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1. Sitzung Yom 5- Januar 1877.

Herr Hofrath Professor Dr. W. Miiller halt einen Vortrag:

„UeberdieHaufigkeitvonPentastomum, Echinococus
und Cysticercus in Jena" unter Vorzeigung der bezUglichen

Priiparate.

2. Sitzung Tom 19. Januar 1877,

Herr Professor Dr. E. Haeckel berichtet tiber wichtige

palaontologische Entdeckungen der Herren Marsh
und Cope in Amerika.

Herr Hofrath Professor Dr. E. Schmidt halt einen Vortrag

tiber die photoehemische Nachweisung und Unter-
scheidung von Natrium, Kalium und Calcium beson-

ders in den Feldspathen.

3. Sitziiiig vom 2. Februar 1877.

Herr Dr. Rosenbach theilt eigene Untersuchungen mit zur

Physiologic des Nervus vagus.

4. Sitzuug: vom 16. Februar 1877,

Herr Professor Schwalbe demonstrirt einige Sagittal-

schnitte eines gefrorenen kindlichen Korpers.

Herr Hofrath Professor Dr. W. Miiller spricht tiber eine

Bilharzia in den Bauchvenen von Emys picta und

Testudo Carolina.
1
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5. Sitzung Yom 9. Mtlrz 1877.

Herr Dr. K. Bardeleben bericlitet liber eiuige scltnerc

Muskelvarietaten, die auf der anatomisehen Anstalt zur

Beobachtimg kamen. Seit Anlegung eines Varietatenbuches

werden iibrigens weit mehr Varietaten beobachtet, richtiger: be-

achtet, als friilier.

Ein Popliteus minor (Calori, Wood) kam au einem Gefass-

prjiparat vor.

Muskelleiche 18 (raannlicher Selbstmorder, Anfang der 20er

Jahre, Beschaftigung unbekanut) zeigte eine grosse Reihe von

Muskelvarietaten (Multiplicitat ist hier ja haufig), namlich:

1. Das sebr starke Platysma kreiizt sich im oberen Theil

von beiden Seiten uber die Mittellinie lierliber, — 2. Der Sterno-

cleidomastoideus bat links 3 Kopfe, namlich einen vor dem

normalen cleidalen Kopf entspringenden, von 2 Cm. Breite. —
3. Ein Subscapularis minor (Gruber), rechts, entspringt fleischig

vom oberen Rande des Schulterblatts, mit Subscapularis der Norm

zusammenhangend, inserirt sich nach einem Verlauf von 12 Ct.

(bei ^li Cm. Breite) sehnig, 3 Mm. breit am Tuberculum minus

humeri, nahe dem Latissimus. — 4. Subscapularis-capsularis

(humeralis) Macalister, von der Sehne des normalen Subscapularis

und der Schultergelenkkapsel zu fast derselben Stelle am Tuber-

culum minus, wie der vorige; 3 Cm. lang, am fleischigen Ur-

sprung 1 Cm., am sehnigen Ansatz 5 Mm. breit. — 5. Besonderer

Extensor digiti III manus. — 6. Beiderseits Psoas minor sehr stark

entwickelt. — 7. Ein dritter Kopf des Gastrocnemius vom Planum

popliteum femoris (links), 2 Cm. dick, entspringt fleischig, endet

sehnig in der Vereinigung der beiden normalen Kopfe (Plantaris

vorhanden). — 8. Ein echter Supraclavicularis (Luschkaj links. —
9. Ein noch nicht beschriebenerMuskel, der von der

Vorderflache des linken Schlitsselbeins unter dem Urspruug des

accessorischen 2. Cleidalkopfes des Steruocleidomastoideus,

unter der Insertion des Supraclavicularis, sehnig und muskulos

entspringt und in der Fascie vor dem Pectoralis major bis nach dem
Deltoides hin sehnig ausstrahlend endet. Bedeckt ist der Muskel

von dem sehr kraftig entwickelten und tief hinabreicheuden

Platysma. Lange li Cm., davon muskulos 8, 5; Breite in der Mitte

13 Mm. Nerv von Thoracici anteriores, aus der Tiefe zwischen

den Portionen des Pectoralis major hervortretend. B. nennt den

Muskel: M. infraclavicularis, und glaubt denselben in Be-
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ziplnmg zn dera gleichzeitig- vorhaudeneii Siipraclavicularis setzeu

und als einc Art Kortsetzung desselben, getrennt durch ein Stiick

Clavicula, betrachten zii dlirt'en. Jedent'alls diirften beide Muskela

ziir Erliohnng der I'efestigimg des Schllisselbeins am Thorax

beitrageu ; erstercr zeigt dcutlich Beziehuiigen zum Sternoclavicu-

largelenk und darf gewiss imter die Rubrik der Gelenk spanner
eingereiht werden, wahrend der Infraclavicular is als Fas-
cien spanner fiir Fascia pectoralis und deltoidea, indirect

aucb fiir die Halsfascie angesprochen werden darf. —
Feruer tbeilt Bardeleben zwei neuerdings beobachtete Falle

von „Stern alis" mit. Der eine stammt von einem 3 Monate alten

Kinde (femin.), ist eine Fortsetzung des rechten Sternomastoideus,

liegt vor der Fascia pectoralis r e c h t s
,
giebt zum 1 i n k e n Pecto-

ralis major zwei diinne Fleischbtindel, welche also die Mittel-

1 i n i e ii b e r s c h re i t e n
,
geht seukreclit und etwas lateral ab-

wiirts, um in Hohe des oberen Randes der 6. Rippe (rechts) in

der Rectusscheide (Sehne des Obliquus abdom. ext.) neben der

Abdominalzacke des Pectoralis major zu enden. Die muskulose

Partie ist 5 Cm. lang, in der Mitte 12 Mm. breit.

