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Ueber den respiratorischen Gasaustausch im Fieber. 
Von 

E. Leyden  und A. F raenke l .  

(Aus dem Laboratorium der proplideutischen KIinik za Berlin.) 

I. E i n l e i t u n g .  

Nachdem L a v o is i e r ,  der Begriinder der Verbrenuungstheorie, 
den Nachweis geliefert hatte, dass ~ihnlich den in der anorganisehen 
Welt sieh vollziehenden Verbrennungsprozessen auch die thierische 
Wtirme das Product einer chemischen Vereinigung des atmosph~t- 
rischen Sauerstoffs mit gewissen, den KSrper zusammensetzeoden 
oxydablen Moleciilen sei, mussten naturgemiiss im Laufe der Zeit 
die vordem unklaren Vorstellungen fiber die unmittelbaren Ursachen 
der febrileo Temperatursteigerung einer verstttndnissvolleren Auf- 
fassung Platz machen. Ausgehend von der Thatsaehe, dass alle 
iibrigen der Beobachtung zugt~n~liehen oxydativen Vorg~inge bei 
hi)beren Temperaturgraden mit zunehmender Energie und gr~sserer 
Schaelligkeit verlaufen, dass ferner der Gasweehsel, der yon der 
Umgebungstemperatur rticksichtlieh ihrer K~rperw~irme abh~ngigen 
Kaltbltiter eiu viel geringerer ist, als der eine eonstante Eigenw~rme 
darbietenden Warmbltiter, interpretirte man in logiseher Weise des 
erw~hnte Cardinalsymptom des Fiebers gleichfalls als den Ausdruek 
einer die Greuzen der Norm iiberschreitenden Steigerung der Ver- 
brennungsprozesse. Und so sehr hatte sich das Dogma yon der 
vermehrten Oxydation im Fieber in den Anschauun~en unserer Zeit 
eingebiirgert, dass eine lange Reihe yon Jahren dariiber vergeheu 
musste, ehe man sich dazu bequemte, dasselbe mit Zuhiilfenahme 
exacter Untersuchungsmethoden einer Prtifung auf seine Richtigkeit 
zu unterziehen. Erst als durch C l a u d e  B e r n a r d ' s  bertihmten 
Versuch der Durchschneidung und Reizung des Halssympathieus der 
Beweis einer tonischen, in ihrer Intensit~it aber ver~inderlichen Er- 
regung der Gef~isswandmusculatur geliefert wurdo, und man einsah, 
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dass neben der Griisse der W ~ i r m e p r o d u c t i o n  noeb ein zweiter 
Factor bei der Erbaltung tier Eigenw~irme des Organismus tier Warm- 
bltiter betheiligt sei, nehmlich die ver~inderliche W ~ i r m e a b g a b e ,  
begannen sieb Zweifel an tier absoluten Richtigkeit der bisherigen 
Ansehauung zu regen. Dieselben gelangten in unzweideutigster 
Weise zum husdruck, als im Jahre 1863 T r a u b e ,  die s~immtliehen 
Fiebersymptome unter einem einbeitlichen Gesichtspunkte zusam- 
menfassend, eine neue Fiebertheorie aufstellte, der zufolge die febrile 
Temperaturerhiihung nicht, wie man bisher angenommen hatte, auf 
gesteigerter Oxydation, sondern lediglieh auf verminderter Wiirme- 
abgahe beruhen sollte, welehe letztere wiederum ihre Ursache in 
einer Zusammenziehung der die Ki~rperperipherie mit Blut versor- 
genden kleinen hrterien h~tte. Wenngleich als ein gewichtiges Ar- 
gument gegen die Richtigkeit dieser Hypothese yon vornherein die 
bereits mit Hfilfe griiberer physikalischer Untersuchungsmethoden 
nachweisbare Vermehrung tier Wiirmeabgabc yon der Haut des 
Fiebernden angeftihrt wurde, so erkannte man doch nunmehr aller- 
seits die 1Nothwendigkeit einer objectiven Prtifung des wahren Sach- 
verhalts an. Auf diese Weise erschienen in den niichsten Jahren 
kurz hintereinander eine Reihe yon bedeutungsvollen Arbeiten, welche 
mit mehr oder minder ausgesprochenem Erfolge nicht nut die bier 
in Betracbt kommenden Fragcn fiber die Griisse der W~irmepro- 
duction des fiebernden, sondern nochmals auch das Verhalten 
des gesunden Organismus unter verschiedenen iiusseren Bedin~un- 
Ben zum Gegenstande ihrer Untersuchung batten. 

Was speciell die Veriinderungen des Gaswecbsels unter dem 
Einfluss des Fiebers beim Menscben betrifft, so wurden dicselben 
zuerst yon dem Eincn von uns ' )  einem eingehenden Studium unter- 
worfen. Bald darauf publicirte auch L i e b e r m e i s t e r  ~) eine das 
gleiche Thema behandelnde griissere Arbeit. Die yon L e y d e n  an- 
gewandte Methode lehnt sich an ein bereits frfiher yon L e s s e n  s) 
unter Voi t ' s  Anteitung gefibtes Verfahren an, welches, wie bekannt 
darin besteht, dass das betreffende Versucbsindividuum eine Zeit 

l) Leyden, Ueber die Respiration im Fieber. Deotsches Archiv f/Jr klinische 
Medicin. Bd. 7. S. 536. 

2) Lie b e r m e i s t e r, Untersuchungen fiber die quantitativen Vertinderungen der 
Kohlens~ureproduction beim Menschen. Zweiter Artikel. Ibid. Bd, 8. S. 153. 

8) L o s s e n ,  Zeitschrift ffir Biologie, Bd. 2. S. 244 u. ft. 
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lang die yon ihm bei jeder Exspiration abge~ebenen Luftmengez 
mittelst Mtiller'seher Ventile in eine doppelhalsige Woulf'sehe Flaseh 
entleert, welehe auf der einen Seite mit dem Exspirationsventi 
auf der anderen mit einer die gesammte exspirirte Luflmenge rues 
senden Gasuhr in Verbindung steht. Mit ttiilfe der Pe t t enkofe r .  
schen Bestimmungsmethode wird der Kohlens~iuregehalt der Luft il 
der Flasehe ermittelt, naehdem zuvor nat~irlieh dureh sorgfiiltig( 
A!ehung der absolute Rauminhalt derselben und ausserdem behufs Be 
reehnung der Gesammtmenge der produeirten CO S jedesmal der Barn 
meterstand sowoh], wie die Temperatur in tier Flasche und Gasuhl 
notirt worden ist. W~ihrend Le?den  far seine Versuehe die an. 
geftihrte Methode mit nur unbedeutenden Abltnderungen adoptirte 
modificirte L ieberm e i s t e r  t) dieselbe dahin, dass er die zur Unter 
suchung bestimmte Person nieht direct in den besehriebenen Ap- 
parat exspiriren liess, sondern sie in eine Art Respirationskastet 
setzte, an welehem in zweckentsprechender Weise die doppelhalsigc 
Flasehe nebst Gasuhr angefiigt war. Die Ventilation des Ganze1~ 
besorgte ein Aspirator. Hierbei wurde zur Untersuehung eine Luft 
probe gewonnen, welehe ihrer Zusammensetzung naeh nieht meh~ 
der yon dem betreffenden Individuum unmittelbar exspirirten Ath- 
mungsluft entspraeh, sondern einen um Vieles geringeren Proeent- 
gehalt an CO~ als diese besass. 

Im Ganzen umfasst die Leyden ' sehe  A rbeit vier.Beobaehtungs- 
reihen, deren jede einzelne einem andern mit einer aeuten fieber- 
haften Krankheit (Typhus reeurrens, Pneumonie, Typhus exanthema- 
ticus) behafteten Individuum angehiSrt. Bei jedem tier vier Kranken 
wurde der Gasweehsel mehrfaeh an verschiedenen, sowohl fieber- 
freien, wie fieberhaften Tagen untersueht und regelm~issig zur Con- 
trole eine I)oppelbestimmung ausgeftlhrt. Hierbei stellte sich als 
Resultat der Untersuehung heraus, dass unter dem Einfluss des 
Fiebers die Athemgriisse eine Zunahme yon mehr als t~/z : 1 und 
weniger als 13/~ : 1, dee Kohlens~iuregehalt tier exspirirten Luft 
dagegen eine proeentisehe Abnahme im Verh~iltniss yon 3 : 3~/a 
oder yon 9 : 10 erfiihrt. Beides zusammen ergiebt eine Steigerung 
der CO:-Exhalation im Fieber yon nahezu 1 ~  : 1. - -Ausserdem 
wurden noeh eiaige Experimente an hungernden Hunden angestellt, 

J) Deutsehes Archly f5r klinisclae Medicin. Bd. 5. S. 76 u, ft. 
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bei welchen der L o s s e n ' s c h e  hpparat so angewendet wurde, dass 
nach vorher ausgefiihrter Tracheotomie und Einbindung einer Metall- 
caniilc in die LafirShre diese mit Hiilfe eines Oabeh'ohres mit den 
Ventilflaschen und den iibrigen Theilen tier Respirationsvorrichtung 
in Verbindung gesetzt wurde. Fieber wurde den Thieren durch 
Einspritzung yon Eiter in die Vena jugularis erzeugt. - -  Diesc Ver- 
suche ergaben im Gegensatz zu dem am Menschen ausgefiihrten 
keine constanten Resultate, indem bei erhiihter Temperatur zuweilen 
etwas griissere, zuweilen abet niedrigere und selbst erheblich nie- 
drigere Werthe tier CO~-Ausscheidung gefun4en warden, als im 
normalen Zustande. Es verdient aber hervorgehoben zu werden, 
was auch der Verfasser in seiner Arbeit betont, dass, da die 
Thierc im gefesselten Zustande antersucht wurden und hierbei sich 
hfiufig sehr unruhig geberdeten, die scheinbar fehlende Steige- 
rang der CO2-Exhalation im fieberhaften Zustande noch nicht zu 
Gunsten eines gegentheiligen Verhaltens, wic das beim Menschen 
beobachtete, spricht. 

Weniger umflinglich und, wie uns dtinkt, auch in ihren Er- 
gebnissen nicht ganz so pr~ignant, sind die yon L i e b c r m e i s t e r  
mit Hiilfe seines Apparates an fiebernden Kranken ausgeftihrten 
Untersuchungenl). Es ist die Ursache hiervon zum Theil wohl 
darauf zurtickzufiihren, dass, wie es scheint, der genannte Autor 

w e g e n  der eigenthilmlichen Construction seiner Respirationsvorrich- 
tang es absichtlich vermied, an Patienten mit einer schwereren acu- 
ten Krankheit zu experimentiren. Wenigstens fallen yon den vier 
bisher im Ganzen mitgetheilten Untersuchungsreihen drei auf Inter- 
mittenskranke and nur die vierte betrifft einen Patienten, welcher 
als Reconvalescent yon einem schweren Abdominaltyphus eine Pleu- 
ritis acquirirt hatte und nach fast g~nzlicher Beseiti~ung dieser an 
mehrfach sicb wiederholenden Frostanf~illen mit darauf folgender 
Temperatursteigerung litt, deren Ursache indess nicht n~her ange- 
geben wird. Auch dieser letztere Kranke wurde tiberdies w~hrend 
des Froststadiums in den Apparat gesetzt. Allemal wurde nun 
auch yon L i e b e r m e i s t e r  eine Vermehrung der Kohlens~ureaus, 
scheidung unter dem Einfluss des Fiebers constatirt, mit Ausnahme 
eines Falles, in welchem bei einem der Intermittenten trotz einer 

1) tlier/iher s. aueh: L iebermeister, Handbuch der Pathologle and Therapie 
des Fiebers. Leipzig t875. S. 327 u. ft. 
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Temperatur yon 41,1| beim Beginn, und einer Temperatur yon 
39,9~ am Ende des betreffenden Versuchs keine Steigerung gegen- 
fiber der Apyrexie gefunden wurde. Die griissten Ausschllige, i .e.  
Vermehrung der CO~-Exhalation bis auf 3 0 - - 4 0  pCt. fiber die 
Norm erhielt L. bei ansteigender Temperatur, wlthrend auf der 
Acme des Fiebers das Plus an CO s nut 19--31  pCt. betrug. Im 
Froststadium kann sich each ihm die Ve,'mehrung sogar his auf 
das 21/2fache des Normalen belaufen, was indess wegen der hier- 
bei zuweilen ganz exeessiv gesteigerten Muskelaction nieht beson- 
ders Wunder nehmen kann. Der Umstand iibrigens, dass L i e b e r -  
m e i s t e  r fast ausschliesslich an Intermittenskranken experimentirte, 
gereicht seiner Untersuchung insofern zum Nachtheil, als der Ein- 
wand nicht yon der Rand zu weisen sein dtirfte, es sei ein Theil 
der yon den Patienten fiber die normale mittlere Menge ausge- 
sehiedenen Kohlens~iure auf die mit dem voraufgehenden Frost ver- 
kntipfte st~irkere Muskelaction zu beziehen. Bisher nehmlich ist, 
soweit uns bekannt, noch nicht gentigend festgestellt, in welchem 
Maasse uod wie lange sich die die vermehrte kiirperliche Anstrengung 
besleitende Steigerung der CO.z-Exhalation auch noch in die erste 
Zeit der Ruhe each beendigter Muskelarbeit hinttbererstreckt. - -  
Sei dem indess, wie ibm wolle, so haben wit hier vor Allem die 
Frage zu ventiliren, wie welt die bei den beiden angeftihrten Ar- 
beiten zur Messueg des Gaswechsels benutzten Methoden fiberhaupt 
im Stande sind, einen Maassstab fiir die in Wahrheit yon den 
betreffenden Versuehsindividuen produeirten CO~-Mengen zu liefern. 

Von dem Einen yon uns (L.) sind seiner Zeit schon genfigend 
die Uebelst~inde hervorgehoben wordenl), mit welchen gerade bei 
fiebernden Menschen die Anwendun$ der L o s s e n'schen Vorrichtung 
verkniipft ist. Mag man die Widerst~inde des Apparates auch noeh 
so verringern~ namentlich die einzelnen RShrenverbindungen so 
welt als irgend thunlich nehmen, so ist eine Ver~inderung des 
Athemtypus, weleher sieh zuweilen bis zu ausgesproehener Dyspnoi~ 
steigert, h~iufig nicht zu vermeiden. Die hieraus erwachsenden 
Ungleichmlissigkeiten in den Resultaten sprechen sich am deutlich- 
sten in dem procentischen Unterschiede aus, welchen die selbst in 
kurzer Aufeinanderfolge zur Untersuehung benutzten Proben der 

1) 1. c. $.542. 
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Athmungsluft riicksichtlich ihres Kohlensliuregehalts darbieten. Hierzu 
kommt, (lass aus der Untersuehung eines verh~iltnissmlissig kleinen 
Luftquantums, dessert Besehaffenheit im gtinstigsten Falle einen ge- 
treuen Ausdruek der Zusammensetzung der jedesmat zuletzt yon 
dem Patienten exspirirten Athemgase liefert, ein Rtiekschluss auf 
die wlibrend eines verhliltnissmlissig langen Zeitraumes produeirte 
s der CO 2 gemaeht wird. Zwar haften die erst ge- 
rtigten Uebelstande dem L i e b e r m e i s t e r ' s c h e n  Apparate, in wel- 
ehem die Athmung eine vtillig ungenirte ist, nieht an;  um so mehr 
maeht sieh daftir der zuletzt angef~.lhrte Mange! bei demselben be- 
merkbar, da wegen der nicht unbetrliehtliehen Ventilation jedesmal 
eine verhiiltnissmllssig sehr kohlens~urearme Luftprobe zur Unter- 
suehung gewonnen wird. Jeder in dem Verfahren gelegene Fehler 
muss daher proeentisch eine gr~issere Abweiehung yon dem ge- 
suehten wahren Werth bewirken, als bei der ersteren Methode. 
Trotz alledem wird man mit Riieksieht auf die yon ihnen geliefer- 
ten eonstanten Versuchsergebnisse und die grosse Zahl der na- 
mentlich in der L eyden ' s ehen  Arbeit enthaltenen Bestimmungen 
nieht umhin k(innen, beiden Beobaehtungsreihen eine gewisse Be- 
deutung for die Entseheidung der Frage zuzuerkennen, ob im Fieber 
die Verbrennungsprozesse gesteigert sind oder nieht. 

DenUntersuehungenvon L e y d e n  und L i e l i e r m e i s t e r  folg- 
ten die verdienstvollen Arbeiten S e n a t o r ' s ,  welehersieh der MUhe 
unterzog, den Gasweehsel fiebernder Hunde genauer zu erforsehen'). 
Die Thiere befanden sich in einem griisseren, gleichzeitig als Kalori- 
meter dienenden Kasten aus Kupfer, dureh welehen hindureh theils 
mit Halle yon Aspiratoren, theils mittelst einer Bunsen'sehen" Wasser- 
luftpumpe ein permanenter Luftstrom unterhalten wurde. Die in 
den Kasten eintretende Luft wurde dadureh ihrer Kohlensiiure be- 
raubt, dass sie dutch eine mit dtinner Kalilauge geftillte Flasehe 
strieh, in weleher sie zwar ihre CO s verlor, sieh aber doeh noeh 
mit Wasserdampf vollstiindig zu si~ttigen vermoehte. Bei den ersten 
vier Versuehen, in welchen die mit eoneentrirter Chlornatriumliisung 
geftillten Aspiratoren die Ventilation besorgten, wurde der CO~-Ge- 
halt der austretenden Luft nach P e t t e n k o f e r ' s  Methode dadureh 

l) Senator, Untersuehungen fiber die W/irmebildung und den Stoffweehsel. 
Relchert u. Du Bois-Reymond's Archiv. 1872, I u. ff.; ferner: Unter- 
suebungen fiber den fieberhaften Prozess und seine Behandlung. Berlin 1873. 
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ermittelt, dass aus den Aspiratoren die betreffenden Luftproben zur 
Untersuchung entnommen wnrden. Dage~en passirte in den letzten 
drei Reihen, in denen die Bunsen'sche Pnmpe zur Anwendung 
kam, die Luft hintereinander eine Reihe einestheils mit coneentrirter 
Schwefelsliure, anderentheils mit Kalilause erfiiller Vorlagen, an 
welche sie zuerst den mitgefiihrten Wasserdampf nnd schliesslich 
auch noch die in ihr enthaltene CO 2 abgab. Die Gesammtmenge 
der w~ihrend eines Versuchs producirten Kohlens~iure wurde hier 
also dutch W~iguag gefunden. Der Gang einer jeden Untersu- 
chungsreihe war nun der, dass das betreffende Thief zuniichst l~in, 
gere Zeit hindurch t~glich so lange mit der gleichen Nahrung ge- 
fiittert wurde~ bis Ern~ihrungsgleichgewicht eingetreten war. Alsdann 
wurde an zwei aufeinanderfolgenden Hungertagen der Norn)al~as- 
wechsel ermittelt nod nachdem unter dem Eil~fluss der alten Nah- 
rung yon Neuem das Gleicbgewicbt erreicht war, zum zweiten Male 
die CO~-husscheidung des hungernden Thieres bestimmt, diesmal 
aber im fieberhaften Zustande desselben. Die Dauer der einzelnen 
Versuche betrug in den ersten vier Reihen jedesmal eine, in den 
letzten dreien dagegen mehrere (his zu vier) Stunden. 

Ueberblickt man die Resultate aus den sieben yon S e n a t o r  
in einer Tabelle iibersichtlich zusammengestellten Versuchsreihen, 
so gelangt man mit dem Autor zu der Schlussfolgerung, dass das 
Verhalten der Thiere nach der fiebererzeugenden Einspritzung ein 
verschiedenes ist, je nachdem man den unmittelbaren Effect der- 
selben oder ihre sp~itere, erst an dem zweiten resp. dritten Tage 
sieh documentirende Wirkung auf den Gasaustausch in Betracht 
zieht. W~ihrend an dem ersten sogenannten Fiebertage die CO~- 
Atlsscheidung verglichen mit dem entsprechenden Normalwerthe nut 
geringe Ver~inderungen, ein paar Mal auch eine deutliche Vermin- 
derung darbietet, ist ihr Verhalten in den sp~iteren Fieberperioden 
ein nicht constantes. Oer letztere Pankt ist zwar auch yon S e n a t o r  
an verschiedenen Stellen seiner Arbeit angedeutet worden; es er- 
scheint uns abet, da wit, wie gleich vorweg bemerkt werden mag, 
zu gegentheiligen Ergebnissen bei unseren Untersuchungen gelangt 
sind, wichtig, bei demselben ein paar Augenblicke zu verweilen und 
einige Zahlen aus den Ve~.sl~chen S.'s anzufiihren, welche die in 
Rede stehende Inconstanz in deutlichster Weise illnstriren. 

Von den sieben an verachiedenen Hunden ar~gestellten Ver- 
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suehsreihen bieten drei, nehmlich die zweite, ftinfte und siebente, 
die Besonderhei! dar, dass auch an sp~iteren Fiebertagen die CO~- 
Abgabe vermindert ist und zwar an einigen Tagen in nicht unbe- 
tr~ichtlicher Weise'). In den tibrigen Reihen dagegen besteht deut- 
liche Vermehrung, welche einmal sich his auf 50 pCt. bel~iuft. 
L~isst man die ftlnfte Reihe in Anbetracht des Umstandes, class das 
ihr zugehiirige Thier wenige Stunden nach Beendigung des Versu- 
ches versehied und schon vorher Symptome yon starker Prostration 
zeigte, ganz ausser Betracht, so ist das Verhitltniss der Versuehs- 
reihen, in denen trotz ausgesproehener febriler Temperaturerh~hang 
die CO~-Ausscheidung nicht entschieden vermehrt war zu den tibri- 
gen immer noch = 2 : 4, d. h. in mindestens einem Dritttheil 
aller ausgefLihrten Experimente fehlte aueh im spliteren Fieber- 
stadium jegliehe Steigerung des Gaswe@sels. l)a, wo S e n a t o r  
die Vermehrnng faetisch constatirte, wird derselben yon ibm tiber- 
dies nur ein besehrlinkter Werth beigelegt, indem er darauf hin- 
weist, dass im Fieber an and far sieh eine Reil~e yon Faetoren 
(wie die erh(ihte K(irpertemperatur, die vermehrte Respirations- 
frequenz und die stiirkere Siiurebildung des Blutes) thiitig sind, 
welehe siimmtlieh auf die Ausseheidung der Kohlens~iure begiinsti- 
gend einwirken. Vermehrte A u s s e h e i d u n g  bedeutet daher naeh 
ibm noeh keineswegs vermehrte B i l d u n g .  Ohne uns an dieser 
Stelle bereits auf eine Eriirterung, der eben angefiihrten Einwen- 
dungen einzulassen, welche wir auf einen sp~iteren Abschnitt unse- 
rer Arbeit versparen, wollen wit bier nut noch auf zwei, wie uns 

dtinkt, bemerkenswerthe Punkte aus der Abhandlung S e n a t o r ' s  
das A(Jgenmerk lenken. Der erste derselben besteht darin, dass in 
dem yon dem Autor untersuchten f e b r i l e n  l n i t i a l s t a d i u m ,  
d. h. de'm auf d i e  Eiterinjection unmittelbar folgenden Zeitraume, 
eine a u s g e s p r o e h e n e  S t e i g e r u n g  de r  K ( i r p e r t e m p e r a t u r  
bei seinen Versuchsthieren r e g e l m i i s s i g  fehl t .  Wenigstens glau- 
ben wir, gesttttzt auf zahlreiche Temperaturmessungen aM normalen 
Huuden uns zu dem Ausspruehe bereehtigt, (lass Sehwankungen 
der Eisenwlfrme im Betrage yon durchschnittlieh 0,2, resp. 0,3 bis 
ausnahmsweise 0,5 o C. ganz tier Breite des physiologisehen Vor- 
kommens angeh(iren. Soil daher die Frage entsehieden werden, 

t) Untersuehungen fiber den fieberhaften Prozess etc. S. 56. 
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ob derjenige Symptomencomplex, welchen wit Fieber nennen und 
dessen wesentlicbes Kriterium unserea heutigen Anschauungen zu- 
folge die tiber die Norm gesteigerte Ki/rpertemperatur ist, mit ver- 
mehrter Abgabe des vorzUglichsten Verbrennungsproductes einher- 
geht oder nicht, so dtirfen Versuche mit so unbedeutenden Steige- 
rungen der Eigenw~irme, wie die 'obigen, tiberhaupt n ich t  mit in 
die Discussion gezogen werden. - -  Sodann scheint  es uns yon 
Belang, darauf hinzuweisen, dass S e n a t o r  auf Grund einer Zu- 
sammenstellung seiner eigenen und der yon anderen Autoren aus- 
geftlhrten Untersuchungen eine Uebereinstimmung zwisehen der auf 
der Hilhe des Fiebers seiner Ansieht zufolge factiseh bestehendea 
Vermehrung der Wiirmeabgabe und den bisher beobaehteten Stei- 
gerungen tier oxydativen vor~ange in Abrede stclltl). Es erfiihrt 
nach ihm m wenigstens beim Menschen - -  die erstere eine dop- 
pelt so grosse Zunahme als die letzteren. Um diesen Widersprach 
zu erkl~trea~ sieht er sich - -  wean wit ihn recht verstehen - -  zu 
der Hypothese veranlasst~), dass in der Fieberhitzc Substanzen i m  
Kiirper verbrennen, welehe wiihrend der Norm auf~eh~iuft bei rela- 
tiv geringem Kohlenstoffgehalt grosse Summen yon Spannkraft re- 
priisentiren, mithin dureh ihre Oxydation bedeutende Quantitltten 
von W~irme freimachen. Abgesehen yon allen sonstigen Bedenken, 
welche gegen eine solehe Hypothese vorgebracht werdea kiinnten, 
versteht es sieh yon selbst, dass dieselbe nut so lange zuliissig ist, 
als wirklich der urgirte Mangel einer Uebereinstimmung zwisehen 
Wiirmehaushalt und Stoffweehsel besteht. Ob alas der Fall ist, 
daftir wird, wie wit hoffen, der Leser auch in unseren eigeuen Un- 
tersuchungen bestimmtere Anhaltepunkte finden. 

