. Instituts.
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Schott, Dr. phil.

Schultze, l:iernhard, Geh. Hofiath, o. Professor, Dr. med., Di-

rector der geburtsliilfl. und gynakol. Univers.-Klinik.

Schultze, Paul, Ober-Iiisi)ector, Decent an der landwirthschaftl.

Austalt.

Schuster, Dr. med. vet., JVIedicinalassessor, Docent der Veteri-

narwissenschaft.

Seidel, o. Hou.-Professor, Dr. med., Medicinalrath.

Siebert, Dr. med., Arzt.

Skutsch, Dr. med., I. Assistent au der gynakol. Univ.-Kliuik.

Sohncke, Hofrath, o. Professor, Dr. phil., Director des physi-

kal. Instituts.

Stahl, o. Professor, Dr. phil., Director des botan. Instituts und

Gartens.

Stoy, Privatdocent, Dr. phil.

Teuscher, Dr. phil.

Thorn ae, Hofrath, o. Professor, Dr. phil.

Walter, Dr, phil., Assistent am zoolog. Institut.

Weber, Stabs- und Bataillonsarzt, Dr. med.

Weber-Liel, a. o. Professor, Dr. med.. Director der Univers.-

Ohren-Klinik.

Zeiss, R., Dr. phil.

Ziegenspeck, Dr. med., II. Assistent an der gynakol. Univers.-

Klinik.

Die Gesellschaft hat seit 18G3 siebzehn Biinde ihnT Zeit-

schrift („Jenaische Zeitschrift filr Naturwissenschaft'\ seit 1878

im Verlage von Gustav Fischer in Jena) herausgegeben. Das

erste Heft des achtzehnten Bandes erschien im August 1884.

Ferner erscheiuen jilhrlich Sitzungsberichte, in denen von

jetzt ab auch kleinere Abhandlungen von Mitgliedern der Gesell-

schaft, welche nicht in den Sitzungen vorgetragen, sond(M-n vor-

gelegt werden, Aufnahme finden sollen. — Die Denkschriften
der Gesellschaft werden in unbestimmten Zeitriiumen herausgege-

ben. Bis jetzt liegen zvvei Biinde vor.

Die Reiheufolge des Eintrittes der Mitglieder in die Ges(!ll-

schaft ist folgende:

F. Ried 1853, E. E. Schmid 1853, SchilUiach 1854, Reicliardt

1855, Schaelfer 1855, B. Schultze 1858, E. Haeckel 1861, Geu-

ther 1862, Abbe 1863, Seidel 1864, W. Muller 1865, Preyer 1869,
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Schuster 1872, C. Frommann 1873, K. Bardeleben 1873, Teuscher

1873, Frege 1874, Gaenge 1875, Detmer 1875, O. Hertwig 1875,

Bockelniaun 1875, Gutzeit 1876, Sachse 1876, Stoy 1876, Kustner

1877, E. Ried Februar 1879, Furbringer Ostern 1879, Thomae

November 1879, Schimmelpfeunig 1880, Kuhiit 1881, Stahl Ostern

1881, Kegel Sommer 1881, Siebert November 1881, Weber No-

vember 1881, Schott Jauuar 1882, Zeiss Ostern 1882, Leubuscher

Sommer 1882, Rossbach October 1882, Binswanger October 1882,

Liebsclier November 1882, Geigel December 1882, Sohncke Ostern

1883, Goetze Sommer 1883. 1884 traten ein ; P. Schultze, Kry-

sinski, Skutsch, Ziegenspeck, Walter, Weber-Liel, Pechuel-Loesche,

Brauu, Krukenberg, H. Haeckel, Piltz, Burkhardt, Hentschel.

Der Tauschverkehr der Gesellschaft mit auswartigen Akade-

mien und Gesellschaften ist, wie das unten folgende Verzeichniss

im Einzelnen nacliweist, ein sehr umfangreicher.