Der andere Fall, von einem 5Jjalirigen Weibe, ist doppel-

seitig; entsteht beiderseits aus der Selme des Sternomastoideus

in der Art, dass der re elite „Sternalis'^ aus dem rechten, der

linke aus beiden Steruomastoidei hervorgeht, so dass hier wiederum

ein Ueberschreiten der Mittellinie seitens der Sehne

stattfindet. 3 Cm. unter dem oberen Ende, in Hbhe des 2. Rippen-

knorpels, erhalt die Sehne des rechten Muskels eine liber die

Mittellinie kommende Verstarkung durch eine 3 Mm. breite

Sehne, die aus Fasern des 1 i n k e n Pectoralis major hervorgeht.

Ausserdem erhalten beide Sternales in Hohe des 2. Rippenknorpels

einige Sehnenfasern vom Brustbein. Verlauf beider Muskeln fast

senkrecht , etwas lateralwarts , Endigung in der Sehne des

Obliquus externus ; Lange gegen 18 Cm. , des muskulosen Theils

6 resp, 8 Cm., grosste Breite links 16, rechts 13 Mm; Dicke

2—3 Mm. Nerven kommen beiderseits vom 2. und 3. Intercostalis.

Da der friiher vom Vortragenden besc^iriebene und abge-

bildete ,,Sternalis" (Zeitschrift fiir Anat. und Entwickelungs-

geschichte Band I, Seite 424—458) seine Nerven, wie nahere

Untersuchung sehr walirscheinlich gemacht hat, von einem Thora-

cicus ant., der soeben beschriebene von Intercostalnerven bezieht,

so erscheint mit Berlicksichtigung der M a 1 b r a n c'schen Beobach-

tungen (Zeitschrift fiir Anat. und Eutwickelungsgeschichte
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Band II, S. 310—316) jetzt so viel sicher, dass die einstweilen

nur myologisch vom Vortragenden imterschiedenen Formeu des

^Sternalis" auch betreffs der Nerven sich sondern lasseu. So-

weit jetzt eruirt ist, erhalten demnacli die vom Sternocleido-

mastoideus derivirenden Formen ihre Nerven von den Inter-

costales, die vom Pectoralis major stammenden von den Thoracici

anteriores.

Erstere Form gehort sonach, soweit B/s Erfahrung-en reiclien,

vielleicht in das System des Obliquus abd. ext, wenn es auch

einstweilen unerklart ist, dass diese Muskeln vor der Extrenii-

tatenmusculatiir , oberflachlicher als der Pectoralis major, liegen.

Jedenfalls aber ist durch diese neuen Beobachtungen bestatigt,

dass diese Form des sog. Sterualis ebensowenig wie die vom

Pectoralis stammende mit dem Rectus abdominis etwas zu tlmn

hat. Dazu liegt sie zu oberf liicblicb; aber auch mit der

Hautmusculatur hat sie uichts zu schaflfen, dafiir liegt sie zu

tief! -
Herr Hofrath Prof. Dr. E. Schmid berichtet sodann iiber

die Fortschritte des Gottbard-Tunnels und die dabei erhalte-

nen geologischen Aufschliisse.

6. Sitznng vom 4, Mai 1877.

Herr Prof. Dr. Strasburger macht Mittheilungen iiber die

Entwickelungsgeschichte der Acetabularien.

Herr Dr. Martin theilt Beobachtungen iiber die Regen-
verhaltnisse des siidlichen Chile mit.

Wahrend der nordliche Theil von Chile sehr trocken ist,

nimmt die Regenmenge zu in der Richtung nach Siiden. In

Valdivia erreiclit sie im Mittel 2,716, Meter. Noch weiter siidlich

nimmt sie wieder ab: in Puerto Montt 2,535 und in Ancud auf

der Insel Chiloe 2,366 Meter jahrliches Mittel.

Die Vertheiluug dieser fiir gemassigte Breiten abnormen

Regenmenge ist derart, dass im ganzen bewohnten Chile der

grbsste Theil auf den Winter fallt. Wahrend aber die monatliche

Curve der Regenmenge in Valdivia einen spitzen Gipfel im

Winter und eine tiefe Einsenkung im Sommer zeigt, steigt die

fiir Puerto Montt vou Februar bis April, also im Herbst, steil an,

bleibt sich wahrend der Wintermonate Mai bis August ziemlich

gleich und fallt im Friihjahr und Sommer langsam zum Minimum

herab. In Ancud endlich bildet die Curve zwei Wintergipfel im

Mai und Juli.
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Diese Verthciliiug dcr Rcgcnmcngc cntspricht genau dcr in der

siibtropiscliea Zone dcr nordlichen Hcniispluire. Wiihrend auf den

atlantiseheu Inscln nnd in Nordatrica bios ein Wintermaximuni

besteht, theilt sich dieses allmiilig' auf den Ilalbinseln des sUd-

liclieu Europa, bis es nach Norden zu auf den Sommer zusaramcn-

riickt zu dem bei uns vorlierrschenden sommerliclicu Maximum.

7. Sitziing- vom 18, Mai 1877.

Herr Prof. Dr. H a e c k e I referirt liber die wiclitigsten Resul-

tate der Challenger-Expedition mit besonderer Riicksicht auf die

Khizopoden-Fauna.