Wie abet steht es mit der van S e n a t o r  zur Messung des 
Gaswechsels angewandten Methode? Ist dieselbe eine ganz einwand- 
freie und sind die mit ihrer Htilfe gewonnenen Resultate als durch- 
aus zuverllissige zu betraehten? Besondere Controlversuche zur 
Prtifung seiner Methode sind yon S. n icht  unternommen worden; 
dagegen scheinen derselben einige Miingel anzuhaften, deren Her- 

vorhebung an dieser Stelle geboten ist. Als einen solchen 
bezeichnen wir vor Allem die im Verhiiltniss zu dem Volumen des 
Respirationskastens geringftigige Ventilation des letzteren, welche in 

1) 1. r S. 85, 89 u. 143. 
3) 1. c. S. 1 4 3  u. lf. 
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dien erslen vier Reihen, in denen jeder Versuch nut eine Stunde 

w[ihrte, nicht mehr als 112 Liter betrug. Bei einem Rauminhalt 

des Kastens yon 5 0 - - 6 0  Liter ist es ftiglich mebr als zweifelhaft, 
ob diese Ventilation ausreichte auch nur den grSsseren Bruchtheil 
dLer von den Thieren in der erw~ihnten Zeit producirten Koblen- 

s~iure aus demselben zu entfernen, zumal  der Versuch /'egelmlissig 
unmittelbar nach dem Einsetzen, i. e. zu einer Zeit begann, wo 

d er Kasten zum Theft sicher noch mit Luft yon der Zusammen- 
setzung der Atmosph~ire erftillt war. Trifft dieser Vorwurf einer 

allzu mangelhaften Ventilation auch nicht ftir die letzten drei Ver- 
suchsreihen zu, in denen jedes einzelne Experiment mehrere Stun- 

den hintereinander wiihrte und iiberdies die Ventilation eine be- 
tv~ichtlichere war, so haftet doch auch diesen Versuchen ein leicht 

einzasehender Fehler an. Hier wurde nehmlich die Gesammtmense 

der austretenden Luft behufs Absorption des Wasserdampfes und 
der Kohlens~iure durch Vorlagen geleitet. Es ist abet yon P e t t e n -  

k o f e r  auf Grund ausgedehnter Untersuehungen in seiner bekannten 

Arbeit tiber den grossen Miinehener Respirationsapparat I) bereits 

der Ausspruch gethan worden, dass auf eine vollst~indige Absorption 
der in einem Luftgemenge enthaltenen COs, selbst bei langen Ab- 

sorptionsriihren, nur dann gerechnet werden kann, wenn die Menge 
der die Vorlagen passirenden Luft eine beschriinkte Anzahl yon 

Litern in der Stunde nieht iiberschreitet2). In S e n a t o r ' s  Versuchen 
dagegen gingen bisweilen nicht weniger als 200 Liter per Stunde 

dutch die die Kalilauge und Schwefels~iuve enthaltenden Kugelapparate; 

diese Luft war tiberdies sehr CO2-reich und die Vorlagen wurden 
trotz der mehrere Stunden dauernden Versuche nicht gewechse l t . - -  

Wir kommen nunmehr zu den Untersuchungen W e r t h e i m ' s  
fiber den Gaswechsel fiebernder Menschen. bieselben stammen 

zum Theil a'us dem Jahre 1875, zum Theil aus der allerjtingsten 
Zeita). Die angewandte Methode war in sofern eine complicirtere, 

1) Pe t teokofer ,  Ueber die Respiration. Annaleu der Chemie und Pharmacie, 
IL Suppl.-Bd. 1862. S. 15. 

2) In unseren eigenen Versuchen betrug nach dem Vorgange Voit's (s. dessen 
Controlbestimmungen. Zeitschr. f. Biologie. Bd. XL S. 577 u. ft.) das Quantum 
tier yon dem flauptstrom abgezweigten und zor CO~-Bestimmung dienenden 
Luftproben durchsehnittlich ca. 10 Liter per Stunde. 

s) Wertheim,  Ueber den Lungengasaustausch in Krankheiten. Deutsches 
Arch iv  f, pathol. Anat.  Bd. LXXVI,  l i f t .  1. 1 0  
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als der genannte Autor es nicht nur unternahm, die yon seinen 
Patienten ausgehauchte Kohlensiiure zu bestimmen, sondern aueh 
die Sauerstoffaufnahme und Wasserabgabe yon den Lungen bei 
denselben untersuehte. Zu dem Zweeke bediente er sieh einer Com- 

bination der yon B u n s e n  eingeftlhrten gasanalytisehen Messungs- 
methode und der sehon mehrfaeh erwahnten P e t t e n k o f e r ' s e h e n  
Bestimmungsweise der CO~. Um den Procentgehalt der Ausathmungs- 

luft an dem letzteren Gase zu ermitteln, athmeten die Patienten 
aueh hier, wie bei dem AppaJ'ate yon L o s s e n  mit H(ilfe yon Ven- 

tilen in eine doppelhalsige Flasehe aus, deren Inhait sehliesslieh 

zur Bestimmung der CO~ diente. Abet an Stelte der Gasuhr wurde 
zur Messung der gesarnmten wiihrend zweier Mieuten abgegebenen 

Exspirationsl~fft ein Kautschukbeutel verwendet, und das in ihm 

enthaltene Luftquantum dureh Ueberftihrung in eine eigens con- 
str~irte Messglocke am Ende eines jeden Versuehes ausgemittelt. 

Wit sehen lfier yon den Ergebnissen der ersten W e r t h e i m ' -  

sehen Arbeit glinzlieh ab, da dieselbe aus eine,' Zeit stammt, in 

weleher dem Vetfahren einige so augenseheinliehe Miingel anhafte- 

ten, dass die Genauigkeit der Resultate yon vornherein zweifelhaft 
erseheinen muss. Wenn niehtsdestoweniger der Verfasser auch in 

seined jiingsten Mittheilungen, zu dem nehmliehen Ergebniss, wie 

bei friiherer Gelegenheit ~elangt, so mag dies als besonderes 

Zeichen dafiir gelten, wie widerspreehend auch heute noch die An- 

gaben der verschiedenen Autoren tiber das Verhalten des Gas- 

wechsels im Fieber lauten. In dem in Rede stehenden zuletzt er- 
schienenen Aufsatze glaubt nehmlich W. auf Grund einer nieht unbe- 
trilehtliehen Anzahl, zum Theil reeht mtihevoller Untersuehungen 
den ,unnmsti~ssliehen Beweis" geliefert zu haben, ,dass  das Fieber 
nieht als ein gesteigerter Verbrennungsprozess, sondern vielmehr 
als eine Abminderung tier Stofferneuerung (?) im Ge'sammtkiJrper 
aufzufassen sei" ' ) .  Dass diese Schlussfolgerung eine irrige ist, lehrt 

ein Bliek auf die der Arbeit beigegebene Tabelle. W e r t h e i m  
untersuehte den Gaswechsel eieer Reihe versehiedenartigster Kranken, 
welehen nieht einmal das gemeinsam war, class sie fieberten. U n t e r  

hrchiv ffir klinische Medicin. Bd. 15; ferner: Untersuchungen fiber den Stoff- 
wechsel in fieberhaften Krankheiten. Wiener Medicinisehe Wochenschrift. 
1878. No. 32, 34 u. 35. 

t) I. c. S,942. 
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seinen Palienten befinden sich u. A. auch solche, welche an einem 
einfachen Icterus catarrhalis, an Chlorose, Prurigo u. s. w. litten 
oder each tiberstandener acuter fieberhafter Krankheit bereits in 
das Reconvalescenzstadium eingetreten waren. Aus allen diesen Be- 
obachtungen zusammen hat e r j e  einen Mittelwerth fiir die Kohlen- 
s~iure-AUsscheidung, Sauerstoffaufnahme und Wasserabgabe yon den 
Lungen berechnet und denselben mit den entsprechenden yon 
V i e r o r d t  gefunde~en Normalwerthen des gesunden erwachsenen 

q 

Mensehen verglichen. Dass eine solehe Betrachtungsweise durehaus 
unstatthaft ist, liegt auf der Hand. Hiitte W e r t h e i m  bei jedem 
einzelnen seiner Patienten den Gasweehsel im fieberhaften und fieber- 
freien Zustande mit einander vergliehen, die an afebrilen Affectioeen 
leidenden Kranke~ ganz aus der Betraehtung weggelassen und each 
dem Vorgange des Einen yon uns (L.) aus jeder einzelnen Ver- 
suehsreihe die entsPrechenden Mittelwerthe abgeleitet, so ware er, 
wie dies sehon aus seiner jetzigen Tabelle he~'vorgeht, zu ganz an- 
deren Resultaten gelangt. Er wtirde alsdann seinen eigenen Unter- 
suehungen des Faetum entnommen haben, dass gele$entlieh aueh 
einmal ein Ileo-Typhus-Kranker bei hohem Fieber gerade doppelt 
so viel Kohlensliure ausseheiden kann, als bei normalen Temperatur- 
verhaltnissen, wlihrend andere M a l e -  allerdings lediglieh s e i n e n  
Beobachtungen zufolg e .-- aueh des Entgegengesetzte sich ereignet. 
So abet finder er, indem er Alles in einen Topf zusammenwirft, 
fieberhahe und fieberfreie Untersuchungstage derselben Rubrik ein- 
verleibt, nieht einmal die Tageszeit, wahrseheinlieh aueh nicht die 
Ernlihrung gentigend bertieksiehtigt, ganz allgemein die an sieh 
nicht wunderbare Thatsache, dass kranke und herabgekommene 
Menschen weniger Kohlens~iure produciren, als gesunde, im Vollbe- 
sitze ihrer Kriifte befindliehe, dabei wohlgeniihrte Iadividuen. 

Was die Untersuehungsmethode und speeiell die Bestimmungs- 
weise des Volumens der Ausathmungsluft in W e r t h e i m ' s  Arbeit 
anlangt, so glauben wit, (lass dieselbe dem Lossen ' sehen  Verfahren 
gegeniiber in sofern einen direeten Naehtheil darbietet, als die Auf- 
sammlung der Exspirationsluft in dem Kautschuksack nut eine re- 
lativ kurze Dauer tier Beobachtung erm(iglieht, l)adurch mtissen 
etwaige in tier Methode gelegene Fehler an ond fiir sich einen un- 
gtinstigeren Aussehlag herbeiftihre~, als wenn die Untersuehung sich 
tiber gri~ssere Zeitrliume forterstreekt. 

10 ~ 
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Gleichfalls in neuerer Zeit hat endlich unter P f l i i g e r ' s  Lei- 
tung Cola s a n t i  t) einen Beitrag zur Fieberlehre geliefert, weleher 
zwar einer zuf~lli$ gemachten Beobachtung seinen Ursprung ver- 
dankend, doch wegen der Exactheit der angewandten Untersuchungs- 
methode besondere Beachtung verdient. Bei Gelegenheit seiner an 
Meerschweinchen mit Htilfe des yon P fliig er erheblich verlJesserten 
R e g u a u 1 t -R e i s e t 'schen Athemapparates unternommenen Untersu- 
chungen tiber die Abhiingigkeit der Grtisse des Stoffwechsels yon der 
Umgebungstemperatur ~) constatirte er an einem fiebernden Thiere 
eine Steigerung tier Sauerstoffaufnahme um 18 und der COcAbgabe 
um 24 pCt. Leider ist d ie  erwlihnte Beobachtung vereinzelt ge- 
blieben, so dass ihr Ergebniss kaum allgemeinere Schlussfolgerun- 
gen gestattet. 

Darnit ist die yon uns intendirte ~ibersichttiche Zusammen- 
stellung derjenigen Hauptarbeiten, welche wlihrend des letzten Jahr- 
zehntes die Ermittelung des Gaswechsels im Fieber zum Gegen- 
stande ihrer Untersuchung hatten, als beendigt anzusehen. 

Ueberblickt man die Resultate derselben, so muss selbst dem 
Fernerstebenden sich die ISeberzeugung aufdrlingen, dass die Frage, 
ob das Fieber mit einer Steigerung der oxydativen Vorgitnge ver- 
kniipft sei oder nicht, noch keineswegs als entschieden zu betrachten 
ist. Nicht nur, class die einzelnen Autoren, welche sich mit dieser 
Frage besch,,iftigten, in ihren Angaben von einander abweichen und 
zum Theil zu ganz entgegengesetzten Sehlussfolgerungen~gelangt 
sind, so lassen aueh da, wo die Resultate eonstante sind und 
regelm~issig in ein und demselben $inne aussehlagen, die ange- 
wandten Methode~i Manehes zu wtinsehen tibrig. Dazu kommt als 
weiterer Umstand, weleher die bestehende Unsieherheit erhSht, Fol- 
gendes. Von allen Erseheinungen des F i e b e r s -  die erhShte K~r- 
pertemperatur mit einbegriffen - -  existirt keine, welehe an sieh 
nieht aueh ohne die Annahme einer Steigerung der o:fydativen 
Vorg~inge erklarbar ware. Diesern Umstande verdankt bekanntlich 
die T r a u b e ' s c h e  Hypothese ihre Entstehung. Ganz besonders aber 
gilt, wie jetzt wohl allgemein anerkannt wird, das eben Gesagte 
yon der vermehrten Harnstoffausscheidung, yon weleher ilberdies 

t) Colasanti, Eln Beitrag ztlr Fieberlehre. Archly fi'ir die ges. Physiologic. 
Bd. 14. S. 125. 

~) I.e.S. 92 u. ff. 
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der Eine voa uns t) vor ein paar Jahren erst den 5~achweis ge- 
liefert hat, dass sie eine regelmiissige Be~leiterin aller derjenigen 
Prozesse ist, welehe mit verminderter Sauerstoffzufuhr zu den Ge- 
weben einhergehen. Speeiell die Berficksichtigung der letzteren 
Thatsache sehien es tibrigens aueh im Interesse der normalen 
Stoffweehsel-Physiologie zu gebieten, die Frage naeh dem Verhalten 
des Gasweehsels im Fieber zum Gegenstande einer neuen Unter- 
suchung zu machen. I)enn es begreift sich ohne Weiteres, dass 
erst naeh Fesstellung aller sonstigen Abweiehungen, welebe die mit 
vermehrtem Stiekstoffumsatz einhergehenden versehiedenartigsten 
pathologischqn Prozesse hinsiehtlich des Stoffweehsels darbieten, die 
Aufstellung einer naeh allen Riehtungen befriedigenden Theorie 
des Eiweisszerfalles im normalen thierischen Organismus miiglieh 
sein wird. 

Indem wir uns nun zur Ltisung der in Rede stehenden Auf' 
Babe anschickten, glaubten wit in Anbetracht der Schwierigkeiten, 
mit welchen derartige Untersuchungen beim Menschen verkntipft 
sind, am besten zu thun, wenn wit auf das Thierexperiment re- 
currirten. Es lag dabei zugleich die Absicht vor, nut eine solche 
Methode der Messung des Gaswechsels in Anwendung zu ziehen, 
welehe yon erfahrenea Forschern bereits auf ihre Zuverl~issigkeit 
geprtift, bei sorgf~iltiger Ausffihrung der Versuche die Miiglichkeit 
eines Zweifels an den zu erhaltenden Resultaten yon vornherein 
ausschloss. Die Auswahl war keine grosse, da yon den bislang be- 
kannten Versuchsanordnungen nur zwei obiger Anforderung genfigen : 
aehmlieh das R e g n a u l t - R e i s e t ' s c h e  und das P e t t e n k o f e r ' s c h e  
Verfahren, letzteres in Form des yon dem genannten Autor in 
Miinchen aufgestellten Respirationsapparates. Well der Apparat yon 
R e g n a u l t -  R e i s e t,  wen igstens in sei ner jetzigen Gestalt, das Experi- 
mentiren nut an kleineren Thieren gestattet~ es uns ferner darauf 
ankara, die Beobachtung fiber m~iglichst lange Zeitr~iume auszu- 
dehnen, entsehieden wir uns ftir die P e t t e n k o f e r ' s c h e  Methode. 
Trotz allen Eifers, mit welchem wit sofort nach Einrichtung des 
der propiideutisehen Klinik beigegebenen neuen Laboratoriums an 
die Ausftihrung der Aufgabe herangingen, wiiren wir voraussiehtlieh 
noeh lange yon dem erstrebten Ziele entfernt geblieben, h~itte nicht 

1) h. Fraenkel,  Ueber den Einfluss der verminderten Satierstoffzufuhr zu den 
Geweben auf den Eiweisszerfall im ThierkSrper. Dieses Archly. Bd. 67. S. 2~'3. 
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die Munifieenz des vorgesetzten Ministeriums uns dutch Bewflligun 
der niJthigen Geldmittel in den Stand gesetzt, in verhllltnissmiissi 
kurzer Zeit den ziemlich theuren Apparat zusammenzustellen. Auc 
Seitens der KiJnigliehen CharitY-Direction hatten wit uns der wohl 
wollendsten Unterstiitzung zu erfreuen, indem dieselbe uns nie[ 
nut ausreichende R~iumlichkeiten zur Disposition stellte, sonder 
auch die Herstellung eines Theiles der zur Ingangsetzung des Ap 
parates nothwendigen bauliehen Ver~inderungen tibernahm. Fti 
diese F~irderung unserer Bestrebungen bier nochmals unsern Dan 
auszusprechen, gereieht uns zur angenehmen Pflicht. 

II. V e r s u c h s a n o r d n u n g  u n d  R e s u l t a t e .  

Die detaillirte Beschreibung, welcher neuerdings V o i t ' )  vo 
dem kleineren Respirationsapparate des Mtinchener Laboratorium 
gegeben hat, ermi~glichte es, alle Bestandtheile unseres eigene 
Apparates an Oft und Stelle anfertigen zu lassen. Dies war deshal 
yon nicht zu untersch~itzendem Vortheile, weft wit so die Griissen 
verh~iltnisse des Apparates ganz nach unserem Gutdiinken einrichte 
konnten, ausserdem aber die selbst~indig vorgenommene Zusammen 
stellung von vornherein eine griJssere Sicherheit in der Handhabun 
der Methode zur Folge hatte. 

Der zur Aufnahme tier Thiere dienende Kasten ist aus Eise: 
gefertigt und hat einen Rauminhalt yon 375 Liter. Er stellt ei 
Rechteck dar, dessert Langseite ~ 90, dessen Schmal~eite ~ 60 un 
dessert Hiihe nicht ganz 70 Cm. misst. Diese Gr~issenverh[iltniss 
gestatten Hunden im Gewicht yon 2 0 - - 3 0  Kilo den Aufenthalt i~ 
hpparat und zwar ohne irgend welche Beschr~nkung der Bewe 
gungen. An den beiden Langseiten befinden sieh grosse Gla~ 
scheiben aus dickem Spiegelglase, welche mit Htilfe einer Kautsehuk 
fassung und eines Eisenrahmens so fest durch Schrauben an di 
Wandungen des Kastens angepresst werden, dass der Abschluss ei 
hermetischer ist. Die hintere Schmalseite enthiilt die Zugangsthii 
in Form einer kreisrunden 50 Cm. im Durchmesser betragende 
Eisenseheibe, welche dutch eine eigens construirte Kurbelvorrichtun 
gleichfaUs his zum lufldichten Abschluss gegen eine ihrem Umfang 
entsprechende Kautschukfassung des Thtirausschnittes angepress 

1) Volt, Beschreibung eines hpparates zur Untersuchung der gasfSrmigen Aus 
scheidtmgen des ThierkSrpers. geitschrift fiir Biologie. Bd. X[. S. 532. 
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wird. Die Ventilation dieses Respirationskastens besorgt ein kleiner 
yon Schmid t  in Ztirich bezogener Wassermotor, der zu Zeiten, 
wenn der Apparat sich nicht i~ l~etrieb befindet, dazu benutzt 
werden kann, die Vorrichtung fiir ktinstliebe Respiration in unserem 
Laboratorium in Gang zu setzen. Bei einem Wasserdruck yon zwei 
und einer halbert htmosphitre entwickelt dieser Motor eine Leistung 
yon I/6 Pferdekraft, ein Kraftmaass, welches weitaus allen zu stel- 
london hnforderangen geniigt. Da das Zuleitungsrohr zur Maschine 
unmittelbar aus der Strassenleitung entspringt, woselbst der Druck 
nur innerhalb geringer Grenzen hin und her schwankt, so ist auch 
der Gang ein ausserordentlieh gleichm~issiger. 

Dureh mehrfache Uebersetzungen wird die Bewegung des Mo- 
tors auf eine kleine horizontale Welle tibertragen, welche mittelst 
eiserner Muffe so mit der die Trommel tragenden Axe des grossen 
Gasmessers verbunden ist, dass sie die gradlinige Fortsetzung der- 
selben bildet. Jede Bewegung der Welle muss daher eine in glei- 
chem Sinne statthabeade Rotation der Trommel in der Gasuhr be- 
wirken. Dutch diese hi~chst zweckmiissige, iu analoger Weise yon 
Voit  zuerst auf den Rath L inde ' s  bei dem kleinen Mtinehener 
hpparat eingeftihrte Einrichtung dient die grosse Gasuhr nieht nur 
als Messapparat fur die Gesammtmenge der durch den Respirations- 
kasten streichenden Luft, sondern sie besorgt zugleich die Venti- 
lation desselben, indem sie fortdauernd gewissermaassen Luft aus 
dem Innern des Kastens herausschaufelt. 