Im Jahre 1884 fanden 14 Sitzungen der Gesammt-Gesellschaft

Statt. Ausserdem hielt die Section fiir Heilkunde, zu denen die

Mediciner eingeladen werden, zahlreiche Sitzungen. In den Si-

tzungen der Gesammt-Gesellschaft, welche zum Theil in dem
neuen physikalischen Institute abgehalten wurden, hielten Vor-

trage vier Mai die Herren Hertwig und Rossbach, drei Mai Herr

Krysinski, zwei Mai die Herren Abbe, Binswanger, Liebscher und

Preyer, ein Mai die Herren Detmer, Furbringer, E. Haeckel, Mau-
rer, Reichardt, E. E. Schmid, Schott und Thomae. Sowohl die

Betheiligung der Mitglieder, als der Gaste (meistens Studirende)

war eine sehr rege.

Der Vorsitzende des Jahres 1884:

Karl Bardeleben.



Bericht

(les Bibliothekars iiber den Tauschyerkehr der Gresellsehaft.

Im Jalire 1884 (bis zum 12. December) siud bei der Gesell-

schaft folgende Schriften eingegangen , wie wir hiermit bestens

dankend anerkennen.

I. Ge sell schaftsschriften.

1) Nova Acta Academiae Caesar. Leopoldo - Carol. German, natu-

rae curiosorum.

Tom. 44. (Halle 1883). Tom. 45. Tom. 46. (Halle 1884).

2) Ainsterdjim.

Koninkl. Zoolog. Genootschap „Natura artis magistra" te Am^

sterdam.

Bijdragen tot de dierkunde. 10. Aflev.

Nederlandscb Tijdschrift voor de Dierkunde. Jaarg.V. Aflev. 1

3) Amsterdam.
Koninkl. Akademie van wetenschappen.

Verbandelingen. Afdeel. Natuurk. Deel XXIII.

Verslagen en mededeelingen. Afdeel. Natuurk. 2. r. Deel

XVIII.

Jaarboek voor 1882.

4) Baltimore.

Johns Hopkins University.

Circulars Vol. III. No. 27. Nov. 1883. No. 28. Jan. 1884.

No. 29. March. No. 30. April. No. 31. No. 32. July.

Studies from the biological laboratory. Editor : Newell Martin.

Vol. III. No. 1. 1884.

5) Berlin.

Physiologische Gesellschaft zu Berlin.

Verhandlungeu 1883/84. No. 2. 3. 4. 5. G. 7. 9. 10. 11. 15|16.

17|18. 20. 21.

4
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6) Bern.

AUgemeine schweizerische Gesellschaft f. d. gesammte Natur-

wissenscliaft.

Neue Denkschriften Bd. XXVIII. Abth. 1—3.

Verhandlungen der schweiz. naturforsch. Gesellsch. im Linthal.

65. Jahresversammlung. Jahresber. 1881 182.

Mittheilungen der naturforsch. Gesellsch. in Bern a. d. J. 1882.

H. 1. 2, a. d. J. 1883. H. 1.

Comte rendu des travaux pres. a la session de la Soci6t6

helvet. d. sc. nat. a Linthal. 1882.

7) Bologna.

Accademia delle scienze dell' Instituto di Bologna,

Memorie della Accademia. Ser. IV. Tom. IV. Fasc. 1—4.

8) Bonn.

Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande und

Westfaleus.

Jahrg. 40. (4. Folge 10.) 2. Halfte.

Jahrg. 41. (5. Folge 1.) 1. Halfte.

9) Boston.

Boston Society of natural history.

Memoirs. Vol. III. No. VI. VIL
Proceedings. Vol. XXI. P. IV. Vol. XXII. P. I.

10) Boston.

American Academy of arts and sciences.

Proceedings. New series. Vol. X. 1882—83. Vol. XL P. I.

II. 1883. 84.

11) Breslau.

Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische Cultur.