Herr Dr. 0. Hertwig spricht iiber die Umbildung des

KeimblasclienS; iiber die Entstehung der Richtungskorper und

iiber die Befruchtungsersclieinungen bei Asteracanthion und eini-

gen anderen uiederen Seethieren aus dem Stamme der Coelente-

raten, Wiirmer und Mollusken.

8. Sitzung: vom 1. Juni 1877.

Herr Dr. R. Hertwig macht Mittheilungen iiber den Ban
und die E n t w i c k e 1 u n g d e r S p i r o c h o n a g e m m i p a r a.

Herr Prof Dr. Nothnagel spricht 1) iiber einen Fall von

Echinococcus hepatis, 2) iiber seine experimentellen
Untersuchungen iiber die innere Kapsel des Ge-
hirns.

Herr Hofrath E. S c h m i d giebt Beitriige zur Kenntniss der

afrikanischen Diamanten.

9. Sitzung- vom 22. Juni 1877.

Herr Dr. R. Hertwig macht Mittheilungen iiber 2 neue
marine Protisten: Leptodiscus medusoides und Sticholonche

zanclea.

Herr Hofrath E. Schmid spricht iiber den diluvialen Ge-

schiebesand der Kiesgrube von Essleben.

10. Sitzung vom 6. Juli 1877.

Herr Prof. Schwalbe halt einen Vortrag iiber das postem-
bryouale Knochenwachsthum (s. S. XI).

Herr Dr. K. Bardeleben theilt die Ergebnisse seiner

Untersuchungen iiber Venen-Elasticitat mit. Mittelst eines

eigenes construirten Instrumentes (welches vorgezeigt wird) be-

stimmte B. in ahnliclier Weise, wie Braune, die Ausdehnung

von Venen bei verschiedeneu Belastungen. Es zeigte sich, dass
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die Dehnungen den Spannungen (Belastiingen) durchaus nicht

proportional verlaufeu, sondern dass erstere bedeutend hinter den

letzteren zuriiekbleiben und zwar dergestalt, dass bei mittleren

Belastungen die Ausdehnungen entsprechend den Quadratwurzeln

der Gewichtszunahmen wachsen, Construirt man eine Curve,

deren Ordinaten Liingen, deren Abscissen Gewichtszunahmen

darstellen, so erhalt man also eine Parabel, keine gerade Linie,

wie Wundt angiebt — aber aiich keine Hyperbel (Wertheim),

Ellipse (V 1 k m a n n) oder logarithmische Linie (P r ey e r). Ftir

geringfiigige Belastungen weichen die Zahlen von diesem Gesetz

ab; vielleicht sind diese Abweichungeu gesetzmassige und mit

dem elastischen Verhalten anderer orgauischer und unorganischer

Korper in Parallele zu setzen. So zeigt das Gummi bis zu ge-

wissen Belastungen eine nach unten convexe Curve, d. h. uuver-

haltnissmilssig grosse Ausdehnung gegeniiber der Belastung,

vv^ahrend spater das entgegengesetzte Verhalten eintritt. Aehnlich

verhalten sich Kautschuk (Horvath) und manche Metalle

(Wertheim). Die dem Umbieguugspunkt nahe gelegenen Ab-

schnitte solcher Curve erscheinen dann leicht als gerade Linie.

Die an einer Reihe verschiedener menschlicher Venen ge-

wonneuen Resultate stimmten sehr gut mit einander uberein, die

Curven folgeu alle demselben Gesetz, wenn auch quantitative

Differenzen, je nach der Dicke der Wanduug, vorhanden sein

mussten. Specifische Differenzen, entsprechend dem so sehr ver-

schiedenen hitologischen Bau der Veuenwandung bei verschiedenen

Venen, in den Curveo nachzuv^eisen, scheint nicht moglich.

B. macht ferner auf die elastischeNachwirkung auf-

merksam, vrelche bei den Venen sehr langsam verlauft, daher in

Gestalt nachtriiglicher Ausdehnungen und Verkiirzungen bei den

Versuchsreihen sehr storend wirkt — und im Organismus gewiss

eine sehr bedeutende, bisher viel zu wenig beachtete Rolle spielt.

Die elastischen Nachdehnungen und uachtraglicbeu Zusammen-
ziehuugeu dauern bei den Venen Stunden

,
ja Tage; fiir holiere

Belastungen wird der Grenzwerth in absehbarer Zeit vielleicht

tiberhaupt nicht erreicht. Im Organismus treten jedenfalls active

Bewegungen dazwischen, welche es andererseits aber auch nie-

mals zu einem Gleichgewicht zwischen Dehnung und Spannung
(Ausdehnung und Belastung) kommeu lasseu. Alle Venen des

Korpers sind permanent gespannt, wenn auch in verschiedenem

Grade, je nach Stellung der Gelenke u. a. m., alle Venen ziehen

sich bei der Herausnahme aus der Leiche zurlick, um 15, 20, 25
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iiud nielir Proccnt. P'ntlastnng: (Entspanuuni>) tritt also, abgcsclien

voin Illiitdnick, wohl uiemals vollstandig- ein. Die Elasticitiits-

ftrcnzc licgt ubrigeiis ziemlicli weit biiiaus, indem die Venen uocb

mibrere Tage iiacb dem Tode Ausdebuuugen um 50— 60'^/o obne

nicrklicbe Veriiuderun^ ertragen.