Was nun die grosse Gasuhr selbst betrifft, so ist das eine 
zwanzigflammige, welehe wir zusammen mit den beiden kleineren, 
zur Messung der zu untersuchenden Luftproben dienenden aus der 
hiesigen bekannten Fabrik von S. E l s t e r  bezogen uud besonders 
unseren Zwecken entsprechend haben anfertigen lassen. Behufs 
miiglichst genauer Aichung besitzt sie, wie die Voit'schen Uhren, 
einen mit der Trommelaxe fest verbundenen grossen Zeiger, wel- 
chef sigh bei jeder Trommeldrehung gleichfalls einmal herumbewegt, 
so dass man auf dem zugehifrigen Zifferhlatt 100 Ccm. ablesen 
und his auf 25 Com. bequem sch~itzen kann. Die Umdrehungs- 
gesehwindigkeit betr~igt 180--200 pro Stunde, was, da ein jodor 
Umgang ~ 40 Liter entspricht, eine sttindliche Ventilation yon ca. 
7- -8000 Liter repr~iseatirt. Im Ganzen wird also die Luft im 
Innern des Respirationskastens etwa 20 Mal in jeder Stunde or- 
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neuert, Hieraus geht hervor, dass die Anzahl der Umdrehungen, 
welche unsere Gasuhr in der Zeit vollfiihrt, durchschnittlich eine 
welt geringere ist, als bei dem Voit'sehen Apparate, bei welchem 
dieselbe bis auf 500 in der Stunde. 8esteigert werden kannl). 
W~tre es mSglich gewesen, eine im Verhliltniss gleich grosse Ven- 
tilation mit den hier gefertigten Gasmessern zu erzielen, so wiirden 
wir ffir unseren Apparat mit einem halb so grossen Instrumente, 
etwa einer zehnflammigen Gasuhr ausgekommen sein. Naeh dem 
Urtheile des auf diesem Gebiete der Technik ausserordentlich be- 
wanderten Herrn S. Elster,  ist es aber nicht statthaft, der Trom- 
reel selbst bei betriiehtlicher Verl~ingerung ihrer Scheidew~tnde 
eine Umdrehungsgcschwindigkeit yon mehr als 200 in der Stunde 
zu geben, will man nicht wegen der starken Bewegung des Wassers 
in diesem Falle auf die Zuverl~ssigkeit der Angaben der Uhr ver- 
zichten. Wir begntigen uns mit dieser Auffiihrung des Thats~ich- 
lichen und mtissen den Entscheid fiber die hier schwebende Diffe- 
renz competenten Fachm~innern tiberlassen. - -  Eine besondere 
Vorriehtung behufs S~ittigung der aus dem Respirationskasten aus- 
tretenden Luft mit Wasserdampf existirt auch bei unserem Apparate 
nieht. Dagegen haben wit, um ein fiir alle Mal den Wasser- 
stand in der grossen Gasuhr constant zu erhalten, ein Tropf- 
gefiiss an derselben anbringen lassen, aus welchem tropfenweise 
fortdauernd Wasser dem Inneren zufliesst, wiihrend der Uebersehuss 
fiber dem iNormalstand mit Hiilfe einer besonderen Regulirungs- 
vorrichtung zu gleicher Zeit an einer andern Stelle stets abgeffihrt 
wird. Die Luft tritt also wegen der nicht unbetr~ichtlichen Wasser- 
abgabe seitens der Thiere, wenngleich nicht ges~ittigt, so doch so- 
weit mit Feuchtigkeit beladen in die Gasuhr ein, dass sie beim 
Durchgang durch dieselbe die ihr zur vollst~indigen S,ittigung feh- 
lenden Wassermengen aufnimmt. Dies Verhaltea ist fiir die Be- 
rechnung der Versuchsresultate yon Wichtigkeit, da anderenfalls die 
Ermittelung der Zusammensetzung des Hauptluftstromes aus der 
Anal?se der ZweigstrSme mit nicht unbetr~ichtlichen Fehlern behaftet 
wUre. Wegen der Griissenverhiiltnisse unseres hpparates und na- 
mentlich der ventilirenden Gasuhr ist Uberdies die Reduction des 
Volums des Hauptstromes auf gleiche Temperatur und Feuchtigkeit, 

~) 1. c. S. 5 4 8 .  
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wie sie den durch die kleinen Gasuhren gemessenen Luftproben 
zukommen, nicht gut zu umgehen. Um diese Reduction vorneh- 
men zu kSnnen, sind an s~immtlichen Gasuhren Thermometer an- 
gebraeht, deren Stand w~ihrend jedes Versuches stiindlich abge- 
lesen wird. 

Bez0glich aller Ubrigen Details in der Einrichtung des Appa- 
rates haben wir uns mit Ausnahme yon zwei Abweichungen strenge 
an die Angaben yon Pe t t enko fe r  und Vol t  gehalten. Die erste 
dieser Abweichungen besteht darin, dass wit die Vorriehtung zur 
Bestimmung des yon den Thieren abgegebenen Wasserdampfes vor 
der Hand noch g~inzlieh weggelassen haben. Wir thaten dies eines- 
theils, urn die Arbeitslast nicht allzu sehr zu vergrSssern, andern- 
theils deshalb, well uns die Frage, in wie weit die Bestimmung des 
Wassers bei der Pe t t enkofe r ' s chen  Methode absolut zuverllissige 
Werthe liefert, tiberhaupt noch nicht glinzlich entschieden scheint. 
Dem entspreehend, geht bei unserem Apparate die Luft des zur 
Analyse bestimmten Zweigstromes, nachdem sie Ventile und Pumpe 
passirt hat, direct dutch die mit aagefeuehteten Bimsteinstiicken 
geftillten Flaschen und tritt nachdem sie sieh daselbst mit Wasser- 
dampf gesiittigt hat, in die zur Absorption der Kohlensliure dienen- 
den Barytriihren ein. 

Zweitens haben wir statt einer Doppelprobe regelmiissig nut 
eine einfache Probe der eintretenden, wie austretenden Luft zur 
Untersuchung genommen. Dies ist, wie wir zugestehen, kein Vor- 
theil, sondern sogar ein directer Naehtheil gegentiber dem yon 
Pe t t enkofe r  und Volt in den letzten Jahren innegehaltenen Ver- 
fahren der Dnppelanalyse, bei welchem die eine Bestimmung immer 
die andere controlirt. Da es uns aber darauf ankara, eine miig- 
lichst grosse Anzahl yon Versuchen auszuftihren, wir sogar mit 
RUcksicht auf die waiter unten zu beschreibende Versuchsanord- 
hung fast bei jedem einzelnen Thiere an mehreren Tagen hinterein- 
ander den Gaswechsel bestimmen mussten, so waren wit gezwungen 
den einen Vortheil, nehmlieh der controlirenden Doppelbestimmung, 
zu Gunsten des anderen, de r  miiglicbst grossen Vervielffiltigun~ der 
Resultate, zu opfern. Wi r  konnien dies um so eher, als wit uns, 
wie auch der Leser aus der Constanz der Ergebnisse unserer Unte~;- 

suchungen entnehmen wird, einer peinlichen Sauberkeit in der Aus- 
ftihrung der Methode befleissigten. 
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Bevor wir nun zm. Anstellung der eigentlicben Fieberexperi- 
mente schritten, war noch eine Reihe yon Voruntersuchungen zu 
erledigen. Wit hatten erstens die Aichung  der Gasuhren  aus- 
zuftihren, zweitens abet dureh Verbrennung yon Substanzen, deren 
chemische Zusammensetzung, in specie deren Kohlenstoffgehalt uns 
genau bekannt war, die Zuverl~issigkei t  der Methode  zu 
prtifen. 

1) Die Aichung des grossen Gasmessers wurde yon uns auf 
dem hiesigen Reichs-hichamt mit Hiilfe der daselbst befindliehen 
ausserordentlich genauen Messgloeken ausgefiihrt. IIierbei hielten 
wir dieselbe Anordnung fest, wie sie thats~ieblich bei unserem hppa- 
rate gegeben ist, d. h. wit pressten die Luft nicht dutch die Gas- 
uhr hindurch, sondern liessen sie, indem die mit der Axe der 
Trommel verbundene Welle durch ein tiber eine Rolle gehendes 
Gewicht gedreht wurde, aus den naeh Art der Spirometer-Gasometer 
construirten Gloeken aspiriren. Dutch eine sehr zweckm~ssige Re- 
gulirungsvorrichtung sind die Glocken, wShrend sie niedergehen 
und immer tiefer in das Wasser eintauchen, in jeder Stellung so 
genau iiquilibrirt, dass das an der Gasuhr befindliche Wassermano- 
meter in maximo nur Sehwankungen yon 3 Mm. zeigte, hls Re- 
sultat einer grossen Anzahl auf solehe Weise ausgefiihrter Aichun- 
gen, bei welchen jedesmal 5 - - 7 0 0  Liter Luft dureh die Oasuhr 
gingen, ergab sieh, dass bei gleicher Umdrehungsgesehwindigkeit 
der Trommel die den einzelnen Aiehungen entspreehenden Werthe 
yon einander um kaum ~ pCt. differirten. Wegen tier sehr viel 
geringeren Griisse der kleinen zur Messung der Zweigstriime die- 
nenden Gasuhren war es nicht ang~inglich, dieselben gleichfalls [nit 
den grossen Gloeken zu aichen. Wit' benutzten daher ftit. sie die 
yon Volt 1) angewandte Methode der Aiehung, welche darin be- 
steht, dass aus einem mit dem betreffenden Gasmesser in Verbin- 
dung stehenden leeren Glasballon die Luft dutch einstriimendes 
Wasser verdr~ingt wird, wobei sie nothwendig durch die Uhr ent- 
weiehen muss. Das Quantum der auf solohe Weise ausgetriebenen 
Luft ist leicht dutch Witgung des in den Ballon iibergeflossenen 
Wassers zu bestimmen. In den dieser hrbeit als hnbang beige- 
ftigten Tabellen findet der Leser die Resnltate sowohl diese% wie 
aueh der an dem grossen Gasmesser ausgefiihrten hiehungen. 

1) l.c. $. 563 u. ff. 
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2) Zur Controlirung der L e i s t u n g s f i i h i g k e i t  u n s e r e s  
A p p a r a t e s  bedienten wir uns der yon P e t t e n k o f e r  vorgeschlage- 
hen Verbrennung gewogener Stearinkerzen yon bekannter ehemi- 
saber Zusammensetzung. Zu dam Zwecke kauften wit ein gri~sseres 
Quantum des im Handel in Gestalt gr~isserer liinglicher Tafeln vor- 
kommenden Stearins, welches zur Fabrication der feinsten Kerzen 
verwandt wird. Hiervon schmolzen wir mehrere Tafeln ein und 
gossen uns yon der Masse in airier Bleehform selbst die zur 
Kohlensiiurebestimmung dienenden Kerzen. Dieselben hatten einen 
l)urehmesser yon I Zoll und besassen einen aus einem dreifaehen 
Baumwollfaden gedrehten Docht, weleher trotz seiner Diinne ein 
durchaus gleichm~issiges und hellas Brennen der Kerzen ermiiglichte. 
Bei einem C-ewieht v0n durchsehnittlich 30 Grm. brennen derartige 
Kerzen etwa 4�89 Stunde und liefern dabei pro Stunde circa 20 Grin. 
COs, also annifhernd so viel, wie ein Hund yon 30 Kilo Gewieht 
in der gleiehen Zeit bei gew~ihnlicher Ernlihrung producirt. Ihrer 
Zusammensetzung naeh bestehen sic aus einem 6emenge des Tri- 
glyeerid tier Stearinsiiure, Palmitinsiiure und Elaidins~ure, mit vor- 
wiegendem Gehalt an letzterem. Eine Probe der Masse l~ingere Zeit 
im Trockenschranke bei 100~ ~ehalten oder fain zcrrieben im 
Vacuum mehrere Tage tiber Schwefelsliure aufbewahrt, iinderte ihr 
C, ewieht nicht. Behufs Bestimmung des Kohlenstoff- und Wasser- 
stoffgehaltes wnrde die Substanz mit Kupferoxyd im Sauerstoffgas- 
strom verbrannt. Zwei auf solehe Weise ausgefiihrte hnalysen 
gaben folgende gut tibereinstimmende Zahlen: 

I. 0,1732 6rm. Stearin lieferten: C02 ---- 0,4868 6rm. 
H20 = 0,1948 

mithin sind eothalten in  100 Stearin: C : 76,65 - 
H = 12,496 - 

II. 0,323 Grin. Stearin lieferten: CO,,---- 0,9036 - 
H~O = 0,3640 - 

mithin sind enthalten in 100 Stearin: C = 76,30 - 
H = 12,52 

Danach ergiebt sich als Mittel aus den beiden obigen Bestim- 
mungen ein proeentischer Gehalt der Kerzenmasse an Kohlenstoff 
yon 76,47 und an Wasserstoff yon i2,51. - -  Bei der Verbrennung 
der Kerzen im Respirationsappara'te wurde so verfahren, dass die- 
selben, wend der Versuch abgebrochen warden sollte, ohno neff- 
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hung der KastenthUr zun~iehst ausgellischt wurden. Dies geschah 
mit Hillfe eines kleinen Handblasebalges, an welchem ein langer 

Gummischlauch befestigt war, der durch das Zuleitungsrohr in den 
Kasten his dicht in die N~ihe der brennenden Kerze geftihrt war. 

Hierauf wurde vor der definitiven Beendigung des Versuches noch 
l~ingere Zeit, in minimo eine Viertelstund~ fortventilirt, um die im 

Kasten yon tier Verbrennung her restirende Kohlensiiure auszusaugen. 

Wir theilen hier summarisch das Resultat yon ftinf derartigen Ver- 

brcnnungsversuchen 1) mit, indem wit beziiglich der Details der Be- 
rechnung auf die im Anhange befindlichen Tabellen verweisen: 

T a b e l l e  L 

Versucbs- Stearin Kohlen- I K h 1 e n s t o f f 
Datum. dauer in verbrannt s~iure [ 

Stunden. in Grin. gefunden I berech- gefun- Differenz 
in firm. ] n et` den. absolut, in pet. 

4. November 4�88 24,791 68,92 t8,96 i8,79 --0, i7 --0,9 

25. 4~ 28,2225 76,78 2i,58 20,9~t --0,64 --2,97 

29. 4�89 277342 78,75 20 ,91  21,48 -{-0,57 -~-2,73 

2. December 4�88 37,1285 103,76 28,39 28,29 --0, i  --0,35 

6. a�89 31,a3o aa,7o 33,96 ~a,19 +0,23 +o,0o 
Wie man aus der Tabelle sieht, betr~igt bei dreien yon den 

f~inf Versuchen die Differenz der gefundenen und der berechneten 
Kohlenstoffmengen noch nicht 1 pCt., w~ihrend bei den zwei tibrigen 
dieselbe sich allerdings his auf tiber 2, resp. nahezu 3 pCt. beliiuft. 
Das ist ein Resultat, welches mit den yon P e t t e n k o f e r  und Vol t  
erzielten Ergebnissen~) vlillig harmonirt . .  Wenngleich wir zugeben, 

dass die Methode hinsichtlieh ihrcr Gcnauigkeit mit tier Elemetarana- 

Iyse organischer Sabstanzen nicht concurriren kann, so leistet sie  

doch so Vorziigliches, dass sie ohne Weiteres den besten unserer 
physiologischen Versuchsmethoden zur Seite gestellt werden darf. 

Naeh Beendigung dieser Vorversuche gingen wir nunmehr un- 
verziiglich zur Inangriffnahme unserer eigentlichen Aufgabe tiber. 

l) Es stud dies s~immfliche Eontro]versnehe, we|ehe mit Kerzen yon der oben 
angegebenen Beschaffenheit bisher iiberhaupt yon uns ausgefiihrt wurden. 

u) S. Carl u. E r n s t  Vo i t  und J o s e f  F o r s t e r ,  Ueber die Bestimmung des 
Wassers mittelst des Pe t t en k o fe~r'schen Respirationsapparates. Zeitschrift 
fiir Biolo$1e. Bd. Xl. S. i28 u. ft. 
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huch bier waren allerdings wieder nocb einige Vorarbeiten zu er- 
ledigen, welche erstens die huffindung einer einigermaassen zuver- 
l~issigen Methode der Fiebererzeugung, sodann die Wahl der Ver- 
suchsanordnung betrafen. 

Da kleinereThiere wegen des relativ ungiinstigen Verh~iltnisses 
ibrer Oberfl~iche zum KSrpergewicht im Grossen und Ganzen keine 
so constante Eigenwiirme darbieten, als gri~ssere, so hatten wir yon 
vornherein beschlossen, nut an Hunden zu experimentiren und zwar 
an solehen, deren Gewieht mindestens 20 - -30  Kilo betrug. Hierzu 
bestimmte uns als weiterer maassgebender Factor der Umstand, 
dass gerade bei dieser Thierspeeies die Methode der ktlnstlicheu 
Fiebererzeugung i m Laufe der Zeit am meisten ausgebildet wor- 
den ist. 

Ftihrt man bei ltunden yon dem angeftlhrten Gewieht, wiihrend 
sie eine nattirliche und ungezwungene K(irperhaltung einnehmen, 
das Thermometer jedesmal gleich welt, etwa 4 - - 5  Zoll tief, in das 
Rectum ein, so beobaehtet man Schwankungen tier t~iglichen Tem- 
peratureurve, welehe unseren ziemlieh zahlreichen Messungen zu- 
folge, selten 10 C. erreichen, vielmehr sieh im Durehschnitt auf 
nicht mehr als 0,50 C. belaufen. Man kann daher eine jede Stei- 
gerung der Kiirperwiirme um mehr als 1 ~ C. tiber die mittlere 
Normaltemperatur mit fast absoluter Sicherheit als eine febrile be- 
zeichnen. So leicht es nun ist, die Thiere voriibergehend, z .B.  
dutch direete Eiter- oder Jaucheinjeetionen in die Venen, resp. unter 
die Haut in den febrilen Zustand zu versotzen, so schwierig ist es, 
durch die gleichen Manipulationen eine die Norm auf die Dauer 
tiberschreitende Temperaturerb(ihung herbeizufiihren. Wir glaubten 
anfiinglieh, dieses Ziel am ehesten dadureh zu erreiehen, class wir 
den Thieren miiglichst tief gehende Verletzungan beibraehten, welche 
zu ihrer Reparirung und definitiven Heilung vieler Wochen be- 
durften. Zu dem Zwecke legten wir bei versebiedenen Hunden an 
gr~sseren Riihrenknoehen, z .B.  der Tibia, die Knoehenoberfl~tehe 
dureh Entfernung und Zersti~rung des Periostes frei, bohrten darauf 
die Markhiihle mit einem Trepan an und zerst(irten sehliesslieh mit- 
telst eines ~liihenden Drahtes den lnhalt derselben in ihrer ganzen 
Ausdehnung. Die nothwendiger Weise folgonde Totalneerose des 
Knochens, so w~ihnten wir, mtlsste ein l~ngere Zeit andauerndes 
Fieber yon betriiehtlieher Hiihe indueiren. Wir hatten uns indess 
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get~uscht. Trotz dieser wegen der Intensit~t des Eingriffes selbst 
fur einen beherzten Experimentator widerw~irtigen Verwundungen, 
fieberten die Hunde entweder gar nicht oder doch our ir~ so ge- 
ringem Grade, dass die Methode als durchaus unzul~inglich ver- 
worfen werden musste. Den gleichen Misserfolg batten wir zu ver- 
zeichnen, als wir mittelst Troicarts in die Pleurah[ihle Eiter oder 
selbst jauchige Fliissigkeit injicirten. 1Nach liingerem Herumexperi- 
mentiren gelangten wir zu einem Verfahren, welches, obzwar auch 
nicht absolut zuverl[issig~ doch noch die meisten Chancen for die 
Erreichung des angestrebten Zieles zu bieten schien. Ein ca. 5 Zoll 
lan~er eapillarer Troicart, dessert eines nach Art einer Canaille ge- 
formtes Eiade genau auf den Messingkonus einer Injectionsspritze 
passt, wird in schr~iger Richtung tier it1 die iiussere Musculatur des 
Oberschenkels eingestossen, so dass die Spitze bis in die N~ihe des 
Knochens gelangt. Hierauf werden mit Htilfe der zugehSrigeu Spritze 
ca. 25 Ccm. gutartigen Eiters in die Musculatur gespritzt. Derselbe 
muss, was wir besonders betonen, durchaus frisch sein und darf 
llberdies nicht eine zu diinne Beschaffenheit haben. Am besten 
eignet sich Eiter, welcher aus einer actlten Phlegmone stammt und 
mit necrotischen Gewebsfetzen reichlich untermengt ist. Wird sol- 
cher Eiter in einem wohlverschlossenen Geffisse auf Eis aufbewahrt, 
so erh~lt sich die exquisit pyrogene Eigenschaft desselben oft 
Wochet~ lang, um erst naeh und nacb zu erltischen, ein Verhalteo, 
welches in directem Contrast mit den Veriinderunge n steht, die die- 
selbe Fltissigkeit er]eidet, wenn sie in einem Hohlraum des Kiirpers 
selbst l~ingere Zeit eingeschlossen verharrt, hi diesem ]etzteren 
Falle beobachtet real}, wie den Aerzten m~.d namentlich den Chi- 
rurgen wohl bekannt ist, gar nicht selten ein completes Verscbwin- 
den der pyrogenen Eigenschaften, was zweifelsohne mit gewissen 
chemischen Metamorphosen des Eiters zusammenhiingt. Letztere 
doeumentiren sich einerseits in der mehr und mehr fortschreiten- 
den Verfettung der zelligen Elemente~ andererseits in dem Auftreten 
gewisser vordem in der Fltissigkeit nicht vorhandener krystallinischer 
Materien, nehmlich Cholestearin, Leucin und Tyrosin. Weiter u~terl 
werden wir Gelegenheit haben, ein Beispiel derartiger Wirkungs- 
losigkeit ~ilteren, an Tyrosin reichen Eiters, welcher aus einem in 
die Bauchhi3hle durchgebrochenen Empyem stammte, mitzutheilen. 
Andererseits soil abet auch der zu den Injectionen dienende Eiter 
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keine faulige Beschaffenheit darbieten. Er erzeugt sonst bei den 

Thieren in Folge septischer Infection starke Collapszustiinde, die yon 

betr~ichtlicher Temperaturerniedrigung und Durchf~illen begleitet sind. 
Wenn wir entgegen den so eben gestellten Anforderungen zeitweise 
bei unseren Versuchen zu anderen FItissigkeiten behufs Erzeugung 
yon Fieber griffen, so lag dies nur da ran ,  dass uns sonstiges Ma- 
terial nicht zu Gebote stand. Leider war in solchen Fiillen, wie 

der Leser aus den Temperaturaufzeiehnungen enlnehmen wird, der 
Evfolg aueh nicht ein so prlignanter, wie er yon uns gewtinseht 

wuvde. - -  Das Resullat nun einer in obiger Weise ausgeftihrten In- 

jection ist jedesmal die Entstehung eines Muskelabscesses, welcher 

mit mehe oder minder ausgedehnter Neerose des Gewcbes und welt 

verbreiteter Unterminirung der gesunden umgebenden Partien ver- 
kntipft ist. Bisweilen kommt es aueh zur Betheiligung eines der in 

der N~ihe gelegenen Gelenke, zumal des Kniegelenkes, nehmlieh 
dann, wenn der Eiter sich welt in die Tiefe senkt. Die Bildung 

des Abscesses involvirt noeh nieht jedesmal die Entstehung ausge- 
sproehenen Fiebers. Dieses tritt eben nur auf, wenn der injieirte 
Eiter wirklich pyrogene Eigenschaflen besass, also die oben beschrie- 

bene Beschaffenheit darbot; es pflegt alsdann bereits ein his zwei 

Stunden nach ausgefiihrter Injection vorhanden zu sein. War die 

Injection am Vormittage gemacht worden, so kann bei gutem Ver- 

laufe der Angelegenheit die febrile Temperaturerlliihung bis zum 
Abende desselben Tages bereits einen sehr bedeutenden Grad er- 

reichen. In einem (dem ersten) der unten mitzutheilenden F~ille 

betrng sie zu der angefiihrten Zeit iiber zwei Grad. Das so er- 
zeugte Eiterfieber erh~tlt sich ferner - -  zwar mit etwas abnehmen- 
der Intensitlit - -  eine Reihe yon Tagen und erlischt erst vollst~in- 

dig, wenu tier entstandene Muskelabscess ktinstlich er~ffnet wird. 
Die Thiere selbst pflegen, wofern nur der injicirte Eiter yon Fiinl- 

nisskeimen frei war und keine allzu ausgedehnte Unterminirung tier 
Musculatur eintrat, den Eingriff zu iiberleben. 