60. Jahresbericht fiir 1882. Breslau 1883.

61. Jahresbericht fur 1883. Breslau 1884.

12) Briinn.

Naturforschender Verein in Briinn.

Verhandlungen. Bd. XXI. H. 1. 2. 1882.

13) Brussel.

Society Beige de microscopie.

Bulletin. Annee X. 1883. No. II. III. IV. V. VI. VIL
VIII. IX. X|XI. XIL Ann^e XL No. I. 1884.

Annales Tom. VIII.

14) Budapest.

Kgl. Ungar. naturwiss. Gesellschaft.
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(ill uugarischer Sprache:)

Buza J., Die Krankheiten uiiserer Culturpflanzeu;

Dad ay E. , Darstelluug dei* ungarischen zoologischeu Litera-

tur iu den Jahren 1870—1880;

Gruber L., Anleitung zu geographischen Ortsbestimmungen

;

Kosutciny T. , Uugarns Tabaksorten;

Scheuzl G., Anleitung zu erdmaguetischen Messuugen;

Hazslinszky F., Die Flechten-Flora des ungarisch. Reiclies
;

Mathematische uud naturwissenschaftliche Berichte aus Un-

garn I. Band.

15) Cambridge.

Cambridge Philosophical Society.

Transactions. Vol. XIII. P. III.

Proceedings. Vol. IV. P. VI.

16) Cambridge, Mass. (Nord-Amerika).

Harvard College.

Museum of comparative Zoology.

Memoirs. Vol. VIII, No. 2. Vol. IX, No. 2. No. 3. Vol. X,

No. 1. No. 3. Vol. XII. Vol. XIII.

Bulletin. Vol. XL No. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Annual Report of the Curator for 1882—83.

17) Canada.

Royal Society of Canada,

Proceedings and Transactions for the years 1882 and 1883.

Vol. I.

18) Cassel.

Vereiu fur Naturkunde in Cassel.

XXXI. Bericht. 1884.

19) Chemnitz.

Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Chemnitz.

9. Bericht. 1883|84.

20) Cordoba. (Argentinische Republik.)

Academia nacional de ciencias en Cordoba.

Boletin. Tom. V. Entr. 4. Tom. VI. Entr. 1. 1884. Eutr. 2|3.

Actas. Tom. V. Entr. 1.

21) Dublin.

Royal Dublin Society.

Scientific Transactions. Ser. II. Vol. I. No. XX—XXV. Vol.

II, 1, No. I—III, 2. Vol. III. No. I—III.

Scientific Proceedings. New Ser. Vol. III. P. VI. VII. Vol.

IV. P. I-IV.
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22) Edinburgh.

Royal Society of Ediuburgli.

List of members. Nov. 1883.

Transactions. Vol. XXX. P. II. III. (1881-83). Vol. XXXII.

P. I. (1882-83).

Proceedings. Vol. XL 1881-82. No. 110-112. Vol. XII.

1882—83. No. 113. 114.

23) Elberfeld.

Naturwissenschaftl. Verein in Elberfeld.

Jahres-Berichte. H. 6. 1884.

Proceedings. Vol. XI. 1881—82. No. 110-112. Vol. XIL

1882—83. No. 113. 114.

24) Erlangeii.

Physik.-medicin. Societat zu Erlangen.

Sitzungsberichte. Heft 15. 1882|83.

25) Frankfurt am Main.

Senckenbergische naturforschende Gesellschaft.

Bericht fur 1882|83. Frankfurt alM. 1883.

Abhandlungen. Bd. XIII. H. 3. H. 4.

26) Oenf.

Institut national Genevois.

Memoires. Tome XV. 1880—83.

27) (xiessen.

Oberhessische Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde.

23. Bericht.

28) Uraz.

Verein der Aerzte in Steiermark.

Mittheilungen. XX. 1883. Graz 1884.

29) Oraz.

Naturwissenschaftl. Verein fiir Steiermark.