Naeb starkeren Belastiingen gebt die Veue aber nur sebr

langsam auf ibre fiiiliere Lange zuriiek, so langsara, dass das im

Organismns obne Scbaden fUr denselbeu nicbt abgewartet werden

kann. Bci wiederbolten oder scbnell wecbseluden Belastungeu

gcniigen die elastiscbeu Krafte der Veue nicbt, sie miissten

sammtlicb im Lauie des Lebens Uberraassig ausgedebnt werden,

wenn nicbt eine Vorricbtung fur resp. gegen die elastiscbe Nacb-

wirkung vorbanden ware. Dies Corrigens gegen letztere erblickt

B. in der glatten Musculatur der Venenwandungen und der

Venenklappen. Ueber diese bistologiscben Verbaltnisse stellt B.

neue Mittbeilungen in Aussicbt. (Die ausfiihrlicbe Veroffentlicbung

betrett". Veuen-Elasticitat erscbeint in der Jenaischen Zeitscbrift

liir Naturwissenscbaft.)

11, Sitzung: vom 20. Juli 1877.

Herr Dr. K. Bar dele ben macbt die in seinem letzten

Vortrage in Aussicbt gestellteu Mittbeilungen iiber den B a u der
V e n e n w a n d u n g und der K 1 a p p e n. — Dieser Bau kann

nur verstauden werden, wenn man die mecbaniscben Verbaltnisse

des Venensystems und der einzelnen Venen, sowie die elastiscben

Eigenscbaften der organiscben Gewebe kennt. Beides ist scbwierig.

Eine grosse Reibe von Factoreu muss bier in Recbnung gezogen

werden, so die Variabilitat des Verlaufes, Luft- und Blutdruck, Auf-

oder Absteigen, das rein-pbysikaliscbe Verbalten der Wandung.

Morpbologie und Physik (Pbysiologie) sind bier untrennbar.

Die bisherige Eintbeilung der Venen in grosse, mittlere und

kleine foder abnlicb) ist nacb den Untersucbungen von B. nicbt

mebr baltbar; statt dessen muss gesondert werden:

A. Nacb der Lage:
1) im Knocben, in den Muskeln und Organen,

2) zwiscbeu den Muskeln, neben Arterien, „tiefe" Venen,

3) zwiscben Fascie und Haut, obne Arterieu-Begleitung, „ober-

flacblicbe" Venen.

B. nacb der Richtung des Blutstromes:

1) (fast stets) aufsteigend: unt. Extremitat,
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2) meist aufsteigend: ob. Extremitat, Theil des Rumpfes,

3) (fast immer) absteigend: Kopf iind Hals.

Bei A. findet von 1—3 eine Zimahme der elastischen und

der musculosea Elemente statt, bei B. umgekehrt. Ausser der

Starke der Muskeln ist auch ihre Anordnung, Richtung und Lage

charakteristisch , den mechanischen Erfordernissen entsprechend.

Durch die Combinatiouen von A und B mit den Unterabtheilungen

werden die Verhaltnisse sehr complicirt. Dies gilt zunachst fur

den erwachsenen Menschen; bei Tbieren liegen die Verhaltnisse

grossentheils einfacher, die Differenzen zwischen der vorderen und

hinteren Extremitat fehlen, und je kleiner die Thiere, desto

schwacher sind die Venenwandungen an sich, desto weniger

charakteristische Unterschiede der einzelnen Venen unter ein-

ander und gegeniiber den Arterien finden sich. Muskeln sind in

den Klappen, soweit letztere iiberhaupt vorhanden, nachweisbar.

Untersucht wurden bisher die Venen von Frosch, jungen und er-

wachsenen Kaninchen, Meerschweinchen , Hund, Katze, Schaf,

Kalb, Rind; — ausserdem Kind.

B. hat bereits vor langerer Zeit Muskelnin den Klappen
und den Sinus nachgewiesen ; in ersteren wurden sie bereits von

Wahlgren gefunden, allerdings nur in „grossen" Klappen. B.

vermisste sie niemals und konnte einen directen Zusammenhang
der Musculatur in der Wandung und in den Klappen sowie gesetz-

massige Richtung der Spindelzellen in diesen coustatiren. —
Auf Grund der fruher mitgetheilten Untersuchungen iiber

Venen-Elasticitat halt B. die glatten Muskeln in erster Linie fur

ein Corrigens der elastischen Nachwirkung, zu activer selbstandiger

Thatigkeit gelangen sie im Venensystem weniger. Eine Ver-

gleichung der Stellen und Organe, wo glatte Muskeln im Orga-

nismus vorkommen, ergiebt, dass da, wo constanter oder lange

anhaltender oder oft wiederholter, aber quantitativ massiger Druck
oder Zug wirken, glatte Muskeln sich finden. Verlangerung und
Verkiirzung der Venen befordert die Blutbewegung (Braune);
da die elastischen Krafte bier nicht ausreichen (vgl. den Vortrag

iiber Venen-Elasticitat), mtissen die Muskeln wirken. Diese wirken

auch der Ausdehnung durch den Blutdruck entgegen. Active

Beforderung des Blutstromes durch die Muskeln der Wandung,
der Klappen, der Sinus konnte B. durch Faradisirung bei Men-
schen nicht sicher nachweisen. Sehr interessant ist die Anwendung
der von Exner gegebenen theoretischeu Erorterungen iiber die

Wirkung von Langs- und Ringmuskeln speciell fUr die Venen.
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Dnrch weitere Ausflihrung dieser Betrachtnngen gelangen wir

zii dem El rorderniss u u a b h a n g- i g von e i u a u d c r wirkeudcr

Ring- imd Liiugsmuskelu. Wir babeii souacb eineii Spbincter
nud Dilatator vcnarum, die vielleicbt aucb von verscbieden-

artigen Nerven (Sympatbicus, Spinal-) versorgt werdeu. Anato-

miscb dies Letztere uaebzuweisen, ist dem Vortragenden uocb nicbt

gehmgcn. Weitere Mittheiliiugen, iiber die Lymphbabneu der

Blutgefasswandung^ und andere nocb nicbt abscbliessbare Unter-

sucbungen sollen nacbfolgen. (Ausfiihrlicbe Publication erfolgt

in der Jenaiscben Zeitscbrift fiir Natiirwissenscbaften.)