Um einen riehtigen Einblick in die Veriinderungen, welche der 
Gaswechsel unter dem Einfluss des fieberhaften Zustandes erleidet, 
zu gewinnen, ist es nothwendig die Griisse desselben auch bei nor- 
malen Temperaturverh~iltnissen der Thiere zu kennen. I)a Hunde, 

sobald sie erkranken, zu regelm~issiger Aufnahme yon Nabrung nicht 
zu bewegen sin(I, die Verdauung und Assimilation ausserdem unter 
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dem Einfluss des Fiebers selbst in nicht unbetr~ichtlieher Weise 
leiden, so schien es geboten, s~immtlicbe Bestimmungen im Hunger- 
zustande vorzunehmen. Hierbei konnte wiederum in doppelter 
Weise verfahren werden. Entweder wurden die Hunde l~insere Zeit 
mit der gleichen Nahrung gefiittert und, nacbdem ein gewisser 
Gleichgewic~htszustand erreicht war~ zun~ichst der Gaswechsel der 
hungernden Thiere bei normaler Temperatur ermittelt, um nach 
Wiederaufnahme der Ern,,ihrung unter miiglichst gleichen ~iusseren 
Bediugungen w~hrend des fieberhaften Hungerzustandes untersucht 
zu werden. Oder es wurden siimmtliche I~estimmungen in einer 
und derselben Hungerreihe a usgeftibrt, wobei an den ersten Tagen 
der Reihe die Normalausscheidung, an den sp~iteren die dutch das 
Fieber ver~nderte Abgabe der Kohlens~iure untersucht wurde. Wit 
w~ihlten die letztere Versuchsanordnung, indem wir yon der An- 
nahmo ansgingen, class, wenn wirklich das Fieber mit einer erheb- 
lichen Steigerung der Verbrennungsvorg~inge einhergehen sollte, 
dieselbe sieh bei dieser Anordnung in besonders ansehaulicher 
Weise geltend machen musste. Denn der Gasweehsel normaler 
hungernder Thiere nimmt proportional der Oauer der Inanition in 
Form einer, der Abseisse sieh allmiihlich zuneigenden Curve ab. 
l)a wir abet ausser den relativen Aenderungen der CO~-Abgabe, 
wie sic sieh aus dem Vergleich jedes einzelnen Hungertages mit 
den vorhergehenden ergaben, die absolute Gr(isse der Steigerung 
oder Verminderung des C, asaustausehes im Fieber kennen lernen 
wollten, so war es feraerhin geboten, wenigstens einen Normal- 
hungerversueh anzustellen, welcher sich tiber eine ebenso grosse 
Reihe yon Tagen erstreekte, wie jede der unternommenen Fieber- 
reihen: Erst der direete Vergleieh mit den entspreehenden Werthen 
dieses Versuehes setzte uns, wie auf der Hand liegt, in den Stand, 
uns eine exaete Vorstellueg yon der wahren C.rSsse des Gasaus- 
tausches auch an den sp/itesten Fiebertagen zu bilden. Ehe wir 
daher zu dem Berieht tiber die Ergebnisse unserer eigentliehen 
Experimente tibergehen, theilen wir das Resultat des Normalver- 
suches mit, indem wir wiederum wie bei dan Versuchen mit Ver- 
brennung yon Kerzen an dieser Stelle uns auf die Angabe tier 
nothwcndigsten Daten beschrlinken, rticksiehtlich der Einzelheiten in 
der Bereehnung abet auf den Anhang verweisen. 
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T a b e l l e  II. 

Datum. [ Hun [ gewiehl 

5. Jali 

6. " 

8. - 

10.  - 

12 .  - 

3 

4 

6 

8 

l0 

26320 

? 

24770 

23890 

23900 

Temperatur 
des Thieres 

in ~ 

Ver- I K o h 
suchs- [ wiihrend des 

i :S t  ~rn [Versuchs aus- 
den -[ geschieden 

�9 I in Grm. 

I 
Ms. = 39,11 6 

Ab. = 3~,11 
Mg. : 6 
hb. = 39,0[ 

Mg. = 39,01 5,~ 
Ab. = 38,8 I 
Ms. = 39,51 o,t 
hb. ~ 39,1 [ 

I 
Mg. : 39,4[ fi 
hb. = 38,7] 

134,4 

138,6 

111,0 

1 1 8 , 3  

97,4 

e n s ~ u r e  

auf I des ersten 
6Stunden [ Respira- 
bereehnet tionstages 
in Grin. ----- 100. 

i34,4 

138,6 

12t,1 

109,2 

97,4 

100 

103 ,1  

90,1 

81,3 

72,5 

Das Thier, welches zu obiger Reihe gehSrt, war ein grosser weiblicher brauner 
Jagdhund. Vor Beginn des flungerns hatte es reichliches gemischtes Fressen er- 
halten. 

Um die an den einzelnen Hungertagen gefundenen Kohlen- 

s~iuremengen unter einander vergleichen zu kiJnnen, haben wir die- 

selben zun~chst s~immtlich auf die gleiche Zeitdauer yon sechs Stun- 

den umgerechnet. Die sich so ergebenden Ziffern findet der Leser 

in der vorletzten Spa l t e  der obigen Tabelle. Ausserdem haben wir 

in der letzten Spalte die Werthe zusammengestellt ,  welche man be- 

kommt, wenn man die CO~-Ausscheidung an dem crsten der unter-  

suchten Huugertage = 100 setzt. Da die gleiche Berechnung auch 

bei den Fieberversuchen ausgefiihrt wurde, so sind damit alle Daten, 

welche wir fiir den unmit te lbaren Vergleich der einzelnen Reihen 

unter einander und mit dem Normalversuche brauchen,  gegebem 

Im Ganzen haben wir sieben Fieberversuchsreihen an verschie- 
denen Thieren ausgefi ibrt ,  deren jede einzelne eine Dauer von 

8 - - 1 0  Tagen mit 4 - - 6  Respirationsverst~chen umfasst. Wir geben 

im Folgenden die Resultate derselben libersicht|ich geordnet in Ver- 

b indung mit den betreffenden Versucbsprotocollen wieder~):  

1) gum Yerst~indniss der in Spalte 4 der Tabellen enthaltenen Temperaturauf- 
zeichnuagen sei bemerkt, dass dieselben das Ergebniss der unmi t t e lba r  
vor Beginn und nach Beeadigung eines jeden Versuches angestellten Messun- 
gen sin& 

Archly f. pa~hol, Anat. Bd. LXXVI. Hft .  1. 1 | 
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!. F i e b e r v e r s u c h s r e i h e .  Hund D., etwas magerer mittelgrosser Hofhund, 
war vet Beginn der Reihe veto 9 . - - 1 4 .  April incl. mit reiehltehem gemisehten 
Fressen geffittert worden. Seine mitflere KSrpertemperatur wahrend dieserZett be- 
trug 38,5~ Am 17. April Vnrm. 10 Uhr Injection yon 25~Cem. eines diinnen 
geruchlosen Empyemeiters in die Musculatur des linken Obersehenkels. Drei Stun- 
den sp/iter ohne jedwede Temperaturerh6hung in den Kasten gesetzt, Auch Abeuds 
naeh dem lterausnehmen nicht die Spur einer febrilen Reaction, woran offenbar 
die fast serfse Beschaffenheit des Etters schuld ist. Es wird daher am 18. April 
eine zweite Injection yon 24 Cem. in dieselbe Gegend gemaeht, diesmal abet Eiter 
yon einer Phlegmone genommen, welcher, obzwar schon mehrere Wochea auf Eis 
aufbewahrt, noch v611ig geruehlos ist. Temperatur unmittelbar vor der Injection 
37,80 C. ; zwei Stunden spfiter (12 Uhr Mittags) 39fl, dabei bereits deutliche Fieber- 
erscheinungen (Fr6steln, heisse Schnauze, sehr kleiner and frequenter Puls) vor- 
handen. Abends Status idem. Temp. 40,3 oC. - -  20. April: Der ganze linke 
Schenkel des Thieres betr/ichtllch angeschwolleu nod so sehmerzhaft, dass selbst 
leiseste Berfihrung lebhafte Schmerzausserungen hervorruft. 21. April frfih: Temp. 
39,80 C., die geschwulst des linken Obersehenkels deutlich fluctuirend, dabei keine 
eigentliehe Eiterbeule bildend, sondern yon mehr diffuser Beschaffenheit. Es wird 
eine 3 Zoll lange Incision gemaeht, aber erst naeh etwa zolltiefem Eindringen des 
blessers in die Musculatur eine geringe Menge etwas fibelriechenden Eiters zu Tage 
gef6rdert. - -  Trotz energischer Desinfection fiebert das Thief ouch noch in den 
naehstfolgenden Tagen (Temp. racist fiber 400 C.) lebhaft, was seinen Grund darin 
hat, dass der Eiter in den vorbaudenen Recessus sich immer wieder anstaut. Einer 
dieser ganz in die Tide sich erstreckenden Reeessus lasst sich bfs zum Os sacrum, 
ein anderer bis in die NiChe des Kniegelenkes verfolgen. Wegen der zunehmenden 
sehlechteu Besehaffenheit der Wunde wurde der ltand am 27. April getfdtet. Die 
Section ergiebt eine ausserordentlich umfangreiche Zerstfruag fast der gesammten 
Musculatur an der Aussenseite des linken Oberschenkels; ferner beginnende Neerose 
des Kreuzbeins and Eiteransammlung tm linken Kniegelenk. 

T a b e l l e  Ill. 
i 

. ~  
Datum. ~ 

17. - A 

19. 6 

20. 7 

KSrper] Temperatar 
gewichtl des Thieres 
inGrm. I in oc .  

i 

19650 Mg. ---~ 38,55 
Ab. ~ 38,15 

18620 ~lg.~--- 38,7 
Ab. ~ 38,45 

? Mg. ~ 40,3 
Ab. : 41,0 

? Mg. : 40,2 
Ab. : &O,3 

~ '~  I ~ahr. des I auf I 
] Vers. aus- 16 Stun& [ 

= Igeschiedenl berechn. I 
"- ] in Grin. [ in Grin. / 

6~ 

6 

6~ 

6,'- 

r e 

d. ersten 
Respir.- 

tages 
100. 

71,42 

65,36 

111,38 

104,3 

65,92 

65,36 

i02,8 

100,1 

100 

99,2 

156,0 

151,9 

Bemerkungen. 

18. April Vorm. 24 Ccm. 
Eiter in die Museulatur 
des linken Oberschenkels 
injieirt. 
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II. Fie  b e rve r s u c h s ret h e. Hund G., sehwarzer, kleiner, weiblicher Ratteo- 
ffinger, hat vom 12.- -19.  Juni incl. tiiglich 500 Grin. robes Pferdefieisch erhalten; 
Temp. zwisehen 38,7 und 39,20 C. schwankend. Am 23. Juni Vorm. Injection yon 

25 Ccm. altered (i. e. seit einiger Zeit oaf Eis aufbewahrten), reiehlich mit necro- 
tischen Gewebsfetzen vermischten, daboi geruchlosen Eiters in die rechte Ober- 
schenkelmusculatur. Eine Stnnde sp/iter, helm Einsetzen in den Apparat, Temp. 
noeh nicht erhSht, 38,8 ~ C. Abends Hauttemp. dem Geftihl nach nicht besonders 
erhSht, geringe Anschwellungen der lnjectionsstelle. - -  2/*. Juni: Yorm. 1O Uhr 
Temp. 39,7oC.,  hbonds 39,7~ - - 2 5 .  Juni: Gauze rechte Itinterextremitat be- 
deutend geschwollen. Temp. 9 Uhr Yorm. 40,4 ~ Um den Effect tier ersten 
Einspritzuog noch zu steigern, werden um I I Uhr abermats 25 Ccm. desselben 
Eiters an der nehmlichen Stelle wie das erste Mal injicirt. Abends, sowie am 
niichstfolgenden Tage starke Depression and Mattigkeit. - -  28. Juni: Temp. Vorm. 
40,50 C. Der Abscess, welcher sich his in die Fussgegend herabgesenkt hat, wird 
er~iffuet und aus demselben ca. 400 Com. d/innen, blutigen, etwas faulig riechen- 
den Eiters entleert. Das Fieber verschwindet darauf vollstiindig nnd es tritt sehnell 
Heilang ein. 

Tabe l l e  IV. 

Datum. li  l  r orl 
 l ewiohtl aos Thieres 

~ [  withr, des I auf 
"~ ~ I Vers. aus- I 6 StuD& 

] ~ = ]ges~h,eaen[ bereehn. 
I~-- - - |  in Grm. / in Grm. 

u r e  

d. erster 
Respir.- 

tases 
~--- 100. 

Bemerkungen. 

20. Juni 

22. 

23. 

26. 

! 
3 14420 [ Mg. ----- 39,1 

l 
ab. ~ 38,9 

5 13910 M g . ~  38,8 

l ab. ~-  38,7 

6 ? Mg. = 38,8 
hbr ~ 39,55 

8 ? Mg. : 40,6 
hb. = 39,85 

9 ? Mg. = 40,1 
hb. ~ 39,9 

6 

6�88 

6 

59,80 

57,70 

64,93 

70,15 

64,14 

59,80 

55,4 

64,93 

70,15 

64,14 

100 

92,6 

08,6 

117,3 

L07,3 

1 Stunde vor Beginn des 
Versuchs 25 Ccm. Eiter in 
d. Muscu!atur des rechten 
Oberschenkels injic. Mit 
Normaltemp. eingesetzt. 

1�89 Stunden vor Bee, inn des 
Versuchs abermals Injec- 
tion yon 25 Ccm. Eiter. 

IlL F ieb er v e r s u  c h s re i  h e. Hand C., grosser weiblicher, brauner Jagdhund. 
Vor Beginn der Reihe 6 Tage long t/igtich 600 Grm. Fleisch und 100 Grin. Speck. 
PClittlere Temp. wiihrend dieser Zeit 39,3 o C. (Maximum 39,6, Minimum 39,0). - -  
22. Marz: 11 Uhr Vorm. IDjection yon ca. 25 Ccm. intens'iv blutig gefarbten, dabei 
abet sehr diinnen Eiters in die lioke Veda saphena. Das Thief w/ihrend der Ope- 
ration sear aufgeregt, nach derselben niedergeschlagen. Eino Stundo sp/iter Temp. 
~i0,5 ~ C., unmittelbar vor dem Beginne des Versuchs 40 ,40C.  kbends, nach Be- 

l l *  
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endigung des Versuehes keine sichtbare Abnormitfit; Hund ebenso mobtl wte an 
den vorhergehenden Tagen. - -  25. Mfirz: 11�89 Uhr Vorm. Injection yon 25 Com. 
dicken rahmigen Phlegmoneeiters in die Musculatur des linken Oberschenkels mit- 
telst Troicartcanfile. Vor- nod nachher Temp. 39,30 C., mit weleher der Hund 
aneh am 1~ Uhr in den Apparat gebracht wird. Wiihreud des Versuehes Ent- 
leerung reiehlieher Mengen d/inner, theerartig gef~irbter F/ices. Abends heisse Haut, 
sehr beschleunigte Pulsfrequenz, starke Mattigkeit and Depression. - -  26. Marz: 
An der Aussenseite des linken Obersehenkels hat sich ein etwa faustgrosser Abscess 
gebildet; beim Gehen wird der erkrankte Schenkel in die HShe gehoben. - -  
27. Miirz: Der Abscess bat sicb nieht vergrSssert;" beim Palpiren /iesselben deut- 
liebes Knistergefiihl. Dnrch Schnitt werden ca. 250 Ccm. blutigen, ziemlicb intensiv 
stinkeuden Eiters entleert. Die WundhShie wird energisch desinficirt, woranf each 
2 Tagen das Fieber g~nztieh sehwlndet, tieilung. 

Tabe l le  V. 

Datum. 
l i  ~' ] K6rper- 
"~ ~ [  gewieht 

:~ [ is  Grm. 

Temperatur 

des Thieres 

in o C~ 

K o h l e u s i i u r e  

In =l ahr desl auf a erste  
I~ ~ I Vcrs. aus- ] 6 Stund. Respir - 
I ~. = Igesehledenlberechn. tages 

" I G r i n  l in Grm. ---- I 0O. 

6~ 

118,01 

95,05 

95,77 

115,87 

128,19 

101,15 

95,05 

95,77 

18. M/irz 3 27820 

20. - 5 26770 

22. 7 ? 

25. 10 am 
24. Mar: 

25370 

26. 11 ? 

Mg. ----- 39,1 7 
Ab. ~ 38,6 

Mg. = 39,t 6 
hb. = 38,7 

Mg. ---~ 40,4 6 
Ab. -~- 37,9 

Mg. = 39,3 
Ab, ~--- 40,9 

Mg. = 40,65 
Ab. ~ 40,7 

IV. F i e b e r v e r s u  chs r e ihe .  

6~ 

113,5 

113,95 

10O 

93,97 

94,7 

112,2 

119.,65 

Bemerkuugen. 

2�89 Stunden vor Beginn des 
Versuchs 25 Gem.Eiter in 
d. linke V.saphenainjictrt. 

2 Stundcn vor Beginn des 
Versuchs 25 Ccm. Elter in 
die Museulatur des linken 
Oberschenkels injic. Mtt 
Normaltemp. eingesetzt. 

den 4. Mai Vorm. 38,65, Ab. 38,7~ 5. Mai Vorm. 38,60C. - -  6. Mai: Eine 
Stnnde vor Beginn des Respirationsversuches Injection yon 25 Com. blutigen, dfin- 
nee, ~Iteren Eiters in die Museuhtur des rechten Oberschenkels. Unmittelbar nach 
der Injection tritt alas TAler nur noch mit Vorsicht mit der rechten fiinterpfote auf 
uud hinkt racist. Elngesetzt mit 38,6 ~ - -  7. Mai: Rechter Oberschenkel stark 
geschwollen and so scbmerzbaft, dass der Huud bei dem Versuche die erkrankte 
ExtremitSt zu berfihren, sear ungeberdig wird und um sich beisst. - -  Hauttempe- 
ratur dem Gefiihl each deutlicb erh~iht. --- 8. Mai: Temp. Vorm. 39,8~ der 
Abscess am rechten Oberschenkel betr/iehtlich vergr5ssert und deutlich iluctuirend. 
9. Mai: Abends, each Beendigung des Versuches Incision, durcb welebe ca. 250 Ccm. 

Hund E., mittelgrosse Dogge, miinulich. Temp. 
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eines sehr wentg riechenden, rahmigen nnd mit Gewebsfetzen untermengten Eiters 
entleert werden. Musenlatur in ziemlieh grosser Ansdehnnng zerstSrt. Unmittelbar 
each der Incision ist das Thier welt mnnterer wie zuvor. - -  10. Mai: Temp. friih 

10 Uhr 39,1~ - -  11. Mai: Temp. 39,2~ erh~lt an dem vorhergehenden nnd 
r Tage 250 Cem. Milch nnd 500 Grin. rohes Fleiseh. Die n[ichstfolgenden 
beiden Tage wieder Hunger. - -  13. Mai: Das Thief, welches die vorhergehenden 
Tage sehr mobil gewesen war, bent s'owohl vor wie nach dem Yersuche auffallend 
matt, dabei wieder eine heisse Haut darbietend. Ursaehe dieser abermaligen Tem- 
peratarsteigerung ist ein Senkangsabseess, welcher sieh seit gestern gebildet hat 
nnd yore reehten Knie bis zum Fnssgelenk herabreieht. Derselbe wird Abends er- 
5ffnet und dabei 75 Cem. gernchlosen Eiters entleert. Die Wandungen des ur- 
sprfinglichen Abscesses am Obersehenkel haben sieh zum grossen Theil bereits an- 
einander gelegt. - -  14. Mai: Temp. frfih 38,50C.; Abends 39,00C. Eine neue 
Eiteransammlong hat nieht stattgefnnden. Erhiilt an diesem Tage einen halben 
Liter Milch nod 250 Grin. Brod. - -  16. Mai: Temp. 38,8 ~ C. Bekommt yon jetzt 
ab t~glich 500 Grin. Fleiseh zu fressen nnd bleibt fieherfrei. 

T a b e l l e  VI. 

Datum. 

3. Mai 

6. 

7. 

9. 
f 

13. 

15. 

22. 

,~ ~ [ K/irper- 

-~ ~ gewleht 

Temperatur 

des Thieres 

in ~ 

li Kob,ens  
"~ I w~hr. des [ auf 
~ I Vers. aus- 16 8tund. 
= Igesehieden berechn. 
"-I  in Grin. in Grin. 

r e  

d. ersten 
Respir.- 

tages 
~ l O 0 .  

Bemerkungea. 

2 21220 

5 19770 

6 ? 

8 ? 

t 2  17980 

14 ? 

21 circa 
18000 

Mg. --~ 38,4 
Ab. ~'~ 38,5 

Mg. -~  38,6 
hb. ~--- 39,6 

Mg. : 39,8 
Ab. ~ 40,0 

Mg. ~-  39,8 
Ab. ~ 40,0 

Mg. ~--- 39,75 
Ab. ~ 40,35 

Mg. -~-- 38,25 
hb. ~ 38,5 

Mg. ~ 38,8 
kb. ~ 37,9 

6 

8�88 

5 

6�88 

6 

86,82 

85,39 

80,37 

89,16 

72,16 

80,96 

6 | ,50  

74,42 100 

85,39 114,7 

80,37 108,0 

85,59 t l 5 , 0  

86,59 116,4 

77,72 104,4 

61,50 82,64 

I Stunde vor Beglnn des 
Versuehs 25 Cem. Eiter i n  
d. Museu]atur des reehten 
Obersehenkels injie. Mit 
Normaltemp. eiagesetzt. 

Abends ErSffnung des 
Abscesses. 

Senkungsabseess. 

V. F iebe r ,  e r s u e h s r e i h e .  Hund B., grosser, schwarzer Jagdhund, vom 18. 
bls 21. Febrnar Incl. t~glich mit 750 Grm. Fleisch gef~ttert. Temp. den 22. Febr. 
u 39,80C.; 23. Febr. 39,00C.; 24. Febr. 39,7oc.  - -  26. Febr.: Mittags, ca. 
2-~ Stunde vor Beginn des Respirationsversuches Injection yon 25 Ccm. Abscess- 
eiter unter die Rfickenhaut. Abends etwas niedergesehlagen, aber keine deutliehe 
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Fiebererschetnungen darbietend. ~ 27. Fehr. Vorm.: Hanttemperatar in der Gegend 
der Iojeetionsstelle etwas erhSht, die Gegend selbst ~iusserlieh nicht angesehwollen, 
abet in der Tiefe ein etwa apfelgrosser, fluetuirender Tumor f5hlbar; geringes Oedem 
der Haut in der Unterbauchgegend. Hund sehr matt. - -  1. M~irz: Zwei Stunden 
vor Beginn des Versuehes werden dem Hunde, weleher am vergangenen Tage bereits 
wieder vie[ mobiler, als am 27. Febr. gewesen war, 15 Ccm. Eiter in alas peri- 
phere Ende der linken Vena sapheua injieirt. Der Effect war, wie die Tabelle zeigt, 
der, dass beim Einsetzen in den Apparat die K~rpertemperatur 41,0oc. betrug; 
sonstige ausgesprochene Fiebersymptome fehlten dabet. Abends beim Herausnebmen 
aus dem Apparat kein wesentlicher Untersehied in dem Befinden gegen frfiher; nut 
/iusserste Mattigkeit. ~ 2. M~irz : Die Infiltration in der Unterbauchgegend hat sich 
in einen etwa zwei f/iustegrossen Abscess verwandelt, aus welchem heute ca. 250 Com. 
blutigen, abet gernchlosen Eiters entleert werden. 

Tabelle VII. 

Datum. 

welcherl K~rper- I Temperatur 

Hunger- [ gewicht I des Thleres 

IioO m, in 
I I 

2t.  Fehr. 

25. - 

26. 

27. : 

1, M~irz 

750 Gr. 
Fletsch. 

4. Hun- 
gertag 

5. 

6. 

8. 

34250 

32690 

32580 

3 2 1 2 0  

31150 

Mg. -~ 39,2 
Ab. ~ 38,5 

Mg. = 39,6 
hb. ~ 38,9 

Mg. ~ 39,3 
Ab. = :  39~7 

Mg. ~ 40,8 
Ab..-~ 39,7 

Mg. = 4 t , 0  
Ab. =:= 39,1 

i 

~1 K o h l e n s a u r e  

"~ [ wiihr, des I auf d. viertee 
"~ ~ ] Vers. aus-[ 6 Stund. Hunger- 

=|geschieden Iberechn. tages 
~ - " |  in Grin. ]in Grin. = 1 0 0 .  

145,5 145,5 117,2 

144,9 124,2 100 

121,7 121,7 97,99 

129,0 129,0 103,8 

125,1 100,7 

Bemerknugen. 

3 Stunden vor Heginn 
des Versuehs 25 Cem. 
Eiter unter d. Rfieken- 

haut tnjieirt. 

Vl. F i e b e r v e r s u e h s r e i h e .  
Temp. vor Beginn der Reihe zwischen 39,0 nod 39,4 ~ C. schwankend. - -  26. Jail: 
Vorm. Injection yon 30 Ccm. etwas dfinnflEssigen, geruchlosen, mit kleinen Ge- 
websfetzen untermengten Abscesseiters in die Musculatur des reehten Oberschenkels. 
Dieser Eiter stammte aus einem Fall yon rechtsseltigem Empyem~ welches letztere 
dutch das Diaphragma each unten durehgebrochen war und auf solehe Weise einen 
Senkungsabseess l/logs des M. ileo2psoas veranlasst hatte, tier schliesslieh er~ffuet 
Werden musste. Sowoh~ die mikroskopisehe Wie chemisehe Untersuehung ergab die 
Gegenwart reiehlicher Tyrosinmengen in dem Eiter. - -  Abends, beim Herausnehmen 
aus dem Apparat schien tier Hund matt nod niedergeschlagen; die Hauttemperatur 

i ~ 125,1 2-~ Stun& vor Beginn 
des Versuchs 15 Com. 
Eiter in das periphere 
Ende der linken Ven6~ 

saphena injicirt. 