Mittheilungen. Jahrg. 1883. (Heft XX).

Hauptrepertorium iiber Heft I—XX. (1863—1883).

30) Haarlem.

Archives du Musee Tayler.

Ser. 11. Vol. I. Partie 4. 1883. Vol. II. Partie 1. 1884.

31) flalle.

Naturforschende Gesellschaft zu Halle.

Abhandlungen. Bd. XVI. H. 2.

Bericht iiber die Sitzungen im Jahre 1883.

32) Hanau.

Wetterauische Gesellschaft fiir die gesammte Naturkunde zu

Hanau.
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Eisenach, H. imd Kirn, C, Katalog cler Bibliothek dor

Gesellschaft. 1883.

33) Helsingfors.

Societas scientiarum Fennica.

Acta. Tom. XIII.

Ofversigt. XXV. 1882—83.

34) Innsbruck.

Berichte des naturwiss.-medizin. Veiv.in.

XIII. Jahrg. 1882|83.

35) Konigsl)erg-.

Physikalisch-okouoraische Gesellschaft zu Kouigsberg.

Schriften. Jahrg. XXIV. 1883. Abth. 1. 2.

36) Kopenhagen.

Kongel. Danske Videnskab. Selkskab.

Skrifteu. 5. R. Naturvid. og. mathera. Afdelg. Bd. II.

Histor. og. phil. Afdelg. Bd. V. H. 3.

Oversigt over det K. D. Vidensk. Selsk. Forhandling. 1883.

No. 3. 1884. No. 1. No. 2.

Memoires. 6. R. Classo des sciences. Vol. I. No. 9. 10.

Vol. II. No. 6.

37) Leiden.

Nederlandsch dierkuudige Vareenigiug.

Catologus der Bibliothaek. (3. uitgave.) 1884.

38) Leipzig.

Naturforscheude Gesellschaft zu Leipzig.

Sitzungsberichte. Jahrg, X. 1883.

39) London.
Royal Society of London.

Philosophical Transactions. Vol. 174. P. II. III.

Proceedings. No. 227—231. (Vol. XXXV. XXXVI.)
The Royal Society, 30. Nov. 1883. (Fellows.)

40) London.
Linnean Society of London.

Transactions: Zoology. Vol. II. Parts 6—8. 9. Vol. III. P. 1.

Botany. Vol. II. Parts. 2—5. 6. 7.

Journal: Zoology. Vol. XVII. No. 95—100. 101. 102.

Botany. Vol. XX. No. 122—129. 130. 131. Vol. XXI.

No. 132:33.

Proceedings October 1882, from Nov. 1880 to June 1882.

October 1883, from Nov. 1882 to June 1883.

List of the Linn. Soc. of Lond, Oct. 1881. 1882. 1883.
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50) Pisa.

Atti della Societa Toscana di Scienze uaturali.

Process! verbal! Vol. IV. 1883—1885. p. 1-28. p. 29—52.

p. 53—72. p. 73-96. p. 97—124.

Indice del Vol. I. II. III.

Memorie Vol. VI. Fasc. 1.

51) Sondershaiisen.

Botanisclier Vereln fiir Thiiringen.

IrmiscWa. Corresp. Bl. d. b. V. f. Th. Jahrg. IV. No. 5.

6|7. 8!9. (Ma!— Sept. 1884).

52) Stockholm.

Kongl. vetenskaps Akademie.

Ofverslgt af K. v. Ak. forhaiidliugar. Arg. 40. 1883. No. 7.

8. 9. 10. Arg. 41. 1884. No. 1. No. 2/3. No. 4.

53) Sydney.

Llunean Society of New South Wales.

Proceedings. Vol. VIII. P. 3.

54) Triest.

Societa Adriatica di Scienze natural! in Trieste.

Bollettino. Vol. VIII.

55) Turin.

R. Accademia delle scienze di Torino.

Atti. Vol. XIX. Disp. 1. (Nov. Dec. 1883). Disp. 2. Disp. 3.