Herr Prof. H a e c k e 1 hiilt einen Vortrag iiber die P b y 1 o g e-

n 1 e und das SystemderMedusen.

12. Sitzung vom 3. August 1877.

Herr Prof. Abbe spricbt:

1) iiber diepraktiscbe Bedeutung der Far ben dtin-

ner Blattcben.

2) iiber ein neues Saccharimeter.
Herr Prof. Oehmicben macht Mittbeilungen iiber 2 neue

Kartoffelfeinde : Acocepbalus bifasciatus und Forda formicaria.

13. Sitzuug vom 9. November 1877.

Herr Prof. Str as burger tbeilt seine neuen Untersucbungen

iiber die Befrucbtung der Pflanzen mit.

Herr Hofratb E. S c bm i d bespricbt die Temperatur-Beobacb-

tungen im Gottbard-Tunnel und im Bobrlocb von Sperenberg.

14. Sitzuug vom 23. November 1877.

Herr Dr. W. Detmer tbeilt mit;

Pbysiologische Untersucbungen iiber den

Keimungsprocess.

Die Ausfubrung der Untersucbungen, iiber deren Resultate

alsbald ausfiibrlicb berichtet werden soil, bezweckte namentlicb,

unsere Kenntniss iiber den Quellungsprocess und iiber die bei

der Keimung der Saamen sicb geltend macbenden Stoffwecbsel-

vorgauge etv^as zu erv^eitern. Als Untersucbungsobjecte dienten

die Samen von Pisum sativum.

Wenn Erbsensamen mit Wasser in Beriibrung gebracbt

werden, so erfabren sie eine bedeutende Volumenzunabme. Diese

Volumenzunabme entspricht aber nicbt geuau, wie mit Hiilfe

einer bier nicbt weiter zu bescbreibenden Metbode nacbgewieseu
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werden kann, dem Volumen des aufgenomraenen Wassers; viel-

mehr ist dieselbe betrachtlich grosser. Diese Erscheiunng lasst

sich, wie auf experimeutellem Wege festgestellt werden konnte, auf

ein eig-entbiimliches Verhalten der Testa und der inneren Theile

der Erbsensamen bei der Quellnng zuriickfubren.

Der Vortragende bat bei der Ausfiibruug seiner Beobacbtungen

ferner constatiren konnen, das bereits wabrend der ersten Quellungs-

stadien der Erbsen, indem die Samen Wasser verdichten, Warme
frei wird, dass die Samen Wasser von lioherer Temperatur schneller

anfnelimen als solcbes von niederer Temperatur, und dass ein

Gebalt des Quellungsmediiims an gelosten Stoffen die Fliissigkeits-

aufnahme seitens der Samen verlangsamt.

Die Untersucbungen uber die Proeesse des Stoffwechsels bei

der Keimimg der Samen von Pisum fiibrten namentlicb zu den

folgenden Resiiltaten:

1) Verlauft die Keimung der Erbsen durchaus normal, so

hauchen die Untersiiehungsobjecte kein Ammoniak aiis.

2) Die Stoffweebselprocesse in der keimenden Erbse verlaufen

in ganz derselben Weise, wenn die Untersiicbiingsobjecte iinter

dem Einflusse verschiedener Temperaturen denselben Trockensub-

stanzverlust und denselben Grad der Evolution erfabren.

3) Wahrend der ersten Keimungsstadien der Erbse ist das

Verhaltniss zwischen der verscbw^undenen Trockensubstanzmenge

und der Amylum- und Dextrinquantitat, welche einer tiefgreifen-

den cliemiscben Zersetzung unterliegt, ein durchaus constantes.

4) Wiibreud des allerersten Keimungsstadiums der Erbse er-

fahrt ein betrachtlicber Tbeil des Amylums, ohue tiefgreifende

Zersetzungen zu erleiden, eine Metamorphose in chemisch uoch

nicht genitgend bekannten Substanzen.

5) Das Verhaltniss zv^ischen den bei der Keimung von Pisum

wahrend der ersten Stadien der Entwickelang des Embryo zer-

setzten Starke- sowie Dextrinmenge und der in Form von Kohlen-

saure ausgetretenen Kohlenstoffquautitat ist ein ziemlich con-

stantes.

6) Der Methylaldehyd oder eine polymere Modification des-

selben scheint, wie bereits Sachsse angiebt, bei der Keimung
amylumreicher Samen eine wichtige RoUe zu spielen.

7) Wenn Erbsenkeimlinge unter dem Einflusse verschiedener

Temperaturen (18— 19 und 22—23oC.) in verschieden langer Zeit

den namlichen Grad der Evolution erreicht haben, so ist auch in

jedem Falle dieselbe Trockensubstanzmenge zum Opfer gefalleu.
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8) Siibstauzen der Testa betheiligen sich liochstcus iu schr

nntcrf::corduetcm Grade an dcu Stoffvvechsclprocesseu bei der

Keimuiig" der Sameii.

9) Die Sameu- imd Keimimgsproducte von Pisum entlialten

Dextriiiarteu, die sich in BerUlirimg mit Jod gelb oder roth

t'iirbeu.