Hund F., mlttelgrosser schwarzer Sch,'iferhund. 
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war indess nicht sonderlieh erh/iht. In der Gegend des rechten Trochanter major, 
ungePfibr der Iejectionsstelle entsprechend~ bestand eine geringffigige hnschwellung. - -  
27. Jull: Das Thier heute friih ebenso mobil wie sonst, auch van der hnschwel- 
lung nichts mehr bemerkbar; daher um l i  Uhr abermals Injection van 20 Ccm. 
desselben Eiters wie gestern und angel/JAr an der gleichen Stelle. Nichtsdesto- 
weniger war Abends der Zustaad derselbe, wie frfih, d. h. die Herbeifiibrung einer 
ordentlichen febrilen Reaction war nicht gelungen. Offenbar fehlte dem benutzten 
Eiter jede pyrogene Wirkung. - -  29. Juli: In Anbetracht der bisherigen negativen 
Erfolge der Eitereinspritzung werden dem ttunde, desseu'Temp, sowohl gestern wie 
heute Vorm. 38,7oc. betrug, zwei Stuuden vor Beginn des heutigen Yersuches 
25 Ccm. putriden Sputums und zwar wiederum in die rechte Oberschenkelmuscu- 
latur eingespritzt. Das Sputum war dreischichtig, enthielt viele PfrSpfe~ abet keine 
Fetzen. Zur Injection wurde die unterste Schicht benutzt. Eine Viertelstunde dar- 
nach hatte das Thier bereits lebhaftes Muskelzittern; Temp. vor dem Einsetzen 
40,20 C. Nach Beendigung des Versuches fst die Hunt nieht besonders heiss an- 
zufiihlen; es fehlen auch sonstige abnorme Erscheinungen. - -  30. Ju]t: Temp. 
frfb 10 Uhr 39,4 ~ C. Deutliche Prostration, aber keine wahrnehmbare Ansehwel- 
lung am Sehenkel: Abends Temp. 40,053 C.; an der Aussenseite des rechten Ober- 
schenkels, etwa der Mitte desselben entsprechend, hat sich eine faustgross% fluctuirende 
Geschwulst gebildet. Hauttemperatur entsehieden erhSht. - -  31. Juli: Status idem, 
der Abscess nlcht wesentlich vergrSssert. - -  1. August: Temp. fr/ih 40,0oC. Der 
Abscess wird incidirt uud ca. 300 Cem�9 intensiv faulig riecheuden, diiunen Eiters 
entleert. Mit Hiilfe energischer Desinfection schnelle Heilung. 

T a b e l l e  VIII. 

Datum. 

23. Juli 

26. 

~7. 

29. 

3i. 

r = gewicht I des Thieres 

in Grin. I in o C. 

11 

l +l K o h l e n s i i u r e  

"~ I w~ihr, des [ auf d. erstel: 
| r ~ [ Vers. aus- 16 Stund Resptr - 
I + ~ Igeso  ede.lberec n rages 
i ~ . . ' - |  in Grm. | in  Grm. ~ 1 0 0 .  

Bemerkungen. 

22000 

20820 

19900 

? 

19060 

Mg. = 39,3 
Ab. = 39,1 

Mg. = 38,5 
Ab. ~ 38,7 

Mg.~- 38,15 
hb. ~ 39,7 

Mg. = 39,2 
hb. ~--- 39,0 

Mg. ~ 40,2 
hb. ~ 39,4 

Mg.~--- 40,5 
Ab. ~ 40,5 

6 120,2 

5�89 97,64 

5�89 106,6 

6 89,98 

5�89 96,11 

6 109,1 

120,2 

106,5 

116,3 

89,98 

104,8 

! 09,1 

1O0 

88,60 

96,76 

74,86 

87,19 

90,77 

30 Ccm. Tyrosin-haltiger 
Eiter in die rechte Glu- 

taealgegend injicirt. 

20 Ccm. desselben Eiters 
noehmals injicirt. 

2 Stunden vor Beginn des 
Vers. 25 Ccm. I,utriden 
Sputums i. d. rechte O ber- 
schenkelmusculat ur injic. 
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VII. F i e b e r v e r s u c h s r e t h e .  Hand A., weibliche Dogge. - -  Vom 23. bin 
30. Januar incl. tfiglich 500 Grin. Pferdefleisch und 80 Grin. Speck, womit schliess- 
l ich N-Gleichgewicht eiutritt. Temp. in dieser Zeit zwischen 38,8 und 39,4oc. 
(mittlere [ifrperw/irme 39, |  o C.). - -  3. Februar: Mittags, nach voraufgegaugener 
Injection yon 0,02 Grin. Morphinm in die linke Vena sapbena, Aabohrung der lin- 
ken Tibia, ErSffnung uud ZerstSrung der MarkhShle in ihrer gsnzen Ausdehnung 
mittelst gliihenden Drahtes. Temp. hbds. 7 Uhr 38,70 C. - -  4. Febr.: Wundc yon 
gnter Beschaffenheit uud bereits lebhaft granulirend. Temp. Morgens 8 Uhr 39,4. 
Abermals narcotisirt and Periost yon der ganzen Vorderfl[iche tier Tibia mittelst 
E]ev.atorfums abgel6st. Abends sehr stark erhShte Hauttemperatur und enorm fre- 
quenter Puls. Temp. 40,80 C. - -  5. Febr.: Liuke Hinterextremit~it bis zum Knie 
stark geschwollen und heiss, aber bei Druck nicht empfindlich; Wuude etwas miss- 
farbig. Kcine Spar you hervorstechenden fiebcrhaftcn Erscheinuugen~ ausgeuommen 
die sehr reichliehe Harnmenge. - -  6. Febr.: Temp. Mrgs. 39,5, Abds. 39,9oC. 
Injection yon 2 Grm. faulen Blutes in die Musculatur des ]inken Oberschenke]s 
mittelst Pravaz'scher Spritze. - -  7. Febr.: lm 8ereieh der der Knochenverletzung 
entsprechendcn Stelle an der Innenseite des iinken Uuterschenkels hat sieh die Haut 
im Umfaage ungef~ihr eines Thalerstiickes losgestossen, so dass im Grnnde tier 
Wunde der yore Periost entbl6sste Knoehen frei zu Tage tritt. Am Oberschenke]~ 
da wo die Injection gemacht wurde, beginnende Abscessbildung. ~ 9. Febr.: Heute 
zum ersten Male dentliche Fluctuation mit dem Geffihle des Emphysems an der 
Abscessstelle. Hund ausserordentlich abgcmagert und entkr/iftet. Tamp. Mrgs. 
39,50 C. Der Abscess wird eriiffnet und aus demselben ca. 1~---2 Unzcn eines 

i 

Welcher 

Datum. [ Hunger- 

tag? 

29. Jan. 0 Gr. 
~iseh, 
) Gr. 
peck 

1. Febr. Hun- 
~rtag 

2. 3. 

7. 8. 

8. 9. 

T a b e l l e  IX. 

KSrpergewieht 

in Grin. 

19580 M g . ~  
Ab. 

19020 Mg. 
Ab. 

? Mg. :-- 
3. Febr. 18730 Ab. : 

| 

L q ] Mg, ~ 39,8 
6. Febr. 16v00 A b . ~  39,9 

I Mg. ~--- 39,5 
Ab. = 40,2 

circa 16000 [Mg. ~ 40,2 
I Ab. ~--- 39,7 

[~ ~[  K o h l e n ' s ~ u r e  
Temperatur 1 I 

I= I w hr. desL nnf d.zweito  
des Thieres [ ~ ~ I Vers. aus- 16 Stund. Hunger- 

in Grin. I V. = hescbledenl berecbn, rages 
I~ "I in Grin. l in Grin. = I00. 

38,8 114,8 
39,1 

39,5 102,5 i00 
39,15 

38,9 99,14 96,7' 
38,65 

98,85 96,~ -~ 

96,18 93,8~ 

88,9 80,7~ 

5~ 107,9 117,7 

5�89 93,96 

6�89 107,4 

5~ 90,62 

6,~ 104,2 

5.~ 81,49 

Bemerkungen. 

Am 3. Februar 
Anbohrung der 
recbten Tibia. 
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deutllch each Schwefelwasserstoff riechenden, blutig geffirbten Eiters entleert. Beim 
Sondiren der sich in die Museulatur tier hineinerstreelrenden AbseesshShle eonstatirt 
man, dass der Trochanter major g/inzlich seines Periostfiberznges beraubt ist. Die 
Wunde am Unterschenkel unverlindert. Zwei Tage sp/iter wird das Thier geffidtet. - -  
Wit theilen im Fotgenden neben den Ergebnissen der Gaswechseluntersuehung das 
Verhalten der Ham- und ltarnstoffausscheidung wiihrend der gaezen Reihe mit. 

T a b e l l e  X. 
in 2~. Stnnden 

Datum.  E innahmen .  ltarnmenge each Liebig 
in Gem. in Grin. 

25. Januar 500 FI., 80 Sp. 333 40,2 
26. do. 336 40,3 
27. do. 335 41,4 
28. do. 320 40,1 
29. do. 318 39,8 
30. do. 275 , 35,84 
31. 0 17fi 16,48 

1. Februar 0 157 15,7~ 
2. 0 137 13,42 
3,  0 132 I ~-,38 
4. 0 ? ? 
5. 0 315 26,23 
6. 0 322 3i,9 
7. 0 273 26,93 
8. 0 346 26,86 

Gehen wir nunmehr  nach Darlegung der ha,~pts~ichlichsten Ver- 

suehsdaten zu einer Analyse derselben tiber:  

Ein Brick auf die oben mitgetheilten Tabellen lehrt ohne 

Weiteres, dass das Eiterfieber unserer  Hunde, so weit es mit  deut- 

licher Temperatursteigerung einberging, a u s n a h ms  1o s e in e S t e i -  

g e r u n g  t i e r  K o h l e n s ~ i u r e a u s s e h e i d u n g  zur Folge hatte. Wit  

rufen dabei, um jedem Zweifel an diesem Befunde yon vornhe re in  

die Spitze abzubrechen,  dem Leser nochmals die von uns oben 

gemachte Bemerkung in's Ged~ichtniss zurtick, dass unseren ziemlich 

zahlreichen Erfahrunsen zufolge eine wirklich febrile Temperatur-  

erhiihung nur dann anzunehmen ist, wenn das Plus fiber den aus 

einer Reihe yon Messungen gewonnenen Mittelwerth der normalen 

Eigenw~irme mindestens 1 Grad C. betr~gt. Mit Berfieksiehtigung- 

dieser dem thats~tehlichen Verhalten entspreehenden An~.abe entneh-  

men wit weiterhin den obigen Tabellen das Factum~ dass in der 

weitaus grSssererl Anzahl s~immtlicher Versuehe die CO2-Ausschei- 
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dung bei unseren Versuchsthieren an den Fiebertagen auch absolu 
griJsser war, als an den vorhergehenden ttungertageu mit normale 

Tempcratur. Es war also das Verhalten ein gerade entgegenge 
setztes, wie es in der Norm beobachtet wird, wo mit fortschreitende 

Inanition die CO~-Abgabe bei gleichen ~iusseren Bedingungen ohn 
Ausnahme immer mehr abnimmt. Im ersten bis ftinften Versuch 

incl. ist, wie die Betrachtung der in der vorletzten und letztel 

Columne jeder Tabellc enthaltenen Ziffern ergiebt, die Steigerun, 

eine so betrlichtliche, dass selbst die am ersten der untersuchte[ 
Hungertage erhaltenen Werthe noch yon denen tier sp~iteren Fieber 
tage um ein Betr~ichtliches iibertroffen werden. So betrug die Vet 

mehrung bei Vergleich mit dem ersten Respirationstage in Rcihe 
am 6. uud 7. Tage ~ 56, resp. 52 pCt.; in Reihe II ant 8. Tag 

----- 17pCt. ;  i n R e i h e l I I  am 10. und 11. Tage ~ 12pCt . ;  in Reih 

IV. am 8. resp. 12. Tage ~ 1 5 - - 1 6  pCt. und endlich in Reihe ~ 
am 6. Tage ~ 4 pCt. Wit  haben, um die Uebersicht tibet, all 

dicse Vcrhiiltnisse dem Leser miJglichst zu erleichtern, die einzelncz 

Reihen nicht in ihrer chronologischen Aufeinanderfolge, sondern mi 
Beriicksichtiguug tier erhaltenen Ausschliige so zusammengestellt 
dass diejenigen yon ihnen, welche die h~ichsten Abweichungen vo~ 

der Norm geben, den t ibrigen vorangesetzt wurden. 
Die Resultate gestalten sich aber noch bei Weitem schlagendm 

wenn wir die in Spalte 6 enthaltenen Werthe jeder Reihe mit de: 
entsprechcnden Zahlen der Normalhungercurve vergleichen. Ere 

dutch diese ParaUelisirung erhalten wit, wie oben bereits des Aus 
fiihrlichen dargelegt wurde, eine ausreichende Vorstellung von de 
wahren Zunahme des Gaswechsels im Fieber. Zwar geben wit zt 

dass ein derartiges Verfahren, bei welchem stillschweigend die An 

nahme gemacht wird, dass die Normalcurve der CO~-Abgabe be 
allen Thieren identisch verlaufen w~ire, gleichgiiltig, welches tie 
vorangehende Ern~ihrungszustand und die Kiirperbeschaffenheit wa~ 
mit einer gewissen Willkiir behaftet ist. Nichts destoweniger komrt 
demselbcn ein griisserer Werth als der eines blossen Aushtilfe 
mittels zu. I)as geht Schon zur Geniige aus einem Vergleich de 
in Tabellc II enthaltenen Zahlen mit denjenigen hervor, welch 
P e t t e n k o f e r  und V o l t  ~) bei Untersuchung des Gaswechsels it: 

~) Pet tenkofer  und V o l t ,  Respirationsversuche am Hunde bel Hunger u[ 
ausschliesslicher Fettzufuhr. Zeitsehr. f. Biolo$ie Bd. u S. 375 u. ft. 
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Hungerzustande gewonnen haben. Der yon den beiden genannten 
Autoren zu ihren Stoffweehselversuchen vielfliltig benutzte Hund 
schied i~ einer Reihe, vor deren Beg inne r  llingere Zeit mit reich- 
lichen Fleisehmengen geftitte,'t worden war, am 2. Hungertage ---- 380, 
am 5 . ~ 3 5 8  und am 8 . ~ 3 3 4  Grm. CO~ aus. Wenn wir eat- 
sprechend dem yon uns oben geiibten Verfahren den ersten dieser 
drei Werthe = 100 setzen, so wtirde die Ausscheidung am 5. Hunger- 
rage = 94,2, und am 8. ----- 87,9 Grm. betragen, Zahlen, welehe 
zwar etwas hiiher sind, als die bei unserem Normalversuehe erhal- 
tenen, denselben a b e r  doeh immer ouch ziemlich nahe stehen. 

Durehmustern wir also naeh dieser kurzen Motivirung der fol- 
genden Betrachtungsweise nochmals an der Hand unserer Normal- 
curve die von den fiebernden Thieren gelieferten, in der 6. Co- 
lumne der Tabelle eingetragenen Werthe, so ergiebt sich Folgendes: 
ttund D. schied am 6. Hunge,'tage bei einer Temperatursteigerung 
yon circa 21/~~ = 156,0 Grm. CO 2 aus. Da den Ergebnissen 
des Normalversuehes zufolge bei Abwesenheit yon Fieber an diesem 
Tage nut ca. 90 Grm. h~itten abgegeben werden diirfen, so betr~gt 
die Zunahme des Gaswechsels e t w a s  m e h r  a l s  70  pe t .  An 
dem n~ichstfolgenden 7. Hungertage wtirde dieselbe sich sugar auf 
nahezu 80 pCt. belaufen, wenn wit als Mittel aus dem 3. und 4. 
Respirationsversuehe am fieberlosen Thiere die Zahl 86 als die 
der Norm entspreehende zu Grunde legen. Ftihren wir die Reeh- 
nang fiir slimmtliche tibrigen Reihen in analoger Weise durch, so 
erhalten wir in der zweiten als Maximalwerth (8. Hungertag) eine 
Steigerung von 40 pCt. bei einer Erhiihung tier Kiirpertemperatur 
um ca. 1 J/~~ in der dritten (11. Itungertag) eine solche von etwa 
50 pCt. bei nahezu gleicher Intensit~it des Fiebers, wie in der vor- 
hergehenden Versuchsreihe. In der vierten Reihe (8. Hungertag) 
betr~gt ebenfalls der Zuwachs 40 pCt. Dagegen ist er bereits ein 
geringerer in der fiinften, wose]bst er sieh (8. Hungertag) nor auf 
etwa 20 pCt. belliuft. Dies erkliirt sich aus der sehr vie] schw~- 
cheren Wirkung der Fiebererzeugenden Einspritzung in clieser letz- 
teren Reihe. Trotz der am V0rmittage des 8. Hungertages aus- 
geftUwten Injection yon 15 Ccm. Eiter in die Vene, welehe eine 
unmittelbare Steigerung der Eigenw~irme bis auf 41~ zur Folge 
hatte, war am Abend beim Herausnehmen des Thieres aus dem 
Apparat, die Temperatur desselben bereits wieder auf 39,1~ zu- 
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riickgegangen. Die bei dieser Gelegenheit gemachte, ganz beson= 
ders zu betonende Erfahrung, dass der Effect auf die CO~-Aus- 
scheidung um so geringer ausfNlt, je unbetriicbtlicher die febrile 
Reaction ist, wird durch die beiden letzten Reihen in pr~ignantester 
Weise bestlitigt. Man wtirde ohne Kenntnissnahme der Normal- 
curve der Kohlensiiureausscheidung bei Betrachtang der den er- 
wfihnten Reihen zugehi~rigen Zablen im ersten Augenblieke in der 
That fast zweifeln kiinnen, ob hier unter dem Einfluss der aller- 
dings geringfiigigen Temperaturerhiibung eine Steigerung des Gas- 
wechsels eingetreten sei oder nicht. INichtsdcstoweniger ist diesetb~ 
vorhanden. Sic betr~gt in Reihe VI 'am 11. Hungertage noch 
immer ca. 20, in Reihe VII am 8. und 9. Tage ca. 10 pet. 
Speciell in tier crsten dieser beiden Reihen kann man deutlieh ver- 
folgea, wie mit sinkender Temperatur aueh der Gasweehsel an Urn- 
fang abnimmt, um bei erneutem, unter dem Einfluss wiederholter 
Injeetionen erfolgenden Steigen der Eigenw~rme sieh gleichfalls Ube~ 
die zuvor beobachtete GrSsse zu erheben. Es handelte sich, wie 
aus dem Protoeoll hervorgeht, beiliiufig um ein Thier, weleher~ 
anf~inglich iilterer, an Tyrosin reieher Eiter, der aus einem Sen- 
kungsabseess stammte, eingespritzt worden war. Desswegen eber 
die geringftigige febrile Reaction im Beginne, welehe sehr bak 
(7. Hungertag) glinzlieh verschwand, um erst bei einer neuen In 
jeetion fauligen Sputums wiederzukehren. 

An diese ausfiihrliehe Analyse unserer Versuehsresultate kntip- 
fen sich unmittelbar zwei Fragen, zu deren Beantwortung wit so. 
gleieh schreiten. Wir haben dureh unsi~re Untersuehungen det 
Beweis einer erhebliehen Vermehrung der Kohlensiiureausseheidun~ 
im Fieber der Hunde geliefert; wir haben ferner dargethan, das~ 
diese Vermehrung um so betr~ichtlicher ausflillt, je hSher die di( 
Norm iibersehreitende Eigenw~irme der Thiere ist. Ist damit zu 
gleich der Beweis erbracht, dass die in Rede stehende Aenderun! 
des Gaswechsels eine d u r c h a u s  constante ist, dass sic einen mi 
der Temperaturerhiilaung in nothwendigem Connex stehenden Facto 
des Symptomeneomplexes darstellt, welcben wit Fieber nennen 
Wir glauben diese erste Fragc entschieden in positivem Sinne be 
antworten zu mUssen! Zwar ist von S e n a t o r  seiner Zeit her 
vorgehoben und betont worden, dass das febrile Initialstadium nich 
mit einer deutlichen Steigerung des (3asweehsels, eher sogar mi 
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einer Verminderung desselben einhergche. Es ist indcss bereiis 
oben yon uns darauf hingewiesen worden, dass zwingende That- 
sachen, welche zu Gunsten eines derartigen Verhaltens sprechen, 
bisher oicht vorliegen. Wenigstens sind dieselben nicht den Ver- 
suchen S e n a t o r ' s  zu entnehmen. Bet den Experimenten dieses 
Autors boten die Thiere zur Zeit der ersten Untersuchung unmit- 
telbar each erfolgter Injection weder beim Einsetzen noch beim 
Herausnehmen aus dem Apparat eine deutliche febrile Temperatur- 
erhiJhung dar. Dies kann nicht Wt~nder nehmen, da das unter die 
[Iaut injicirte pyrogene Agens ja erst ether gewissen Zeit bedarf, 
um in die allgemeine Circulation aufgenommen zu werden und im 
Kiirper seine specifisehen Wirkungen zu entfalten. Anders lag die 
Sache bet unseren eigenen Versuchen. Die Thiere wurden yon uns 
nicht unmittelbar each der Einspritzung in den Apparat gehracht, 
sondern es  vergingen hierilber racist ein bis zwei Stunden, ja zu- 
weilen noch etwas mehr Zeit. Ausserdem verhliehen sic welt liin- 
ger in dem Respirationskasten, als dies bet S e n a t o r ' s  Versuchen 
der Fall war. So  kam es, dass wir mehrfache Experimente zu ver- 
zeichnen haben~ bet denen die Huede mit normaler Temperatur 
eingesetzt, mit deutlieher febriler Steigcrung der Kiirperw~irme da- 
gegea each Ablauf yon 5 - -7  Standen aus dem Apparate entfernt 
wurden. Und auch in diesen Versuehen constatirten wit eine 
exquisite Vermehrung des Gaswechscls! Kein Zweifel also, dass 
dieselbe bereits in dem sogenannten febrilen lnitialstadium, wenig- 
stens soweit dasselbe sich durch die Zunahme der Ei~enw~irme der 
Thiere doeumentirt, regelmltssig vorhanden ist. Der principiellen 
Wichtigkeit dieser Thatsache wegen, gestatten wir uns wiederum, 
die Aufmerksamkeit des Lesers auf einige Zahlen and Angaben aus 
den oben mitgetheilten Tabellen und Versuchsprotoeollen zu lenken. 

In Reihe II (Tab. IV) wurden dem H,~nde, einem kleinen weib- 
lichen Rattenflinger, am 23. Juni, dem 6. Hungertage um 1/212 Uhr 
Vormittags 25 Ccm. eines bereits mehrere Wochen alten, aber noch 
unzersetzten Abseesseiters in die Musculatur des reehten Ober- 
schenkels injicirt. Unmittelbar vor Beginn des Respirationsversuches 
um ~/~1 Uhr, also eine Stunde each der Injection, betrug die Mast- 
darmtemperatur : 38,8~ und war bis Abends J/~7 Uhr, zurZeit 
des Herausnehmens auf 39,55~ gestiegen, w~ihrend sic an den 
beiden vorhergehenden Tagen zur nehmliehen Zeit regelm~issig fiber 
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einen halben Orad niedriger war. Trotz dieser geringfiigigen Zu- 
uahme hatte das Thief 9 ,50camm CO~ mehr, als am 22. Juni, dem 
5. Hungertage ausgeschieden, was verglichen mit der Normaltabelie 
einer Steigerung des Gaswechsels um ca. 20 pCt. gleichkommt. J 
hehnlich verh~ilt sich die Sache in den bciden n~ichstfolgenden 

Reihen. I n  Reihe III (Tab. V)wurde ,  nachdem die erste, drei  
Tage zuvor ausgeftihrte Injection yon nut geringftigigem Ecfolg be- 
gleitet gewesen war, eine zweite am 25. M~irz, dem 10. Hunger- 
rage gemaeht. Dies geschah um 1,/12 Uhr Vormittags. Zwei 
Stunden sp~iter, um 1/~2 Uhr ward das Thief mit einer No~'mat- 
temperatur yon 39,3~ in den Apparat gebraeht und Abends mit 
der sehr betr~ichtlichen Temperatur yon 40,9~ - -  dabei intensive 
anderweite Fiebers~'mptome darbietend - -  herausgenommen. Der 
Erfolg war ein eclatanter; denn, wie aus Columne 6 der zugehih'igen 
Tabelle und dem Vergleich mit dem Normalversuch hervorgeht, 
hatte die Kohlens~iureausscheidung eine Zunahme um mindestens 
50 pCt. erfabren. Der Leser wird sicb selbst mit geringer Miihe 
so weit zu orientiren vermiigen, um zu erkennen, dass  in der 
folgenden Reihe IV am 5. Hungertage (6. Mai) dasselbe Verhalten 
gegeben war. 