(Febbr. 1884). Disp. 4. Disp. 5—7.

Memorie. Ser. II. Tom. XXXV.
II primo secolo della R. Accademia d. sc. di Torino (1783

—

1883).

Bollettino. Anno XVIII. (1883).

56) Upsala.

Regia Societas scientiarum Upsalensis. Nf)va Acta. Ser. III.

Vol. XII. Fasc. 1. 1884.

57) Wien.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.

Anzeiger. 1883. No. 26—28. 1884. No. 1-9. 10—14.

15—19. 20—23.

58) Wien.

Kais. Konigl. geolog. Reichsanstalt in Wien.

Jahrbuch. Jahrg. 1883. Bd. XXXIII. No. 4. Jahrg. 1884.

Bd. XXXIV. No. 1. No. 2. No. 3.

Verhandlungen 1883. No. 10—17/18. 1884. No. 1 — 3.

No. 4—8. No. 9—12.
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59) Wieii.

Kais. Kon. zoologisch-l)otaDische Gesellschaft in Wien.

Jahrg. 1883. Bd. XXXIIL Mit Beiheft: Aug. von Pel-
zeln, Brasilische Saugethiere. Wien 1883.

(50) Wiesbaden.

Nassauischer Verein fiir Naturkunde.

Jahrbucher. Jahrg. 36. 1883.

II. Zeitschriften.

1) Arcliiv for Mathematik og Naturvidenskab. (Miiller og

Sars). Kristiania. Bd. VIII. H. 3. 4. Bd. IX. H. 1.

2-4.

2) Archives de Biologie. (van Beneden u. van Bambeke).
Gent u. Leipzig. Tom. IV. Fasc. II. III. IV. 1883. Tom.

V. Fasc. I. II. 1884.

3) Archivio per le scienze mediche. (Bizzozero). Turin.

Vol. VII. Fasc, IV.

4) Nordiskt medicinskt Arkiv. Stockholm. Bd. XV. H. 3. 4.

Bd. XVI. H. 1. 2.

5) Botanisches Centralblatt. 1883. No. 49—52. (Bd. XVI, No.

10—13). 1884. No. 1—4. 5—8. 9—16. 17—20. 21—24.

25—28. 29-40. 41. 42—45. 46—49.

G) Nuovo giornale botanico italiano. Pisa. Vol. XVI, No. 1.

Genn. 1884. No. 2. No. 3. No. 4.

7) Hygiea. Stockholm. Bd. XLV. 1883. No. 12. Decbr. Bd.

XLVI. 1884. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7-9. 10. 11.

8) Morphologisches Jahrbuch. (Gegenbaur). Bd. IX, H. 3.

H. 4. Bd. X, H. 1. H. 2.

9) The American -Journal of science. No. 156. Dec. 1883. 3. ser.

Vol. XXVII. No. 157. January 1884. Nr. 158. Febr. No. 159.

March. Nr. 160. April. No. 161. May. No. 162. June.

Vol. XXVIII. No. 163. July. No. 164. Aug. No. 165. Sept.

No. 166. Oct. No. 167. Nov.

10) Quarterly Journal of microscop. science. New. ser. No. 93.

1884. Januar. No. 94. April. No. 95. July. No. 96. Oct.

11) Norsk Magazin for Laegevidenskabeu. Kristiania. 3. R.

XIII. Bd. 11. u. 12. H. XIV. Bd. H. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7—9. 10. 11.

12) Mittheilungen aus der zoolog. Station zu Neapel. Bd. IV,

II. 4. Bd. V, II. 1. II. 2. H. 3/4.
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13) The American Naturalist. Vol. XVII. No. 12. Dec. 1883.

Vol. XVIII. 1884. No. 1. Jan. No. 2. Febr. No. 3. March.

No. 4. April. No. 5. May. No. 6. June. No. 7. July. No. 8.