10) Das Dextrin ist niclit im Stande, in der Pflanze von

Zelle zu Zelle zu vvauderu; es milssen deshalb andcrweitige Sub-

stanzen die Translocation des Amylums im vegetabilischen Orga-

nismus vermitteln.

Herr Prof. Schwalbe hielt eiaen Vortrag liber die Bildung
der Epiphysen in. der Wirbelthier-Reilic.

15. Sitzimg- voiii 15. December 1877.

llerr Hofr. W. M tiller bespricht eineu Schadel mit Anlcylose

des recliteu Kiefergelenks und ein ditfornies Becken.

Herr Prof, Haeckel demonstriit die von ihm in Korfu ge-

sammelten mit Deckel versebeneu Robren der Tapezierspinnen,
Cteniza caementaria.

Derselbe zeigt ferner ein Exemplar von Ceratodus und

redet iiber die Organisationsverbaltuisse und die Stellung der

Dipneusten.

Xachtrag- zur Sitzung vom 6. Jnli 1877.

Herr Professor Schwalbe hielt einen Vortrag

:

Ueber das postembryonale Knochenwachsthiim.

In einer friiheren Arbeit iiber die Erniihrungscanale der

Kuochen und das Knochenwachsthum (Zeitschr. f. Anatomic und

EntwicklungsgescMchte Bd. I, S. 320if.) hatte der Vortragende

darauf aufmerksam gemacht, dass uach der Geburt beim Men-

schen eiue rasche Abnahme des Dickenwachsthums im Verhaltniss

zum Langenwachsthum nachzuweisen sei und durch Constructionen

gezeigt, vpie dies eine rasche Zunahme der schiefen Eichtung der

Ernahrungscanale bedingen miisse. Weiter fortgesetzte Unter-

suchungen und geuaue Messungen haben nicht nur diese Angaben

voUkommen sicher gestellt; sondern auch das iiberraschende Er-

gebniss gelicfert, dass iiberhaupt vom 9. Lebensmonate
res p. 1. Lebensjahre an bis zum 4. oder 5. Lebens-
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jahre beim Menschen von Seiten des Periosts nur
minimale Men gen von Knochensubstanz apponirt
we

r

den, ein erliebliclies Dickenwachsthum der Koh-
renknochen (Femur, Tibia, Humerus) nichtstatt findet.

Gemessen wurde auf Querschnitten durch die vom Vortragenden

am citirten Orte nachgev^^iesene neutrale Zone sowohl der Dicken-

durchmesser des ganzen Knochens in den verschiedensten Rich-

tungen, als auch der Durchmesser der Markhohle und der Com-

pacta. Am sorgfaltigsten wurde das Femur untersuclit, von

welchem dem Vortragenden innerhalb derZeit vom O.Lebensmonate

bis zum 4. Jahre 17 verscliiedene Altersstadien zur Disposition

standen, deren Diapbysenlangen zwischen 111 Mm. (9 Monate)

und 178 Mm. (4 Jahre) lagen. Wahrend also die Lange des

Knochens in der bezeichneten Zeit eine Zunahme von mehr denn 50

Procent erkennen liess, schwaukte die Dicke des ganzen Knochens

in der neutralen Zone (Mittel aus transversalem und sagittalem

Dickendurchmesser) nur zwischen 10 und 13 Mm., wobei aber

die liochsten Zahlen sich in sehr ungleiclier Weise iiber die ver-

schiedenen Altersstufen entsprechend individuellen Verschieden-

heiten vertheilteu, keineswegs die hoheren Zahlen dem vorge-

schritteneren Alter entsprachen. So waren beispielsweise die

Femora dreier verschiedener dreijahriger Individuen 10,5, resp.

11,5, resp. 13 Mm. dick, wahrend das Femur eines 4 Jahre alten

Kindes von 178 Mm. Lange mit 10,75 Mm. Dicke kaum die

Dicke (10 Mm.) eines neunmonatlichen Femur mit 111 Mm.
Lange iibertraf. Es diirfte nach diesen Messungsresultaten, die

an anderer Stelle vollstandig mitgetheilt werden sollen, feststehen,

dass in der Zeit vom 9. Lebensmonate bis zum 4. Lebensjahre

nur ein minimales Dickenwachsthum des Knochens statt iindet.

In Betreff des Verhaltnisses der Markhohle zum Durchmesser

der Compacta ergaben die ebenfalls am menschlichen Femur
angestellten Messungen, dass der Durchmesser der Markhohle

vor der bezeichneten Zeit (111 Mm. Diaphysenlange) continuir-

lich zunimmt, der Art, dass sie, bei der Geburt 2 Mm. betragend,

rasch auf 6 Mm. anwachst (bei 111 Mm. Diaphysenlange), dann

zuniichst nahezu constant bleibt, bis in der letzten Zeit (4 Jahre,

178 Mm. Diaphysenlange) wieder ein Fortschreiten der Aus-

weitung auf 7,5 Mm. auftritt. Daraus folgt, dass, da ja die

gesammte Dicke des Knochens nahezu unverandert geblieben ist,

die compacte Substanz in einem alter en Stadium (4

Jahre) diinner ist, als in einem juugeren (3 JahreJ.
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Eiue Bcrcclmiing- des Voluras dcr Compacta nacli ciner an

eiiicm audercn Ortc aiisfUlirlicli mitzutlicilenden Methodc ergab dem

entsprecbend, dass das Gesammtvoliim des als periostal

bezeicbueten Knocbenmantels der Diapbysc bei vier-

jabrigen Individ a en ge ringer ist als bei dreijahrigen.