Das Resum~ dieser Betrachtung ist demnach, dass in der That 
das Eiterfieber der Hunde c o n  s tant~  gleichgtiltig ob im Anfange 
oder auf der Hiihe des febrilen Prozesses die Untersuchung ange- 
stellt wird, e ine  e x q u i s i t e  S t e i g e r u n g  des  G a s w e c h s e l s ,  
resp.  de r  C O ~ - A b g a b e  e r k e n n e n  liisst.  Damit soll abet 
keineswegs in Abrede gestellt werden, dass gerade im Initialstadium, 
bei ansteigender Temperatur der verminderten W~irmeabgabe ein 
wesentlicher Antheil an der Erhiihung der Eigenwitrme zuf~illt. - -  

Die zweite Frage, welche wir zu discutiren haben, lautet, wie 
folgt: Sind wir berechtigt, aus der Zunahme der Kohlens~iure- 
abgabe den Schluss zu ziehen, dass wivklich die Bildung derselben, 
mithin die oxydativen Vorg~tnge im Fieber tiberhaupt eine Steigerung 
erfahren? Unter normalen Verh~iltnissen des Organismus wiivde 
ein solcher Schluss, dass der vermehrten Ausgabe auch eine ver- 
mehrte Bildung entspricht, ohne Weiteres zul~issig sein. Denn es 
ist geradezu undenkbar, dass so erhebliche Steigerungen der Kohlen- 
s~iureausscheidung, wie die hier beobachteten, auf vorausgegangene 
Aufspeicherung des in Rede stehenden Endproductes des Stoff- 
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wechsels zurtickzuftihren seien. Anders verh~ilt sieh dagegen die 
Angelegenheit im Fieber. Hier sind, wie seinerZeit Sena to r  be- 
reits hervorgehoben hat, eine Reibe yon Factoren gegeben, welebe 
insgesammt begtinstigend auf die Abgabe der Kohlensiiure einwirken 
miissen. Dahin geh~irt erstens die tiber die Norm gesteigerte Tem- 
peratur des KiJl, pers, welche erfahrungsgemltss eine Gesehwindig- 
keitszunahme siimmtlicher Dissoeiationsprozesse zur Folge hat; dahin 
zlihlt ferner die vermehrte Respirationsfrequenz im Fieber, endlieh 
die sehr wahrscheinlieh statthabende stlirkere Siinrebildung im Blute 
und den Geweben. S e n a t o r  geht soweit dem Vorhandensein die- 
set Faetoren einen Hauptantheil bei der auch yon ibm zeitweise 
beobachteten Mehrausscheidung der CO~ zuzusprechen, so zwar, 
,dass entweder gar nieht mehr Kohlens~iure gebildet wird, oder 
doch nicht soviel, um der gesteigerten Ausseheidung das Gleich- 
gewicht zu halten, obgleich diese Steigerung nut eine sehr m~issige 
ist"l). Dabei ist es aber durchaus unerkliirlich, warum mehrfaeh 
bei seinen Experimenten selbst da~ wo jenes befiirdernde Moment, 
die febrile Temperaturerh6bung, in ausgesprochenster Weise vor- 
handen war, die Zunahme der CO~-Abgabe g~inztich fehlte. Auch 
wir geben zu, dass ein gewisser Bruchtheil der im Fieber mehr 
abgegebenen CO~ auf die gtinstigeren Ausscheidungsbedingungen 
dieses Gases zuriickzufiihren sei. Es ist das aber, wie wit gleich 
hinzusetzen wollen, ein nur ~iusserst geringer Bruchtheil, welcher 
in absolut keinem Verhliltniss zu der sonst nachgewiesenen colossa- 
len Mehrausscheidung steht. Dass dem wirklich so ist, dafiir lassen 
sieh zwei Thatsachen anfiihren. Zun~ichst nebmlich ist die vermehrte 
Abgabe nieht eine voriibergehende, sondern dauernde Erscheinung~ 
welehe, wie aus verschiedenen unserer Versuche hervorgeht, sich 
selbst mehrere Tage hindurch in unver~inderter Intensitht erha]ten 
kann. Wtirde es sich lediglich um eine Austreibung bereits vor- 
handener Kohlens~uremengen aus dem Blute nnd den Geweben un- 
let dem Eil~fluss der Temperatursteigerung handeln, so miisste~ da 
die den Gaswechsel regulirenden Vorrichtungen in unserem Organis- 
mus ausserordentlich vollkommene sind, in allerkiirzester Frist ein 
Gleichgewichtszustand sich herstellen, bei dem wie in der Norm 
ann~ihernd ebensoviel CO~ abgegeben wie producirt wird. Die Be- 

J) 1. c. S. 76. 
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dingungen hierftir sind beim flebernden Thiere eben gerade wegen 
der an und ftir sieh sehon gesteigerten Respirationsfrequenz vielleieht 
noeh viel gilnstigere als beim normalen, we selbst die gr~sstmbg- 
lichen, z. B. dureh einen vortibergehenden Traehealversehluss ver- 
nrsaehten Anh~iufun~en von CO~ in einer kaum nennenswerthen 
Zeit dureh Eingreifen der verst~irkten Athmung tlberwunden werden. 
Dauernde Mebrabgabe, wie in unserem Falle, kann also nur auf 
wirkliehe Mehrproduetion zuriiekgeftihrt werden. - -  Sodann ist es 
klar, dass, wenn wirklieh die gegen den letzteren Sehluss vorge- 
braehten Argmnente ein solehes Gewieht bes~ssen, wie es ihnen 
beigelegt worden ist, die O-Aufaahme im Fieber nicht in demselben 
Maasse gesteigert sein kiJnnte, als die CO2-Abgabe. Es mtlsste als0 
das Verh~iltniss yon CO~ : O ,  der sogenannte r e s p i r a t o r i s c h e  
Q u o t i e n t  P f l i l g e r ' s  ein anderer und zwar griisserer werden, als 
unter normalen Bedingungen. Nun haben wir selbst allerdings 
keine Sauerstoffbestimmungen im Fieber ausgefiihrt. In allerjiing- 
ster Zeit abet hat P f l t i ge r  1) eine Reihe neuer hiichst interessanter 
dureh zahlreiehe Versuehsdaten unterstiitzter Experimente publieirt, 
aus welchen hervorgeht, dass, wenn man bei Thieren (Kaninchen) 
die Kiirpertemperatur kiinstlich tiber die Norm steigert, der Gas- 
wechsel in toto, i. e. sowohl die O-Aufnahme, wie CO~-Abgabe eine 
bedeutende Zunahme erf~ihrt. Soweit diese Versuche ganz normale 
(nicht eurarisirte) Thiere betrafen, zeigte dabei der respiratorisehe 
Quotient keine wesentliehe Aenderung gegentiber der Norm, trotz 
des Vorhandenseins ~anz der nehmliehen die Ausscheidug der CO~ 
begtinstigenden Momente, wie im Fieber. Damit ist also, wie auf der 
Hand liegt, eine zweite und zwar unmittelbar beweisende Tbatsache 
dafiir beigebracht, dass die yon uns fiir das Eiterfieber der  Hunde 
dargethane Mehrausscbeidung der Kohlens~iure wirklich der Ausdruck 
einer ebenso grossen Steigerung der Verbrennungsvorg~inge ist. 

Ill. S c h l u s s f o l g e r u n g e n  aus  den  o b i g e n  V e r s u c h e n  n e b s t  
B e m e r k u n g e n  t iber  da s  W e s e n  des  F iebers .  

L i e b e r m e i s t e r  hat sich in seinen Arbeiten ~) bemtiht, den 
Nachweis zu fiihren, dass die Gr(isse der Kohlens~ureproduction 

1) Pflfiger, Ueber W~irme and Oxydation fief lebendigen Materie. Archly f. d. 
ges. Phvsiologie Bd. 18. S. 355 u. 56. 

:) Handbueh der Path. u. Therapie des Fiehers. S. 163 u. ft. 
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zugleich einen ann~ihernd richtigen Maassstab filr den Umfang der 
Wiirmebildung im thierischen Organismus liefert, ja dass man bei 

Kenntniss der ersteren, ohne allzugrosse Fehler zu begehen, die 

OriJsse der letzteren direct berechnen kann. Zu dem Zweck er- 
l~nittelte er ftir die-drei  Hauptgruppen der Nahrungsmittel 7 die Ei- 
weisssubstanzen, Forte und Kohlenhydrate, das ihr, en entsprechende 

W~irmetiquivalent der COs, d. h. diejenige Zahl, wclche angiebt, wie 
viel Kalorien bci der Oxydation jeder der genannten drei Gruppea 
yon KiJrpern auf je I Grin. producirter CO 2 gcbildet werden. Ftir 

Fett und Eiweiss fund er dabei zwei Werthe, welche ziemlich nahe 
bei einander liegen, w~ihrend der den Kohlehydraten eutsprechende 
nicht unbetr~ichtlich yon jenen beideu ersten differirt. Nun ist zwar 
nicht zu leugnen, class allen diesen Rechnungen gewisse Bedenken 
afihaften, welche vorzugsweise in unserer Unkenntniss der Verbren- 

nuegsw~irme der Nahrungsmittel, speciell der Eiweisssubstat)zen, 

wurzeln, Nichtsdestoweniger kann es kaum einem ernstlichen 
Zweifel unterliegen, dass bei anniihernd $1eichen iiusseren Bediu- 

gunget), der Erniihrung u. s. w. und namentlich wenn die Untersuchung 

tiber grtissere Zeitr~ume sich erstreckt, ein ziemlich constautes 
Verhitltniss zwiscben der Menge der gebildeten CO s ut)d der Griisse 
der Wiirmcproduction bcstehen muss. Ma[~ wird mit Berticksichti- 

sung der eben angefiihrten L i c b e r m e i s t e r ' s c h e n  Rechnungen um 

so eher gczwungen sein, dies zuzugeben, went), wie das bei unse- 
ten Experimenten thatstichlich der Fall war, die Thiere w~ihrend 
der ganzen Beobachtungsdauer sich im Hungerzustande befinden. 

9enn im Hunger lebt der Organismus auf Kostea seiner eigencn 
Bestandtheile und zersetzt dabei,  wie die Untersuchungen you 

P e t t e n k o f e r  und V o i t ' )  in evidentester Weise dargethan haben, 
Jim Wesentlichen nut Eiweiss und Fett. Deshalb stehen wir auch 
nicht im Mindesten an, anzunehmen, dass der yon uns constatirten 
Mehrproduction yon Kohlens~iure eine ebenso betriichtliche Zunahme 
der Wiirmebildung bei unseren Thieren entsprach. 

Vor Jahren bat der Eine yon uns ~) mit Ittilfe eines allerdings 
unvollkommenen Verfahrens die Witrmeabgabe yon der Haut fiebern- 

tier Menschen zu bestimmen versucht und hierbei gefunden, dass 

1) 1. c. S. 374 u. ff. 
2) L e yden, Untersuchuagen fiber das Fieber. Deutsches Archiv f. klin. Medicin 

Bd.V.S. 273 u. ft. 
Arch. f. pathol. Anat.  Bd. LXXVI. Hft.  1. 1 2  
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diese!be einen Zuwachs yon 50 bis ausnahmsweise i00  pCt. auf der 
Hiihe des febrilen Prozesses erf~ihrt. Dieses Resultat steht in vollem 
Einklang mit den Ergebnissen unserer obigen Stoffwechselunter- 
suchungen. Ausser der t I au t i s t  bei der Wiirmeabgabe nur noeh 
ein Organ betheili~t; das sind die Lungen. Oass yon diesen im 
Fieber weniger W~irme nach aussen abgegeben werde, als in der 
Norm, ist nicht sehr wahrscheinlich, zumat mit Riicksieht auf den 
geringffigigen Tonus der Pulmonalgeflisse eine active Betheiligung 
des genannten Organes bei dem Vorgange der W~irmeregulation 
nicht anzunehmen ist. Eher dfirfte das Gegentheil der Fall sein, 
d. h. eiue gesteigerte W~irmeabgabe Seitens der Lungen, da die 
Wasserverdunstung yon ihrer Oberfl~iche bei gesteigerter Temperatur 
nothwendig eine Zunahme erfahren muss. Es gewiihren daher in 
der That die Le~,den'schen Untersuchungeu, trotzdem dieselben 
sich nur auf das Verhalten der Haut heziehen und fiber den abso- 
luten Werth der einzelnen Bestimmungen mit Rficksicht darauf, 
dass nur der Wiirmeverlust eines beschr~inkten Theiles der Kiirper- 
oberfl~iebe gemessen wurde, sich streiten l~isst, ein ungefithres Ur- 
theil fiber die Griisse der febrilen W~rmeabgabe. 

Der vermehrten Abgahe muss auf der H(ihe des Fiebers, so 
lange die abnorme Temperatur sich in unver~nderter Weise erh~ilt, 
eine gleich grosse Steigerung der Wiirmebildung entsprechen. Neh- 
men wir die letztere im Durchsehnitt = 50 pCt. an, so llisst sich 
gar keine bessere Uebereinstimmung zwischen W~irmehaushalt und 
Stoffwechsel wfinschen, als die ist, welehe sich aus dem Vergle]ehe 
unserer Respirationsversnehe m i t  den Ersebnissen der kalorimetri- 
schen Untersuehungen herausstellt. Denn in sechs yon den sieben 
mitgetheilten Reihen beobachteten wir einen Zuwachs der Kohlen- 
s~iureansscheidung um 2 0 - - 8 0  pCt. Dabei mSge der Leser noch- 
reals berticksichtigen, dass es in der That mit nicht unerhebliehen 
Schwierigkeiten verkntipft ist, Hunde ktinstlich in einen fieberhaften 
Zustand yon anniihernd derjenigen lntensit~it zu versetzen, wie er 
beim Mensehen zu den gewiihnlichsten Vorkommnissen geh6rt und 
dass, wenn nicht an eben diesen Schwierigkeiten viele unserer Ver- 
suche gescheitert w~iren, wir vielleicht noch zu pr~ignanteren Re- 
sultaten beztiglich des Nachweises tier Steigerung der oxydativen 
Vorg~inge im Fieber gekommen sein wiirden. 

Leider ist es uns nicht milglich gewesen~ auch noch das Vet- 
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halten des Umsatzes der stickstoffhattigen Gewebssubstanzen bei 
unseren Versuchsthieren mit in den Kreis dieser Betrachtung zu 
ziehen. Sicherlich wtlrden sich aus einem Vergleich desselben mit 
den Aenderungen des Gaswechsels interessante Folgerungen for die 
Pathologie des Stoffwechsels ergeben baben. Aber trotzdem wir 
uns theilweise zu unseren Experimentea gr(isserer weiblicher Hunde 
bedienten, auf deren ansserordentliche Qoalification ffir alle Stoff- 
wechseluntersuchungen, bei denen es sich um precise Feststellung 
der durch Harn und Koth statthabenden Ausgaben handelt, der 
Eine yon uns (F.) bereits frtiher aufmerksam gemacht hat, gelang 
es uns fast nie, den Harn im fieberhaften Zustande der Thiere voU- 
st~indig aufzusammeln. Meist wurde derselbe w~hrend der Respi- 
rationsversuche wiederbolentlich in den Kasten entleert, was wegen 
Mangels gentigender Vorrichtungen an diesem zum Auffangen des 
Urins regelmiissig zu betr~ichtlichem Verluste filhrte. Nut einmal 
befanden wit uns in der gtinstigen Lage, die beabsichtigtigte Unter- 
suchung ohne wesentliche Hindernisse durchftihren zu kiinnen. Dies 
war in Reihe VII der Fall, derjenigen, welche beziiglieh des Ver- 
haltens des Gaswechsels gerade das am wenigsten schlagende Re- 
sultat geliefert hat. W~ihrend die Harnstoffausscheidung des be- 
treffenden Hundes (s. Tab. X) am 8. nnd 9. Tage der Reihe eine 
Steigerung um beinahe auf das Doppelte tier an den ersten Hunger- 
tagen beobachteten AusscheidungsgrSsse aufweist, betr~igt die Zu- 
nahme der CO~-Abgabe zu gleicher Zeit nut etwa 10 pCt., ein Ver- 
halten, welches allerdings sehr zu Gunsten des yon S e n a t o r  1) 
aufgestellten Satzes zu sprechen scheint, ,,dass im Fieber nicht 
mehr, sondern eher weniger Fett verbrennt, als ohne Fieber bei 
gleichem Ern~ihrungsstande und dass demnach der Kiirper im Fieber 
iirmer an Eiweiss, abet verh~iltnissmltssig reicher an Fett wird". 
Da indess das in Rede stehende Thier Symptome betrlichtlieher 
Prostration darbot und in Folge einer ausgedehnten Knochenver- 
letzung, sowie mehrfach vor~enommener Injectionen yon fauligem 
Blut eine septische Infection bei demselben eingetreten war, so 
miichten wit ohne Weiteres den oben citirten Satz nicht unter- 
schreiben. Vielmehr halten wir es fiir sehr wahrscheinlich und geht 
dies wohl auch bei n~iherem Erw~igen schon aus der Griisse unserer 

i )  1. c. S. 82.  

1 2 "  
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Versuehsausschliige hervor,  dass auf der Hlihe des febrilen Pro 
zesses, bei intensiver Temperatursteigerung, nicht nut mehi' Eiweiss 
sondern auch mehrFe t t  verbre,~nt, als unter normalen Verh~iltnissen 
Hierfiir hoffen wir dureh welter fortgesetzte Untersuehungen in Biild 
den stricten Beweis zu erbringen. Dagegen geben wir 8 e n a t o  

Reeht, wenn er behauptct, dass der Zerfall und die Oxydation rot 

eiweisshaltigem Material im Fieber in keinem Verhiiltniss zu den 

Fettumsatz steht. Letzterer kommt dem Umfange nach ersterem ii 
keiner Weise gleich. Das ist eine Thatsache, welehe mit unsere 
sonstigen Kenntnissen tiber die Stoffwechselvorgitnge im thierische 
Organismus nicht in Widerspruch steht. Wissen wir doch arts eine 

Reihe normaler, wie pathologischer Prozesse, dass die genannte 
beiden Factoren des Stoffwechsels selten eine Uebereinstimmung mi 
einander darbieten, ja beztiglich des Grades ihrer Betheiligung a 
den Zersetzungsvorg~ngen zuweilen direct divergiren. Wiihrend bf 

einfacher Steigerung der Muskelaction, d. h. unter Bedingungen, w 
die Oxydation yon Felt,  resp. Kohlehydraten eine ganz excessiv 

Zunahme erf~ihrt, der Umfang des Eiweisszerfalles ganz dcr nehm 
liche ist, wie zuZei ten der Ruhe, sehen wir andere Male denselbe: 

bedeutend gesteigcrt, die Verbrennungsvorgitnge in toto aber, w: 

aus der Abnahme der COcAusscheidung hervorgeht, sogar vermin 
alert. So ist es bei allen den Prozessen, welche mit einer Herab 

setzung der Sauerstoffzufuhr zu den Geweben einhergehen, bei utr 
fitnglichen Blutverlusten, bei den acuten Vergiftungen u. s. w. Da 

Verhalten des fiebernden Organismus liefert demnach nut einen et 
neuten Beweis dafiir, dass die Bedingungen fiir die Zersetzun 
N-baltigen Materials im Thierkiirper ganz andere sind, als fiir di 

yon Felt. 
Wenden wir uns nach dieser kurzen Diversion yon unseret 

eigentlichen Thema wieder zu diesem zuriick. Nachdem wir be 
wiesen haben, dass im Fieber die Wiirme bildenden Prozesse ein 
deutliche, unter Umstiinden sogar sehr betriichtliehe 8teigerung et 
fahren, fragt es sich, ob diese 8teigerung zur Erkllirung tier febrile 
Temperaturerhiihung gentigt oder nicht. Diese Frage ist yon s 
vielen Autoren bereits erSrtert und zum Theil in einer unsere 
eigenen Anschauungen so .sehr entsprechenden Weise beantwort~ 
worden, dass wir dieselbe hier nut  noch mit einigen Worten disct 
tiren wollen. 
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Wie bekannt, schwankt die Griisse der W~irmeproduction des 
normalen Organismus innerhalb sehr breiter Grenzen hin und her, 
ohne dass dadureh die Constanz seiner Eigenw~irme wesentlich al- 
terirt wird. Bet gesteigerter Muskelaction beispielsweise kann die 
CO2-Abgabe das Zwei- his Dreifaehe der normalen Ausscheidungs- 
griisse erreiehen, wiihrend die Innentemperatur sich nicht um mehr 
als Bruchtheile eines Grades erhiJht. Von der gesammten hier statt- 
habenden Zunahme der chemischen Arbeitsleistung gelangt nut ein 
kleiner Antheil zu mechanischer Wirkung, naeh F i c k ' )  unter den 
gtinstigsten Bedingun~,en nicht einmal ein Drittel, fur gewiihnlieh 
sogar viel weniger; der Rest wird total in W~irme umgewandelt. 
Aenderungen der W~rmeproduction in gleichem Sinne und yon 
gleichem Umfange finden unter dem Einfluss der Nahrungsaufnahme 
statt. Der yon P e t t e n k o f e r  and Volt  *) untersuchteHundschied 
z .B .  bet Ftitterung mit 2500 Grin. Fleiseh nicht weniger als 
783 Grm. COg, einige Tage darauf bet v(illiger Abstinenz dagegen 
nut noch 380 Grin. aus. Trotzdem fiber das Verhalten der Tem- 
peratur des Thieres nicht berichtet ist, so besteht wohl  kein Zweifel, 
dass dieselbe die normalen Tagesschwankungen yon 1 Grad C. nicht 
tiberschritt. Wenn also der fiebernde Organismas bet Steigerungen 
der W[irmebildun~, welche die in der Norm vorkommenden griissten 
Ziffern kaum oder wenigstens sehr selten erreichen, seine Innen- 
temperatur um mehrere Grade zu erhiihen vermag, so beweist dies 
in entschiedenster Weise, dass die Zunahme der Eigenw~irme nieht 
ausschliesslich yon der der oxydativen Vorgiinge abhUngen kann. 
Es muss nothwendiger Weise zu dem Factor der vermehrten Wiirme- 
bildung sieh noeh ein anderer hinzugesetlen und dieser ist allem 
Anschein naeh in der dutch das Fieber bedingten Aenderung der 
W~irmeregulation zu snchen. Bet normale Organismus besitzt die 
F~ihigkeit, Steigerungen der Production selbst yon bedeutendem Urn- 
range, so welt dieselben nicht zur Deckung des W~irmeverlustes 
dienen, durch entsprechend vermehrte Abgabe zu bew~ltigen. Dem 
Fiebernden ist, bis zu einem gewissen Grade wenigstens, diese 
F~ihigkeit abhanden gekommen. Er ist, um es in diirren Worten 

i) h. Fick, Ueber die Wfirmeentwickelung bet der Muskelzuckung. Archly f. d. 
ges. Physiologie Bd. 16. S. 85. 

z) Pettenkofer u. Volt, Untersuchungen fiber die Respiration. hnnalen tier 
Chemie uad Pharmacie. II. Suppl.-Bd. 1862. S. 53. 
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auszuspreehen, nicht im Stande, das Plus yon W~irmc, welches e 
fiber das zur Erhaltung der normalen Temperatur niithige Maast 
erzeugt, an die Umgebung los zu werden, daher nothwendiger Wcis 
seine Eigenw~irme eine Steigerung erf~ihrt. 

Wodurch nun aber diese St~rung der Witrmeregulation beding 
ist, das liisst sich im Augenblick mit Sicherheit noeh nicht ent 
seheiden. Offenbar kann es sieh nut um folgende zwei Miiglich 
keiten handeln. Entweder ist allein die Wasserabgabe dureh di[ 
Haut auf der ttiihe des Fiebers beeintr~ichtigt oder der gesammt~ 
GeNssapparat dieses Organes befindet sich in einer so ver~inderte[ 
Verfassung, dass auch durch Leitung und Strahlnng nicht so vie 
Wiirme nach Aussen abgeftthrt wird, wie dies unter normalen Ver 
hiiltnissen bei gleich grosser Wiirmeproductioa der Fall sein wiirde 
Sehr wahrscheinlich greifen beide Factoren zusammen ein, um i~ 
Verein mit der Mehrbildung yon W~trme die febrile Temperatur 
steigerung zu erzeugen. 