Aug. No. 9. Sept. No. 10. Oct. No. 11. Nov. No. 12. Decbr.

14) Recueil zoologique Suisse. Tom. I. 1883. No. 1. 2. 3. 4.

15) Revue bibliographique des sciences m6dicales. Paris. T. I.

No. 4.

16) Revue politique et litteraire. Tome 32. No. 24-26. Tome

33. No. 1.

17) Revue scientifique. 3. ser. Tome 32. No. 24—26.

Tome 33. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8—16. 17. 18. 19. 20—23.

24. 25. 26.

Tome 34. No. 1. 2. 3. 4—10. 12-16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23.

18) Weekblad voor Pharmacie. 1884. II. Jaarg. No. 1. 2.

19) Elektrotechnische Zeitschrift. Jahrg. IV. 1883. H. 12.

Jahrg. V. 1884. H. 1. 2—4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

III. Ferner erhielt die (iesellschaft zum Cieschenk;

1) Report on the scientific results of the voyage of H. M. S.

Challenger, 1873—1876.

Narrative. Vol. II.

Zoology. Vol. I—VIII. IX. X.

Physics and Chemistry. Vol. I.

(Von der Kgl. Grossbritannischen Regierung.)

2) Second annual Report of the United States Geological Survey

to the Secretary of the Interior. 1880—81. By J. W. Po-
well. Washington 1882.

3) Third Report of the United States Geological Survey to the

Secretary of the Interior. 1881|82, by J.P.Powell. Was-

hington 1883.

(Von der Regierung der Vereinigten Staaten.)

4) Geological and natural history Survey of Canada. Montreal.

Report of progress for 1880—81—82.
Catalogue of Canadian plants. P. I. By J. Macoun.

5) X. Jahresbericht der Gewerbeschule zu Bistritz in Siebenbur-

gen. 1884.

6) Frohlich, J., Mathemat. u. naturwissenschaftl. Berichte aus

Ungarn. Bd. I. 1882|83.
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7) Dimitrijew, W. N., Kafir oder Kapir. Uebertragen von

E. Bothmann. Hannover 1884.

8) La ache, S. Die Anamie. Universitatsprogramm. Christia-

nia 1883.

9) Newlands, J. A. R. , On the discovery of the periodic law

and on relations among the atomic weights. London 1884.

10) Preston, S. T., Original Essays. London & Edinburgh

1884.

11) Rothe, C. H., Das Rathsel der Schwerkraft und das Him-

melsgliihen im Winter. 1883.

(Aus den Osterlander Mittheilungen.)

12) Soret, J. L. , Recherches sur I'absorption des rayons ultra-

violets par diverses substances. 5'' memoire. (Bibliotheque

univers. 3. per. T. X. No. IL)

13) Derselbe, Note sur la grande transparence que Tatmo-

sphere present quelquefois avant la pluie. 1884.

14) Derselbe, Sur la couleur de I'eau. 1884.

15) Soret et Sarasin, Ed., Sur le spectre d'absorption de

I'eau. Paris 1884.

16) Wasseige, Ad., Kyste de I'ovaire. Bruxelles 1884.

17) Derselbe, R6tr6cissement du bassin. Bruxelles 1884.

K. Bardel eben,

Bibliothekar ftir 1885.

Defecte

der letzten Jahre.

Folgende Theile, Hefte etc. sind bei der Gesellschaft nicht
eingegangen. Wir sprechen an dieser Stelle die Bitte aus, uns,

weun moglich, bei der Ausfiillung dieser Lucken durch gutige
erneute Zusendung zu unterstiitzen und erklaren uns zu Ge-

gendiensten gem bereit.

1. (tesellschaftsschrifteu.

Verhaudlungen d. Physiolog. Gesellschaft zu Berlin.
Jahrg. IIL 1877—78 fehlt No. 12.

„ IV. 1879—80 fehlt No. 9.