Bei erstereu betriig das bereebnete Volum 5886 Kubiic-Millimeter,

bei 3 dreijiibrigen ludividueu G202 bis 6964 Kubik-Millimeter.

Es ist damit das Vorkommen einer pbysiologiscben
Knocbenresorption zweifellos erwieseu. — Vom 4. Lebens-

jabre an bis ziir Vollendiing des Wacbstbums nimmt die Dicke

der Compacta wieder zu imd zwar im AUgenieinen rascber wie

die Ausweitung der Markboble.

Der Vortragende untersucbte ferner die inner en Ver-
anderungen, welcbe der Knoebeninantel der Diapbyse menscb-

licher Kobrenkuocben von der Zeit der Geburt an bis zur Vol-

lendiing des Wacbstbums durcbmacbt und bestatigte zuniicbst,

die durcb die Arbeiten von Tomes und de Morgan i), von

V. Ebner^) und Aeby •^) ermittelte Tbatsacbe, dass der Knocben

des Neugeborenen aus einer ganz anderen Form des Knocben-

gewebes bestebt, als der des Erwacbsenen. Wie Aeby, fand der

Vortragende fiir die Knocben des Menscben (ferner des Hundes,

Kanincbens) eine bestimmte Zeit, innerbalb welcber die eine

Structur in die andere iibergebt.

Beim Menscben gescbiebt dies auf folgende Weise: In der

ersten Zeit nacb der Geburt bis etwa zum 6. Monat (Diapbysen-

lange des Femur 95 Mm.) wacbst der Knocben nacb embryonalem

Modus vom Periost aus weiter: das Knochengewebe besitzt wie

vor der Geburt den Ban des von Ebner als geflecbtartig be-

zeicbueten, und zeigt die Anordnung auf Querscbnitten, wie sie

aus den Arbeiten iiber embryonale Knocbenbildung sowie aus der

Darstellung des Vortragenden *) bekannt ist. Vom 6. Lebens-

monat an beginnt unter gleicbzeitiger allgemeiner Vergrosserung

der Markboble zunacbst in den inner en der Markboble benacb-

barten Theilen des Knocbens und von da allmahlich nacb aussen

^) Observations on the structure and development of bone. Philosophical

transactions. Vol. 143, Part I, p. 109 ff". 1853.

-J Ueber den feineren Bau der Knochensubstanz. Sitzungsberichte der

Wiener Akademie, III. Abth. Juli-Heft 1875.

''') Ueber Knochenwachsthum. Bericht Uber die Naturforscherversammlung

in Hamburg, S. 126.

*) 1. c, p. 334, Fig. 15.
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vorschreitend eice Ausweitung der Gelat-sraunie, cine Umwandlnng

der Gefiisscanale in weite, schon mit blossem Aiige sichtbare

Havers'sche Raume in Folge einer Resorption von Knochsubstanz.

Man kann dies Entwicklnngsstadium als Stadium derOsteo-

p r s e bezeichnen. Die Osteoporose ergreift zunachst meist nur die

innere Halfte oder die inneren '2 Drittheile der Knochenrinde, kann

aber auch, wahrsclieinlicli unter der Einwirkung krankhafter Verlialt-

nisse, die ganze Rinde ergreifen, sodass mm dieselbe aus einem

weite Gefassriiume begrenzenden Netze von Kuochenbalken von

der Textur des geflechtartigen Kuochengewebes besteht. Zu einer

so vollstilndigen Aufloekeruug der Compacta kommt es aber

selten, Gewolinlieh beginnt schon, bevor die Osteoporose die

Halfte der Rinde erreicht bat, die erste Bildung des lamel-

laren Knochengewebes und zwar zuerst in den inneren
osteoporotisclien Tbeilen, die Festigkeit des gelockerten

Knochens wieder herstellend. Diese Bildung des lamellaren Knocliens

erfolgt als Ablagerung auf die der MarklioMe zugekehrteu Kuocheu-

balkchen von Seiten des Markes, sowie auf die innere Oberflaebe

der durcb Resorption geschaflfenen Havers'sclien Raume. In

ersterem Falle entstehen, allerdings spiiter wieder in Folge der

weiterfortschreitenden Ausweitung der Markbohle der Resorption

anheimfallende, innere Grundlamellen, wabrend die Ablagerungen

in den Havers'schen Raumen die Havers'scben Lamellensysteme

liefern. Auch in den ausseren Theilen der Rinde bilden sicb

nun Havers'sche Raume ; diese fullen sich spiiter mit Havers'schen

Lamellen an und so wird allmahlich die ganze Knochenrinde

von lamellarer Substanz durclisetzt; nur dilnne Reste von Knochen-

balkchen fotaler Textur haben sich zwischen den lamellaren
Neubildungen erhalten. Schon bei zweijahrigen Kindern

pflegt die lamellare Knochensubstanz das gauze Qiierschnittsfeld

zu beherrschen. Es folgt also als ein drittes Stadium auf das

osteoporotische das Stadium der Aula ge rung lamellarer
Substanz.

Da der Kuocheu wabrend dieser ganzen Zeit kaum an Dicke

zunimmt, die Knochenlamellen iiberdies zuerst innen auftreten

und erst allmahlich bis zur periostalen Oberflache bin sich bilden,

so folgt daraus, dass dem Periost an der Bildung der
lamellaren Knochensubstanz bis zum vollendeten
4. Lebensjahre kein wesentlicher Antheil zukommt. Das

Periost bildet vielmehr zu dieser Zeit ani'angs nur Spuren geflecht-

artiger Knochensubstanz, spater auch wohl lamellare Substanz
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iu sehr geringer Dicke an. Erst vom 4. Jahre an nimmt die

Thlitigkcit des Periosts wieder zu und liefert nun, abgescheu von

den diirch Aeby's Mittheilungen bekanut gcwordenen Stellen,

(Mnskelkantcu und Muskeiliuien), an deucn auch spater geflecht-

artigcs Knooliengewebe apponirt wird, /Ainach^t G r u n d 1 a ra e 1 1 e n.