Dass die verminderte Perspiration nicht alleinige Ursache de 
beeintr~ichtigten Abgabe ist, dafiir lasscn sich mehrfache Thatsachet 
geltend machen. Wir erinncrn hier bur kurz daran, dass lebhafte 
Schweiss auf der Hiihe der verschiedensten acuten Krankheiten 
nicht blos helm Gelenkrhcumatismus auftreten kann, ohne dass di" 
Temperatur einen nennenswerthen Abfall darbietet, dass ferner selbs 
die profusestcn kiinstlichen Schwcissausbrtiche, wie sic z. B. durcl 
Pilocarpininjectionen hervorgebracht werden, nicht regelmlissig einet 
erkennbaren Einfluss auf das Verhalten der K(irperw~rme ausilben 
Thiere endlich, denen wegen mangelhafter Ansbildung des betreffen 
den secretorischen Apparates die Nihigkeit abgeht, ordentlich zt 
schwitzen, dtirften, in Widerspruch mit dem thatsiichlichen Verhalten 
fiberhaupt ~ficht fiebern k~nnen, wenn die obige Annahme richti~ 
ware. Andererseits hiesse es zu welt gehen, wollte man der in 
Fieber factiseh meist verringerten Perspiration eine ganz unter 
geordnete Rolle beimessen; denn bei den meisten kritisch, ja selbs 
bei vielen lytisch en~ligenden Krankheiten vollzieht sich die mit be- 
deutender Steigerung der Wiirmeabgabe einhergehende Erniedrigun~ 
der Temperatur his auf, resp. unter die Norm unter gleichzeitigert 
Auftreten ~,on Schweiss und wird dureh diesen direct vermittelt. 

Was die sonstige Betheiligung des Gef~issapparates der Hau 
an der vermindcrten Wiirmeabgabe im Fieber betrifft, so daehte mat 
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sich diese nach dcr Traube ' schen  Theorie ill einer Contraction tier 
kleinen hrterien bestehend, in Folge deren die Geschwindigkeit des 
Blutstromes an der Ki~rperperipherie verlangsamt wiirde. Ob indess 
diese Vorstellung ganz zutreffend ist, muss gleichfalls als fraglich 
angeseheu werden~ seitdem dutch die Untersuehungen Goltz 's~ 
V u l p i a n ' s ,  H e i d e n h a i n ' s  u. s. w. der Nachweis geliefert worden 
ist, dass die Weite der Hautgef~isse nicht nut von dem Innervations- 
grade gef~issvcrengernder, sondern auch hemmender, sog. erweitern- 
der Nervenfasern abh~ingig ist. Vielleicht beruht gerade die relative 
Verminderung der W~rmeabgabe beim Fiebernden darauf, dass bei 
demselben die Gef'~isse so zu sagen activ nicht mehr bis zu einem 
solchen Grade erweiterungsftihig sind, wie beim normalen lndi- 
viduuml). Zu Gunsten einer solchen hnnahme sprechen sogar di- 
rect gewisse klinische Erfahrungen. Nach voriibergehender Einwir- 
kung der Kiilte, z. B. in Form yon Uebergiessungen sehen wir 
hiiufig beim Fiebernden die Innentemperatur in so nachhaltiger 
Weise sinken, wie dies der durch den therapeutischen Eingriff be- 
dingte unmittelbare W~irmeverlust kaum zu erkliirea im Stande ist. 
Es vermag danach die Temperatur des Rectum ziemlich geraume 
Zeit - -  den auf unserer Klinik gemaehten Erfahrungen zu Folge 
mitunter eine gauze Stunde hindurch - -  einen erheblich ( ~ - - I ~  
niedrigeren Stand einzunehmen, als die hchselhiihlentemperatur, 
was auf eine betr~ichtlicbe Zunahme des Lumens der kleinen peri- 
pheren Arterien gegentiber den noch in tetanischer Enge verharren- 
den tibrigen Gef~issen hinzudeuten scheint. Nun hat bereits Tr a u b e ~) 
vor Jahren darauf hingewiesen, dass die Kiilte bei Fiebernden eine 
exquisit erregende Wirkung auf fast die gesammten vitalen Nerven- 
apparate, so wie auf das Cerebralsystem ausLibt. Wit sehen nach 
ihrer Application die vordem erhi~hte Pulsfrequenz abnehmen, often- 
bar in Folge reflectorischer Reizung des cerebralen Hemmungs- 
nervensystems des tIerzens, wir sehen ferner die Darmperistaltik in- 
tensiver werden und endlich beobachten wir zuweilen ein fast mo- 
mentanes Schwinden der cerebralen Sti~rungen (Stupor, Delirien etc.). 
5Iichts scheint also hither zu liegen, als auch die temperaturernie- 
drigende Wirkung des genannten Agens wenigstens zum Theil als 

,) Vergl. hierfiber: O s t r o u m off, Versuche fiber die Hemmungsnerven der Haut- 
geffisse, h.rchiv f. d. ges. Physiologie Bd. XII. S. 277. 

2) Gesammelte hbhandlung Bd. IL S. 8~i u. ft. 



184 

d a s  Product einer auf reflectorischem Wege statthabenden Reizuog 
der gefiisshemraenden Nerven der Haut aufzufassen. 

Man kiJnnte gegen diese Vorstellungen, denen zu Folge de~ 
circulatorischen Apparat der Haut ein wesentlicher Antheil bei de 

Stiirung der W~irraeregulation im Fieber zuf~llt, den Einwand e 

beben, dass die oft brennend heisse und dabei gleicbzeitig intens: 
geri~thete Haut des Fieberndea eine Erweiterung ihrer Gef~sse a 

maximum beweise. W~ire dieser Einwand ein zutreffender, so wiit 
den damit, wie auf der Hand liegt, sofort alle die obigen Deducti( 

hen hinfiillig. Aber dera ist nicht so. Zwar ist die Haut des Fi." 
bernden heisser, als die eines norraalen Individuums, wie schon d' 

blosse Betastung derselben mit der Hand lehrt; sie isL jedoch nict 
so warm, um dem ira Kiirper aufgeh~iuften Ueberschuss yon W~rn: 

durch vermehrte Leitung und Strahlung einen genligenden Abflus 

nach Aussen zu gestatten. Dies geht rait Evidenz aus den Resu 
taten der kaloriraetrischen Untersuehungen des Einen yon uns (L. 
hervor, welche zeigen, dass unter Urastiinden die W~irraeabgabe b, 
selbst betr~ichtlich hSheren Fiebertemperaturen geringer sein kam 
als bei niedrigen, ohne dass in dem Verhalten tier Perspiration di 
Ursacbe davon zu suchen w~ire. - -  

Wit glauben diese Arbeit nicht schliessen zu diirfen, obne we 

nigstens rait ein paar Worten auf die Frage nach dev Bedeutung de 
fieberhaften Prozesses einzugehen. Der Leser wird uns die Berecht 

gung bierzu um so bereitwilliger zuerkennen, als as vom Standpun' 
der D a rw i  n'sehen Naturanschauung nicht zweifelhaft sein kann, da,~ 

ein Reactionsvorgang yon so einschneidender Bedeutung wie d~ 

Fieber ,  welcher auf das Innigste mit der eigenthtiraliehen Organis~ 
tion unseres K~rpers verkntipft ist, sieh nicht yon den entfernteste 
Zeiten unver~ndert dutch alle Generationen hindurch fortgepflam 
b~itte, wenn ihra nieht eine gewisse Zweckmltssigkeit innewohnte. S 
fruchtbringend nun die Arbeiten der letzten Jahre ftir unsere Kennt 
nissnahme yon den Aenderungen des Stoffwechsels und der W~irme 
iikonoraie des fiebernden Organisraus gewesen sind, so wenig babe 
dieselben dazu beigetragen, uns eine~ auch nur einigerraaassen vet 
st[indlichen Einblick in die Bedeutung dieser Aenderungen zu gew~ih 
ren. Wit befinden uns bier rait allen unseren Vorstellungen noc 

t) Oieselbe muss man sich natfirlich den unminnlbaren Effect der Kfilte at 
die verengenden Fasern iiberdauernd denken. 
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einem viSllig unaufgekliirten Rithsel gegeniiber. Welehe Bedeutung, 
so fragen wir zuviJrderst, kommt dem Cardinalsymptom des Fiebers, 
der Temperaturerhiihung zu, weswegen ferner bedient sich der Orga- 
nismus zur Erzielung derselben einer Reihe complicirtester Mittel? 

Es ist bekannt, dass der gesammte S~-mptomeneomplex, wel- 
chen wit Fieber ncnnen, weitaus am h~iufigstea seine Entstehung 
der hufnahme irgend eines schlidliehen hgens in den Organismus 
verdankt, welches den Bestand desselben unmittelbar gef~ihrdet, und 
dass eine Restitutio in integrum erst erfolgt, nachdem dieses hgens 
wieder aus dem Kiirper entfernt ist. Gleichgiiltig nun, welche Be- 
schaffenheit das letztere hat, ob wit es in demselben mit einem 
geformten Kiirper, sogenannten Mikroorganismen oder mit einer un- 
geformten Giftsubstanz zu thun haben, so driingt sieh unwillktirlich 
die Vorstellung auf, dass in der febrilen Temperaturerhiihung an 
sich das Mittel zu seiner Entfernung, resp. Zerstiirung gegeben ist. 
Diese Temperaturerh(ihung wird nieht blos durch eine henderung 
der Wiirmeabgabe, sondern aueh durch eine Zunahme der Verbren- 
nungsvorg~inge bewerkstelligt, ein neuer Beweis dafiir, dass der 
thierische Organismus, wo es ibm darauf ankommt, einen be- 
stimmten Effect zu erzielen, sich nicht eines einzelnen, sondern 
mehrfacher, in dem gleiehen Sinne wirkender Mittel bedient. - -  So 
welt allenfalls vermi~gen wir mit unserem Ideengange, obwohl vor 
der Hand noch vtillig auf dem Boden der ttypothese uns bewegend, 
den Bestrebungen der Natur zu foigen. Ein Schritt weiter in der 
Betrachtung der sich abspielenden Vorg~iage bereitet uns indess neue 
Sehwierigkeiten ftir die Erklarung, aus welchen wir nur unter Zu- 
htilfenahme weiterer H~,pothesen uns herauszuarbeiten im Stande sind. 

Um mehr Witrme als unter normalen Verhliltnissen zu produ- 
ciren, bedarf selbstverst~indlieh das fiebernde Individumn eines er- 
hebliehen Quantum Brennmaterials. Start letzteres yon aussen mit 
der Nahrung aufzunehmen, erzeugt es dasselbe in sieh selbst, indem 
seine Gewebe - -  ebenfalls unter dem Einfluss der fiebcrerregenden 
Ursaehe - -  einem abnormen Zerfall anheimfallen. Wie aus den 
Untersuehungen verschiedener Forseher hervorgeht, scheint dieser Zer- 
fall bereits statt zu finden, ehe die Temperatur zu steigen beginnt, 
was dazu beitrligt, den Einbliek in die Ursaehe desselben zu ver- 
hiillen. Naehdem es als ausgemacht angesehen werden durfte, dass 
die lebende Kiirpersubstanz in der Norm nur in geringem Grade an 
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den Zersetzungsvorg~ingen sich betheiligt, hat vor ein paar Jahrer 
der Eine yon uns (F.) gezeigt, dass die Resistenzfiihigkeit derselber 
im Gegensatz zu dem mit der Nahrung in den K~rper eingefiihrtet 
eiweisshaltigen Material an eine fortdauernde genti~ende Sauerstoff- 
zufuhr zu den Geweben gekniipft ist. Die Desoxydation der leben- 
digen Materie ist eine dec haupts~ehlichsten, im Grunde vielleieht die 
ausschliessliche Ursache des Zerfalls derselben. Erst dutch sie wit( 
das Organeiweiss Voit 's  gleich dem mit der Nahrung eingefiihrte[ 
eirculirenden den im Ktirper th~itigen Fermentwirkungen zugiinglich. 

Findet nun die Desoxydation der lebenden Gewebssubstanz irr 
K(irper des Fiebernden in gr~sserem Umfange statt und ist darir 
die Ursache des gesteigerten Eiweisszerfalles in demselben zt 
suehen? Man kiinnte auf den Gedanken kommen, dass die tiber 
die Norm erhtihte Temperatur, welche, wie neuerdings Pfl i igel  
gezeigt hat, eine erhebliche Steigerung der oxydativen Vorg~inge 
zur Folge hat, eine so sehnelle Uebertragung des yon den Organen 
gebundenen Sauerstoffs (M. T r a u b e )  an leicht oxydable Moleetik 
zur Folge hat, dass die ersteren sieh gar nicht schnell genug wie- 
der mit jenem ftir die Erhaltung ihrer vitalen Eigenschaften nSthi- 
gen Gase aus dem Blute zu siittigen vermti6en. Die Thatsache, 
dass auch die auf kiinstliche Weise, i .e. durch gewaltsame Auf- 
hebnng des W~irmeverlustes herbeigefiihrte Temperatursteigerung de~ 
Thierkiirpers vermehrten Stickstoffumsatz bewirkt, stimmt mit einer 
solehen Annahme gut tiberein. Indessen kommt dem Allem vor 
der Hand eben nur der Werth einer Hypotbese zu, zumal in dem 

, .b 

Umstande, dass die Zunahme der U-husseheidun~ sieh bereits vor 
dem Eintritt der Temperaturerhiihung geltend macht, die Andeutua~ 
eines complicirteren Verhaltens der Vor~inge gegehen ist. tiler 
wollten wit nur noehmals auf den merkwiirdigen Umstand hin- 
vceisen, dass der fiebernde Organismus dasihm zur Steigerung de[ 
W~irmeproduction ntithige oxydable Material aus sieh selbst und zwai 
auf Kosten seines Organbestandes bezieht. Auch das hat sicher eine[ 
bestimmten Zweck. Es w~ire miiglich, dass in analoger Weise, wi( 
dies yon gewissen Giften (Minerals~iuren etc.) wohl anzunehmen ist 
das fiebererregende Agens in Folge ether Art chemiseher Verbiadun~ 
mit dem Eiweiss der abgestorbenen Gewebssubstanz neutralisirt wirg 
um allm~ihlich unter Mitwirkung der erhlihten Temperatur im KSrpe 
zerstiirt oder aus diesem ausgesehieden zu werden. 
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NO. 

1. 
2. 

A n h a n g .  

I. 
Aichungen des grossen Gasmesserl). 

Zahl der Umdrehungea Durehgestriimte Left in Litern 
in der Minute. each Angabe d. Messglocke each hngabe d. Gasm. 

3 500 500,7 
3 700 700,45 

1000 Liter each Angabe der Uhr entspreehen in Wahrheit .~- 998,98 Liter. 

Aichungen des kleinen Gasmesser E:). 

NO. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Temp. d. Luft in d. Gasuhr Durchgestr~im~e Luft in Litern 1000 Com. der 
beim Beginn. am Ende. nach Angabe des nachAngabe Uhr entspreehen 

hichgefiisses, der Gasuhr. in Com. 
15,1~ 15,1~ 49,600 49,06i 1012,2 
1,1,9 14,9 48,010 47,4625 1011,5 
i5,2 15,2 51,020 50,5795 1008,7 
15,7 15,6 49,500 49,100 1008,i 
14,8 14,7 47,120 46,6915 1009,2 
15,0 14,9 48,100 47,62~5 1010 

Mittel ~ 1009,9. 

hichungen des kleinen Gasmesser A. 

No. Temp. d. Luft in d. Gasahr Durohgestr~imte Luft in Litern 1000 Com. der 
�9 beim Beginn. am Ende. each Angabe des each Angabe Uhr entsprechen 

Aichgef~isses. tier Gasuhr. in Com. 
1. 15~l~ 15,2~ 48,200 48,140 1001,2 
2. 15,6 15,4 47,920 47,740 1003,8 
3. 16,4 10,2 48,110 47,8645 i005,1 
4. 16,4 16,4 48,000 47,771 1004,8 
5. 16,8 16,5 48,570 48,1975 1007,7 
6. 17,0 16,8 50,000 49,8475 t003 
7. 16,5 16,7 48,190 48,1i25 1001,0 
8. t7,0 17,2 48,680 48,465 t004,4 

Mittel ~ |003,9. 

1) Von den mit dem grossen Gasmesser angestellten Aichuegen theilen wir nur 
diejenigeo mit, bei welchen die Umdrebungsgeschwindigkeit der Trommel die 
gleiche, wie hei den Respirationsversuehen war. Ausserdem haben wtr noch 
eine grosse Zah[ yon Aichungen mit aodereo Umdrehungsgeschwindigkeiten 
ausgeffihrt, welche in Maximo yon den oben mitgetheilten urn 0,5 pCt. diffe- 
riren, unter sich aber bet ein und derselben Geschwiodigkeit stets bis auf 
0,1 pCt. fibereinstimmen. 

2) Unter E ist hier und im Folgeuden die Gasuhr fiir die Probe der in den 
Respirationskasten eintretenden, unter h diejenise fiir die Probe der austre- 
teaden Left verstanden. 
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II. 

C o n t r o l v e r s u c h e  mit  V e r b r e n n u n g  von S t e a r i n k e r z e t t l ~  
(Vgl. oben S. 150 Tab. L) 

V e r s u e h  I. 4. N o v e m b e r .  

Beginn: 10 Uhr 30 Min. - -  Ende: 2 Uhr 45 blin. 
Barometer 762,5 Mm. 

Mittlere Temperatnr des grossen Gasmesser 15,7~ 
~- der kleinen i6,0 - 

Stearin verbrannt 2&,7907 Grin. 
Durch den grossen Gasmesser durehgestrSmte Luft 29,3308 Cb;-Meter 
corrigirt und auf Feuchtigkeit and Temperatur der 

kleinen Gasuhren reducirt 29,3522 
durch E du'rchgestrSmte Luft . . . . .  76,3245 Liter 

c0rrigirt . . . . .  77,0847 
dutch A. durchgestrSmte Luft . . . . .  81,265 

corrigirt . . . . .  81,5874 
in 77,0847 Liter Eintrittsluft 0,0903 fir. CO~ 

mithin in 1000 Liter . 1,1714,1 
in 81,5874 Liter Austrittsluft . 0,2866 

mithio in 1000 Liter . 3 ,5 i28  
Differenz: 1000 Liter Eintri|ts- uod Austrittsluft 2,34136 

Kohlensfiure dureh Verbrennung erzeugt: 
in 29352,2 Liter der grossen Gasuhr 68,724 Gr. 
in 81,5874 yon A . . . .  0,191 - 

Gesammte Somme der CO2 ----. 68,92 Gramm 

18,79 Gr. C. 

V e r s a c h  It. 25. N o v e m b e r .  

Beginn: | 0  Uhr 25 Min. - -  Ende: 3 Uhr I0  Min. 
Barometer 751,4 Mm. 

Mittlere Temperatur des grosseo Gasmesser 15,8 ~ 
- der kleinen 10,7 - 

Stearin verbrannt 28,2225 Gr. 
Durch den ~rossen Gasmesser durchgestrSmte Luft 26,7910 Cb.-Meter 

eorrigirt und redueirt . 20,8807 
dureh E durchgestr6mte Luft . . . . .  77,526 Liter 

eorrigirt . . . . .  78,298 
dureh A durehgestr6mte Luft . . . . .  77,8575 

eorrigirt . . . . .  78,166 

i) Bei diesen fiinf Controlversuehen waren vier Saugpumpen: zwei~ welehe die 
Probe ffir die eintretende und zwei, welehe die f~r die austretende Loft auf- 
nahmen, th~itig. Jede Pampe presste ihren lnhalt durch zwei Barytriihren. 
Die gesammte Luftmenge der beiden zusammengehbrigen Pumpen ging aber~ 
wie bei allen iibrigen Verauchen, our durch je einen kleinen Gasmesser. 
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in 78,298 Liter Eintrittsioft. . 0,0723 Gr. CO2 

mithin in |000  Liter . 0,923393 

in 78,166 Liter Austrittsloft 0,2948 

mithin in 1000 Liter . 0,771445 

Differeoz: I000 Liter Eintritts-and Austrittsluft 2,848052 
Kohlens~ure durch Verbrenuung erzeugt: 

in 26880,7 Liter des grossen Gasmesser 76,56 Gr. 

in 78,166 yon- A . . . . .  0,~23 - 

�9 Gesammtsumme der CO2 ~ 76,78 Gramm 
~--- 20,94 Gr. C. 

Ver such  IIL 29. November .  

Beginn: 10 Uhr 5 Min. - -  Ende: 2 Uhr 35 Min. 

Barometer 751,6 Mm. 
Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 15,50 C. 

der kleinen 1'6,6 - 

Stearin verbrannt 27,342 Gr. 
Dutch den grossen Gasmesser durchgestr~mte Luft 33,6|3~ Cb.-Meter 

corrigirt ond reducirt . 33,7578 
dutch E durchgeetrSmte Luft . . . . .  97,7465 Liter 

corrigirt . . . . .  98,720 
dutch A durch~estr6mte Loft . . . . .  92,0945 

corrigirt . . . . .  92,4596 

in 98,720 Liter Eintrittsluft 0,0907 Gr. CO~ 

mithin in lOOO Liter . 0,91876 
in 92,4596 Liter Austrittsluft . 0,30005 

mithin in 1000 Liter . 3,24520 

Differenz: 1000 Liter Eintritts- ond Austrittsluft 2,32644 
Kohlens~ure dorch Verbrennung erzeugt: 

in 33757,8 Liter des grossen Gasmesser 78,535 Gr. 

in 92,~.596 yon A . . . . .  0 ,2 |5 - 

G e s a n i m t s u m m e  tier CO 2 ~ 78,75 Gramm 

~--- 21,48 C. 

Versuch  IV. 2. December .  

Begino: |OUhr  J 5 M i o . -  Ende: 3Uhr. 
Barometer 761,9 Mm. 

Mittlere Temperatur des grosscn Gasmesser 16,00 C. 
der kleinen - 17,2 - 

Stearin verbrannt 37,1285 Gr. 
Durch den grossen Gasmesser durehgestr6mte Loft 30,$251 Cb.-Meter 

norrigirt und reducirt 30~9732 - 
(lurch E durchgestriimte Luft . . . . .  87,695 Liter 

corrigirt . . . . .  88,5685 - 
durch A durchgestr~mte Loft . . . . .  86,5575 - 

r . . . . .  86,901 
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in 88,5685 Liter Eintrittsluft 
mithin in 1000 Liter 

in 86,901 Liter Austrittsluft. 
mithin in 1000 Liter 

Differenz: 1000 Liter Eintritts- and Austrittsluft 
Kohlensaure dutch Verbrennung erzeugt: 

in 30973,2 Liter des grossen Gasmesser 
in 86,901 

0,0635 gr. CO2 
0,71696 - 
0,3526 
4,0575 
3,34054 - 

103,47 Gr. 
yon A . . . . .  0,29 - 

Gesammtsumme der CO s ~ 103,76 Gramm 

28,29 Gr. C. 

V e r s u c h  V. 6. D e c e m b e r .  

Beginn: 9 Uhr 50 Min. N Entle: 2 Uhr 20 Min. 
Barometer 7'64,3 Mm. 

Mittlere Temperatar des grossen Gasmesser t3,80 C. 
der kleinen 14,9 - 

Stearin verbrannt 31,330 Gr. 
Dureh den grossen Gasmesser dnrchgestr{~mte Loft 31,898fi Cb.-Meter 

corrigirt and reducirt 32,031 
dutch E durehgestrfimte Loft . . . . .  90,8275 Liter 

corrigirt . . . . .  91,732 
dureh A darchgestr/imte Luft . . . . .  89,032 

eorrigirt . . . . .  89,385 
in 91,732 Liter Eintrittsluft . 

mithin in 1000 Liter . 
in 89,385 Liter Austrittsloft . 

mithin in 1000 Liter . 
Differenz: 1000 Liter Eintritts- und Austrittsluft 

Kohlens/inre dureh Verbrennung erzeugt: 
in 32031 Liter des grossen Gasmesser 
in 89,385 

0,0755 Gr. CO2 
0,823048 
0,3204 
3,584487 
2,761439 

88,45 Gr. 
- yon A . . . . .  0,2469 - 
Gesammtsumme der CO2 ~ 88,70 Gramm 

24,19 Gr. C. 

I l l .  

R e s p i r a t i o n s v e r s u c h e  a n  H u n d e n .  

N o r m a l v e r s u c h .  

(VgL oben S. 161 Tab. II.) 