„ VIIL 1883-84 fehlt No. 8.
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Societe Beige de Microscopie. Briissel.

Proces-verbal 1882 feblt No. X.

Bulletin Tom. IX. 1882. 1883. No. I. III. XII.

Memoirs of the Museum of Comparative Zoology at Harvard Col-

lege, Cambridge, Mass. Vol. X felilt No. 2.

Abbaiidlungen der Seuckeuberg. naturforscheuden Gesellscbaft in

Frankfurt a. M. Bd. XIIII.

Abhandlg. von Lucae S. 1—92 feblt Tafel XVI.

Proceedings of tbe Zoological Society of London for tbe year

1883 feblt Part. II.

Atti della Societa Italiana di scienze naturali, Milano, feblen

Vol. XV. fascic. 7 al 9.

„ XX. fascic. 1. 2.

„ XXI. fascic. 1. 2.

Neunter Jabresbericht des Westfaliscben Provincialvereins fur Wis-

senscbaft und Kuust pro 1880. Miiuster 1881.

Atti della Societa Toscana di scienze naturali residente in Pisa,

feblen

:

Memorie Vol. IV. fascic. 3.

Processi verbali Vol.1, pag. LXXXIX al CXII. (Adunanza

del di 11 maggio 1879.)

Vol. II. pag. 65 al 88 e pag. 257 al 288. (Adunanze del di

4 luglio 1880 e del di 3 luglio 1881).

Vol. III. pag. 173 al 236 e pag. 253 al 272. (Adunanze del

di 2 novembre 1882 e del di 13 maggio 1883.)

Abbandlungen der „Irmiscbia" Sondersbausen Heft III feblt

Bogen 1. (Seite 1-16).

Irmiscbia, Korrespondenzblatt Jabrg. III. 1883 feblt

No. 11 u. 12.

Ofversigt af Kongl. Vetenskaps- Akademiens forbandliugar. 38.

Arg. 1881. Stockholm.
Journal and Proceedings of tbe Royal Society of New South-Wa-

les. Sydney, feblt Vol. XVI. 1883.

Proceedings of tbe Linnean Society of New South Wales. Syd-
ney, feblen

Vol. Vm. Part. 4. und

Vol. IX. Part. 1.

Auzeiger der K. K. Akademie der Wissenscb. in Wien. Ma-

tbemat.-naturw, Classe. feblen:

Jabrg. II. 1865. No. 2—6.

„ III. 1866. No. 27.
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Jahrg. VI. 1869. No. 8.

„ VIII. 1871. No. 17.

„ IX. 1872. No. 9.

„ XI. 1874. No. 21—23.

„ XIII. 1876. No. 16. 20.

„ XIV. 1877. No. 1.

„ XVI. 1879. No. 24—26.

„ XVII. 1880. No. 5—8.

„ XIX. 1882. No. 14.

II. Zeitschrifteii.

Archivio per le scienze mediclie. Vol. V. Torino 1881.

fehleii Fascic. 1. 2.

Nordiskt medicinskt Arkiv ed. Axel Key. Stockholm. Bd. XV.

1883. fehlt Heft II.

Botauisches Centralblatt. 1884.

Bd. XIX fehleu Tafel 1. 2. 4.

Bd. XX fehlt Tafel 4.

Quarterly Journal of Microscopical Science. Vol. XXIII. New Se-

ries No. XCII. Octbr. 1883. fehlt Plate XLIII.

Revue scieutifique 3'' serie. 4^ ann6e. 2*= semestre. Tome 34. fehlt

No. 11 (13. Septembre 1884.) und

No. 25 (20. D6cembre 1884.)

5*^ annee I*' semestre, T. 35, fehlt Nr. 3 (17. Janv. 1885).

Fur die Redactiou verantwortlich

:

Fill* den 1. und 2. Bogcn C. Frommanu,
fiir das Uebrige K. B a i- d e 1 o b e u.