Der Querschnitt (lurch das Femur eines 8 Jahre alten Kindes

zeigt sich namlieh in seinem inner en Theil wie der eines

4jahrigen im Wesentliehen aus Ilavers'schen Lamellensystemen

aufii'ebaut, in seinem ausseren Theile dagegen fast ansschliess-

lich aus Grundlamellen, die da, wo Gefasse im Periost iagen,

einfach an diesen unter leichten Ausbiegungcn vorbei ziehen, wo
Gefasse senkrecht znr Oberfiiiche gerichtet waren, eben falls die-

selben innig umscbliessen, sodass alle diese Gefasse die periostalen

Grundlamellen zu dnrchbrechen scheinen, als seien sie secundar

in die Knochensubstanz hineingewachseu ^) , wahrend sie doch

einfach in die Knochensubstanz eingeschlossen sind, welche von

der inneren Oberfiache des Periosts angebildet wurde. So ent-

stehen die sog. perforirenden Gefasse ohne SpeciaPLamellen-

systeme. In den periostalen Grundlamellen bilden sich nun wieder

innen ziierst Havers'sche Raume, in denen dann Havers'sche

Lamelleusysteme entstehen, sodass spater umfassende periostale

Grundlamellen nur an der Oberfiache des Knochens gefunden

werden, wahrend die inneren, durch die Havers'schen Systeme

unterbrochen, ebenso wie Theile dieser letzteren als Schaltlamellen

erscheinen.

Der Vortragende mochte aus Allem' folgende Schlussfolge-

rungen ziehen: 1) die Havers'schen Lamelleusysteme bilden sich

nur ill den durch Resorption entstandenen Raumen; 2) die Grund-
lamellen entstehen nur vom Periost oder Mark aus auf der

ausseren oder inneren Oberfiache des Knochens; 3} die Schalt-

lamellen sind Theile ehemaliger Gruud- oder Havers'scher La-
mellen; 4) das Periost liefert vom 4. Lebensjahre an, abgesehen
von den Muskelkanten und Muskellinien (Aeby), nur Grund-
lamellen, friiher fotales Knochengewebe und ist in der Zeit vom
9. Lebensmonat bis zum 4. Lebensjahre iiberhaupt sehr wenig
thatig.

Der Vortragende bemerkt noch, dass die Zeitangaben wegen
der ausserordentlichen Variabilitiit keine festen sein konnen; wie

dem aber auch sei: die 3 beschriebenen Stadien der Knochen-

^) Dieser von Volkmaun aufgestellten Ansicht ist auch v. Ebner, 1. c, p. 61.
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bildung, das fotale, osteoporotiscbe uud lamellare; folgeu in der

beschriebenen Weise aufeinander,

Hervoi'zulieben ist nocli die auffallende Uebereinstimmung,

welche im zeitliclien Auftreten des osteoporotischen Stadiums und

der Ractiitis besteht. Letztere betriftt ja auch in der uberwiegen-

den Mehrzabl der Falle das Alter vom 6. Lebensmonat bis zum

2. Lebensjahre. Eine Untersuchung racliitischer Knochen ergab,

dass hier 1) eine unvollstandige Ausfiillung der osteoporotischen

Rinde mit lamellarer Substanz vorhanden ist, 2) eine neue Auf-

lagerung aiif der alteu Rinde, ausgeliend von der osteogenen Schicht

des Periosts vorkommt, die den Charakter fotalen Knochengewebes

tragt; keine Spur von Lamellen zeigt, den Neubildungen gleicht,

wie sie z. B. bei Knochenentziindung in Form netzformig ver-

bundener Knochenbalkchen zwischen Periost und Knochen sich

einstellt. ^) Bei der Rachitis schreitet also gewissermassen die

periostale Knochenbildung nach embryonalem oder entzUndlichem

Typus vor, wahrend die Umbildung der bereits gebildeten Rinde

in lamellaren Knochen nur langsam und unvollstandig erfolgt.

Schliesslich ist noch darauf aufmerksam zu machen, dass die

im Vorstehenden mitgetheilten Thatsachen recht gut sich im Ein-

klang befinden mit den Untersuchungen von Lieberkiihn und

Bermann'^), angestellt an den Knochen mit Krapp gefutterter

Thiere, dass sie hingegen den Ansichten von Maas ^), denen zu

Folge die Annahme einer Thatigkeit des Markes bei der Knochen-

bildung auszuschliessen sei, nicht gunstig sind.

^) Vergl. F. Busch, Die Knochenbildung und Resorption belm wacbsen-

den und entzundeten Knochen. v. Langenbeck's Archiv Bd. XXI, Heft 1.

") Ueber Resorption der Knochensubstanz. Abhandl. der Senckenb. naturf.

Gesellsch. XI. Bd. 68 Seiten. 4o. 8 Tafeln.

*) Ueber das Wachsthum und die Regeneration der Rbhrenknochen mit

besonderer Beriicksichtigung der Callusbildung. v. Langenbeck's Archiv fiir

klinische Chirurgie. Bd. XX, Heft 4.

6. P K t z'ache Bucbdrnckerei (Otto Hanthal) in Naumburg »/3.
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