V e r s u c h  I. 5 . . l u l l  (3. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 12Uhr  43 Mln. - -  Ende: 6 Uhr 43 Min. 
Barometer 763,4 Mm. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 18,5~ 
tier kleinen 18,7 - 
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Durch den grossen Gasmesser durchgestrSmte Luft 40,1755 Cb.-Meter 
corrigirt und auf Feuchtigkeit end Temperatur der 

kleinen Gasuhren reducirt . . . . .  40 , | 714  
durch E durchgestr6mte Luft . . . . .  62 ,5 |05  Liter 

corrigirt . . . . .  63,t 33 - 
durch A durchgestrSmte Loft . . . . .  66,975 

corrigirt . . . . .  67,241 
in 63,133 Liter Eintrittsluft . 0,0499 Gr. CO2 

mitbin in 1000 Liter . 0,790393 
in 67,241 Liter Austrittsluft . 0,2757 

mithin in 1000 Liter 4,100191 
Differenz: 1O00 Liter Eiatritts- and hustrittsluft 3,309798 

Kohlensfiure (veto Thief erzeugt): 
in 40171,4 Liter des grossen Gasmesser t32,96 Gr. 

in 67,241 - yon h . . . . .  0,223 - 
in 377,8 rfckstiindiger Loft im 

Kasten und Rohr l) 1,$62 - 

Gesammtsumme der CO~ = 134,44 Gramm. 

Yersuch [[. 6. Juli (4. Hungertag). 

Beginn: t2  Uhr 42 Min. - -  Ende: 6 Uhr 42 Min. 

Barometer 759,3 Mm. 
Mittle~Temperatur des grossen Gasmesser 19,150 C. 

der kleinen - i 972 

Durch die grosse Gasuhr gestrSmte Luft 36728|5 Cb.-Meter 
corrigirt 8) . 36,2441 

durch E darchgestr6mte Luft 547927 Liter 
corrigirt . . . .  55,~.74 

durch A dnrchgestr/imte Luft .  60,390 
corrigirt . . . .  6076205 - 

in 65,474 Liter Eintrittsluft 070486 Gr. CO s 
mithin in lOO0 Liter.  0,876085 

in 6076295 Liter Austrittsluft . 0,2822 
mithin in 1000 Liter .  4,654496 

Differenz: | 0 0 0  Liter Eintrltts- und hustrittsluft 3,778~11 
Kohlens~ure in 36241,1 Liter des gr. Gusto. 136,94 Gr. 

- 60,6295 yon A . 0,229 - 
- 377,8 r/ickst. Loft . 1,443 - 

Gesammtsumme der CO s ~ 138,61 Gramm. 

1) Die nach Beendigu~g eines jeden Versuchs im Respirationskasten und dem 
diesen mit dem grossen Gasmesser verbindenden Ilauptrohr zuriickbleibende, 
durch Athmung des Thieres erzeugte Kohlens/iure wurde yon uns nach dem 
Yorgaoge P e t t e n k o f e r  ned Y o i t ' s  durch Berechnung ermittelt. (Ygl. die 
hierauf beziigl. Augaben V o i t ' s ,  Zeitsehr. f. Biol. Bd. Xl. S. 573 u. ft.) 

2) Wegen nahezu gleicher Temperatur s~immtlieher drei Gasuhren die Reduction 
nicht nOthig. 
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V e r s u c h  IlL 8. Ju l i  (6.  H u n g e r t a g ) .  

Begino: 2 Uhr 8 Min. - -  Ends: 7Uhr  38 Mio. 
Barometer 760,'2 Mm. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 19,20 C. 
der kleiuen 

Durch den grossen Gasmesser gestrSmte Loft 
corrigirt und reducirt 

darch E durchgestrSmte Luft 
corrigirt 

dnreh h durehgestrSmte Luft 
corrigirt 

in 58,720 Liter Eintrittslaft 
mithin in 1000 Liter 

in 64,924 Liter hustrittsluft 
mithin in 1000 Liter 

19,6  - 

3 7 , 1 5 9 5  Gb.-Meter 
37,1961 
58,141 Liter 
58,720 
64,6675 - 
64,924 

0,0~. 3 Gr. (~0~ 
0,732288 
0,239 
3,681226 

Differenz: | 0 0 0  Liter Eintritts- und hustrlttsluft 2,9~18938 
Kohlens~ure in 37196,1 Liter des gr. Gasm. 109,69 Gr. 

64,924 yon A 0,191 - 
- 377,8 rfickst. Loft 1,126 - 

6esammtsumme der CO~ ~-- 1!1,01 Gramm. 

V e r s u c h  IV. 10. J u l i  (8. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: I Uhr 12�89 Min. - -  Ende: 7 Uhr 42~ Min. 
Barometer 760,2 Mm. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 18,6 ~ C. 
der kleinen 18,8 - 

Dorch den grossen Gasmesser durchgestr~imte Lu[t 39,8065 Cb.-Meter 
corrigirt uud reducirt . 39,8055 

durch E durehgestr~imte Luft . . . . .  62,8625 Liter 
eorriglrt . . . . .  63,489 

dutch A durchgestriimte Loft . . . . .  68,6365 
r . . . . .  fi8,909 

in 63,489 Liter Eintrittsluft . 0,0462 Gr. CO~ 
mithin in 1000 Liter 0,72769 

i n  08,909 Liter Austrittsluft. 0,2527 
mithin in 1000 Liter . 3,667167 - 

Differeoz: 1000 Liter Eintritts- und Austrittsluft 2,939477 - 
Kohlensfiure in 3980_5,5 Liter des gr. Gasm. l l7 ,Ol  Gr. 

68,909 yon h 0,203 - 
377,8 riiekst. Luft 1,121 - 

Gesammtsumme der COs ~-- 118,33 Gramm. 

V e r s u c h  V. t2.  Ju l i  (10 .  H u n g e r t a g ) .  

Beginn: I Uhr 29�89 Min. - -  Ende: 7 Uhr 29,[- Min. 
Barometer 756,4, Mm. 
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blittlere Temperatur des grossen Gasmesser 18,20 C. 

der kleinen - 18,4 - 

Berth die grosse Gasuhr durehgestrbmte Luft . 36,082 Cb.-Meter 
eorrigirt und redacirt. 36,0811 

durch E durehgestr~mte Luft . . . . . .  5{},782 Liter 
eorrigirt . . . . . .  57,3475 

dutch A durchgestrSmte Luft . . . . . .  62,20 
corrigirt . . . . .  62,447 

in 57,3475 Liter Eintrittsluft . 0,0426 Gr. CO~z 

mithin in 1O00 Liter 0,742839 - 
in 62,447 Liter Austrittsluft . 0,2129 

mithin in 1000 Liter 3,4093 
Differenz: 1000 Liter Eintritts- and Austrittsluft 2,666461 

Kohlensiiure in 36081,1 Liter des gr. Gasm. 96,21 Gr. 

62,447 yon A . 0 ,167-  
377,8 rfickst. Luft . 1 ,018-  

\ Gesammtsumme der COs ~ 97,39 Gramm. 

I. F i e b e r v e r s u c b s r e i h e .  Hund  D. 

(Vgl. oben S. 162 Tab. IIL) 

V e r s u c h  I. 15. April  (2. f t u n g e r t a g ) .  

Beginn: 1 Uhr 39 Min. - -  Ende: 8 Uhr 9 Min. 
Barometer 758,5 him. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 18,40 C. 

tier kleinea 19,0 - 

Durch den grossen Gasmesser durchgestriimte Luft 4~,038 Cb.-Meter 

corrigirt and reducirt 44,1246 
durch E durchgestrbmte Luft . . . . .  68,925 Liter 

corrigirt . . . . .  69,6115 
durch A durcbgestriimte Luft . . . . .  68,6685 

corri~irt . . . . .  68,941 

in 69,6115 Liter Eintrittsluft 0,0798 Gr. CO: 

mithin in 1000 Liter 1,146362 
in 68,941 Liter Austrittstuft . 0,1895 

mithia in 1000 Liter . 2,748731 
Differenz: 1000 Liter Eintritts- and Austrittsluft t,602369 

Kohleasliure in 44124,6 Liter des ~r. Gasm. 70,70 Gr. 

- 68,941 yon A . 0,11 - 
- 377,8 rfiekst. Luft . 0,61 - 

Gesammtsumme der COs ~ 71,42 Gramm. 

Ver such  II. 17. Apri l  (4. t l u n g e r t a g ) .  

Beginn: 2 Uhr. - -  Earle: 8 Uhr. 
Barometer 759,98 Mm. 

Arohlv f, pathol .  Anat .  Bd. LXXVI.  Hft .  1. 1 3  
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Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser t8,7 o C. 
- der kleinen 19,|  - 

Durch den grossen Gasmesser durchgestrSmte Luft 40,159 Cb.-Meter 

eordgirt und reductrt 40,i975 

durch E durchgestr6mte Loft . . . . .  6i,4435 Liter 

corrigirt . . . . .  62,055 - 

durch h durehgestrSmte Loft . . . . .  61,5255 

corrigirt . . . . .  61,7795 
in 62~055 Liter Eintritteluft . 0,0806 Gr. COs 

mithin in i000 Liter 1,298837 

in 61,7795 Liter Austrittsluft . 0,1796 

mithin in 1O00 Liter 2,907100 
Differenz: |000  Liter Eintritts. and hustrittsluft 1,608263 

Kohlensiiure in 40197,5 Liter des gr. Gasm. 64,65 Gr. 

61,7795 - yon h . 0,099 - 
377,8 - riickst. Loft . 0,613 - 

Gesammtsumme der CO~ -~- 65,36 Gramm. 

1 

Versuch  Ill. 19. Apri l  (6. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 2Uhr 8~Min. - -  Ende: 8Uhr 38~Min. 

Barometer 754,4 Mm. 
Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 17,4 o C. 

- der kleinen - 17,8 - 
darch den grossen Gasmesser durehgestrSmte Luft 44,7985 Cb.-Meter 

corrigirt und reducirt . 44,8403 

dutch E durehgestrSmte Loft . . . . .  72,1775 Liter 

corrigirt . . . . .  72,896 
durch A durehgestrlirate Loft . . . . . .  69,6115 

r . . . . .  69,888 
in 72,896 Liter Eintrittsluft . 0,0796 fir. COs 

mithin in 1000 Liter |,091961 
in 69,888 Liter hustrittsluft . 0,2482 

mithin in 1000 Liter . . 3,551414 
Bifferenz: 1000 Liter Eintritts- und Austrittsluft 2,459453 

Kohlensiiure in 44840,3 Liter des gr. Gasm. |10,28 6r. 

- - 69,888 yon h . 0,17 - 
- - 377,8 rfickst. Luft . 0,93 - 

Gesammtsumme der COs ~ t 1 | , 38  Gramm. 

V e r s u c h  IV. 20. Apr i l  (7. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: I Uhr ~13 Min. - -  Ende: 7Uhr 58 Min. 
Barometer 754,8 Mm. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser |7,30 C. 

der kleinen - 17,9 - 
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Dutch den grossen Gasmesser durchgestrSmte Luft 38,42216 Cb.-Meter 

corrigirt und reducirt . 38,4957 

durch E durcbgestr6mte Luft . . . . .  61,9~4 Liter 

corrigirt . . . . .  62,561 

durch A durchgestrSmte Luft . . . . .  58,430 
eorrigirt . . . . .  58,662 

in 62,561 Liter Eintrittsluft . 0,0529 Gr. CO2 
mithin in 1O00 Liter 0,845575 

in 58,662 Liter Austrittsluft . 0,2068 
mithin in 1O00 Liter 3,525292 -" 

Differenz: |0O0 Liter Eintritts- und Austrittsluft 2,679717 
Kohlens~ure in 38495,7 Liter des gr. Gasm. 103,16 Gr. 

- 58,66~ yon h . 0,16 - 

- - 377,8 rfiekst. Luft . 1,02 - 

Gesammtsumme der CO2 ~ 104,34 Gramm. 

II. F i ebe rve r suchs re ihe .  Hund G. 

(VgL oben S. | 63  Tab. IV.) 

Versueh  L 20. Juni  (3. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 12 Uhr 8~ Sin. - -  Ende: 6 Uhr 8�89 Min. 

Barometer 758,7 Mm. 
Mitt|ere Temperatur des grossen Gasmesser |9,80 C. 

der kleinen 20,4 - 
Dureh den grossen Gasmesser durchgestrSmte Luft 38,6055 Cb.-Meter 

corrigirt and reducirt . 38,6846 
durch E durchgestr6mte Luft . . . . .  58,685 Liter 

corrigirt . . . . .  59,2695 - 
dutch A durehgestr6mte Luft . . . . .  64,00i5 

eorrigirt . . . . .  64,255 - 
in 59,2695 Liter Eintrittsluft , 0,0595 Gr. CO~ 

mithin in t000 Liter 1,003889 
in 64,255 Liter hustrittsluft . 0,1627 

mithin in |000  Liter 2,532083 
Differenz: 10O0 Liter Eintritts- und Austrittsluft 1,528|94 - 

Kohlens~iure in 38684,6 Liter des gr. Gasm. 59,i2 Gr. 

64,255 yon A . 0,10 - 
- 377,8 riickst. Luft 0,58 - 

Gesammtsumme der CO 2 ~ 59,80 Gramm. 

V e r s u c h  IL 22. J u n i  (5. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 12 Uhr 24Min. - -  Ende: 6 Uhr 39 Min. 
Barometer 761,8 Mm. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 20,80 C. 

- der kleinen 21,6 - 

1 3 "  
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Durch den grossen Gasmesser durchgestr6mte Luft 40,080 Cb.-Meter 
eorrigirt und redueirt 40,2046 

durch E darchgestrSmte Left . . . . .  63,165 Liter 

eorrigirt . . . . .  63,794 
durch A durchgestr~mte Luft . . . . .  69,4755 

corrigirt . . . . .  69,751 
in 63,794 Liter Eintrittsluft . 0,060 Gr. CO~ 

mithin in 1000 Liter . 0,940525 

in 69,751 Liter Austrittsluft. 0,t646 

mithin in 1000 Liter . . . 2,359819 
Differenz: 1000 Liter Eintritts- und Austrittsluft 1,419294 

Kohiens/iure in 40204~6 Liter des gr. Gasm. 57,06 Gr. 

- - 69,751 yon h . 0,098 - 

- 377,8 r~ickst. Luft . 0,54 

Gesammtsumme der COs ~ 57,70 Gramm. 

V e r s u e h  IIL 23. Jun i  (6. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 12Uhr 33Min. - -  Ende: 6Uhr 33Min. 

Barometer 76|,6 Mm, 
Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 2|,60 C. 

der kleinen 22,7 - 
Dureh den grosseu Gasmesser durchgestrSmte Luft 37,638 .Cb.-Meter 

corrigirt und reducirt 37,8|73 

dureh E durchgestrSmte Luft . . . . .  60,0425 Liter 
eorrigirt . . . . .  60,6405 - 

dureh A durchgestrSmte Luft . . . . .  63,7i25 - 
-corrigirt . . . . .  63,965 

in 60,6405 Liter Eintrittsluft . . 0,0427 Gr. C02 
mithin in lO00 Liter 0,704|49 

in 63,965 Liter Austrittsluft . 0,1536 
mithin in 1000 Liter 2,401300 - 

Differenz: 1000 Liter Eintritts- und Austrittsluft 1,697151 - 

Kohlens~iure in 37517,3 Liter des gr. Gasm. 64,18 gr. 
- 63,965 yon k . 0,108 - 
- 377,8 rfickst. Luft . 0,647 - 

Gesammtsumme der COs ~--- 64,93 Gramm. 

Ve r s ueh  IV. 25. J u n i  (8. l i u n g e r t a g ) .  

Beginn: 12 Uhr 25 Min. - -  Ende: 6 Uhr 25 Min. 
Barometer 763,9 Mm. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 22,7 ~ C. 
- der kleinen - 23,5 - 

Dutch den grossen Gasmesser durchgestrSmte Luft 39,0695 Cb.-Meter 

corrigirt und reducirt . 39,1963 
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dureh E durchgestrSmte Luft . . . . .  61,5965 Liter 

eorrigirt . . . . .  62,210 

durch A durehgestrSmte Luft . . . . .  65,0425 - 

eorrigirt . . . . .  65 ,3005 

in 62,210 Li ter 'Eint r i t t s lnf t  . . . 0 ,0579 Gr. CO~ 

mithin in i 0 0 0  Liter 0 ,930719 

in 65,3005 Liter Austritts]uft 0,1765 

mithin in 1000 Liter . 2 ,702888 

Differenz: 1O00 Liter Eintritts- und AustrittsIuft 1 , 7 7 2 1 6 9  

Kohlensfiure in 39196,3 Liter des gr. Gasm. 69,46 Gr. 

- 65,3005 yon A . 0,116 - 

- 377,8 riiokst. Luft . 0,676 - 

Gesammtsumme der CO 2 ~--- 70,15 G r a m m .  

V e r s u c h  V. 26. J u n i  (9 .  H u n g e r t a g ) .  

Beglnn: I |  Uhr 50Min. - -  Ende: 5 U h r  50Min.  

Barometer 764,1 Mm. 

Mittlere Temperatur des ~rossen Gasmesser 22,70 C. 

- tier kleinen 23,5 - 

durch den grossen Gasmesser durchgestr6mte Luft 3 9 , | 2 1 5  Cb.-Meter 

corrlgirt und reducirt . 39 ,2484 - 

dutch E durchgestr(~mte Luft . . . . .  61,781 Liter 

corrigirt . . . . .  62,396 

dureh A durehgestr6mte Luft . . . . .  65,535 

corrigirt . . . . .  65,795 

in 62,396 Liter Eintr i t t s luf t .  . 0 ,0694 Gr. CO~ 

mithin in I 0 0 0  Liter . 1 ,112245 - 

in 65,795 Liter Austrittsluft 0,1795 

mithin in 10O0 Liter . 2 ,728172  

Differenz: I 0 0 0  Liter Eintrit ts- und Austrittsluft 1 ,615927 - 

Kohlens~iure in 39248,4  Liter des gr. Gasm. 63,42 Gr. 

65,795 - yon A . 0,106 - 

377,8 rfiekst. L u f t .  0,616 - 

Gesammtsumme der CO~ ~ 64,14 Gramm. 

I I I .  F i e b e r v e r s u c h s r e i h e .  H a n d  C. 

(Vgi. obon S. 164 Tab. V.) 

V e r s u c h  I. 18. M~irz (3 .  B u n g e r t a g ) .  

Beginn: I Uhr 7Min. - -  Ende: 8 U h r  7Min. 

Barometer 761,7 Mm. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 15,7 o C. 

der kleinen - 16,8 - 

Dnrch den grossen Gasmesser durchgestrTmte Luft 45 ,8787 Cb.-Meter 

corrigirt und reducirt . . 46 ,9753 
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dutch E durehgestr6mte Luft . . . . .  75,1625 Liter 

corrlgirt . . . . .  75,9 ! 1 

durch A durchgestr6mte Luft . . . . .  62 ,5875 - 

eorrigirt . . . . .  62,836 - 

in 75 ,9 | 1  Liter Eintrit tsluft  . 0 ,0726 Gr. CO S 

mithin in 1000 Liter 0 ,956382 

in 62,836 Liter hus t r i t t s l a f t .  0 ,2195 

mithin in 1000 Liter 3 ,493232 - 

Differenz: 1000 Liter Eintritts- und hustrit tsluft  2 ,536850 - 

Kohlens~iure in 46075,3 Liter des gr. Gasm. 116,89 Gr. 

- 62,836 yon h . 0,159 - 

377,8 ~ riiekst. Luft . 0,966 - 

Gesammtsumme der CO~ = 118,0!  Gramm. 

V e r s u e h  I1. 20. M ~ r z  (5 .  H u n g e r t a g ) .  

Beginn: I U h r  24Min.  - -  Ende: 7Uhr  24Min.  

Barometer 761,6 Mm. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser | 6 ,30  C. 

der kleinen 17,4 - 

Durch den grossen Gasmesser durchgestr6mte Luft 39,256 Cb,-Meter 

corrigirt und reducirt . . . 39,4260 

durch E durchge~trSmte Luft . . . . .  62,944 Liter 

corrigirt . . . . .  63,571 - 

dutch A durchgestrSmte Luft . . . . .  52,545 

eorr igi r t  . . . . .  52,753 

in 03,571 Liter Eintrittsluft . 0 , 0 6 i 9  Gr. C02 

mlthin in 1000 Liter 0 ,974321 

in 52,753 Liter Austrittslnft . 0 ,1772 

mithin in t 0 0 0  Liter 3 ,359022  

Differenz: 1000 Liter Eintritts- und hustrit tsiuft  2,384701 

Kohlensiiure in 39426 Liter des gr. Gasm. 94,02 Gr. 

52,753 yon h . 0,126 - 

- 377,8 rfiekst. Luft . 0,909 - 

Gesammtsumme der COs ~ 95,05 Gramm. 

V e r e u e h  IlL 22. M/irz  (7 .  H u n g e r t a g ) .  

Beginn: I Uhr 54 Min. - -  Ende:  7 U h r  54 Min. 

Barometer 750,5 Mm. 

Mittlere Temperatnr des grossen Gasmesser J6,0 o C. 

der kleinen 17,3 - 

Durch den grossen Gasmesser durchgestr6mte Luft 33,5583 Cb.-Meter 

corrigirt und redueirt . . 33 ,737  

durch E dureh6estriimte Luft . . . . . .  54,5015 Liter 

corrigirt . . . . .  54,918 
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durch A durehgestr~imte Luft . . . . .  45,420 Liter 

corrigirt . . 45,600 

in 54,918 Liter Eintrittsluft . 0,0485 Gr. CO s 

mithin in 1000 Liter . . 0,881108 

in 45,600 Liter Austrittsluft . 0,i68 

mithin in 1000 Liter 3,684196 
Differenz: |O0O Liter Eintritts- and Austrittsluft 2,803088 

Kohlens~ure in 33737 Liter des gr. G a s m . .  94,57 Gr. 

45,600 yon A 0,128 - 
377,8 rfiekst. Loft.  1,071 - 

Gesammtsumme der CO~ = 95,77 Gramm. 

Versuch  IV. 25. M~irz (1O. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: I Uhr 29~ 5iin. - -  7 Uhr 37 MiD. 
Barometer 747,2 Mm. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 17,4 ~ C. 
- der kleinen 19,2 - 

Dutch den grossen Gasmesser durchgestr/imte Luft 37,2325 Cb.-Meter 
corrigirt und redueirt . 37,5292 

durch E durchgestrSmte Luft . . . . .  59,9765 Liter 

corrigirt . . . . .  60,574 
dureh A durebgestr~Jmte Luft . . . . .  50,670 - 

corrigirt . . . . .  50,871 - 

in 60,574 Liter Eintrittsluft . 0,06i Gr. CO s 

mithin in 100O Liter �9 �9 J,007034 

in 50,871 Liter Aostrittsluft . 0,2065 

mithin in 1000 Liter . 4,059288 

Differenz: 1000 Liter Eintritts- and Aastrittsluft 3,052254 

Kohlens~ure in 37529,2 Liter des 8r. Gasm. |14,55 Gr. 

- 50,871 yon A . 0,155 - 
- 377,8 rfickst. Luft . 1,165 - 

Gesammtsumme der CO 2 ~ 115,87 Gramm. 

Versueh  V. 26. M~rz ( l l .  H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 12Uhr 59 Min. - -  Ende: 7 Uhr 44Min, 
Barometer 753,2 Mm. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 15,3 ~ C. 
der kleiaen 16,1 - 

Durch den grossen Gasmesser durchgestrSmte Luft 44,1648 Cb.-Meter 
�9 corrigtrt und reducirt 44,~886 

durch E durchgestrSmte Luft . . . . .  70,4625 Liter 
eorrigirt . . . . .  71,164 

durch A durchgestrSmte Luft . . . . .  60,495 

corrigirt . . . . .  60,735 
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in 71,164 Liter Eintrittsluft . 

mithin in 1000 Liter 
in 60,735 Liter Austrittsluft . 

mithin in 1000 Liter . . 

Oifferenz: |000  Liter Eintritts- and hustrittsluft 

Kohlensiiure in 44288,6 Liter des gr. Gasm. 

- 60,735 yon h . 

0,074 6r. CO~ 

!,030847 

0,2372 
3,905493 

2,865646 
126,92 Gr. 

0 , 1 7 4  - 

- 377,8 rfiekst. Loft . 1 ,092-  

G ammtsumme der CO~ = 128,19 Gramm. 

IV. F i e b e r v e r s u c h s r e i b e .  H u n d  E. 

(Vgl. oben S. 165 Tab. Vl.) 

V e r s n c h  I. 3. Mai (2. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 12 Uhr 18~ Min. - -  Ende; 7 Uhr 18{- Min. 

Barometer 758,5 Mm. 
Mittlere Temperdtur des grossen Gasmesser 18,8 ~ C. 

- tier kMinen 19,1} - 

Dutch den grossen Gasmesser dorchgestrSmte Luft 45,920 Cb.-Meter 
eorrigirt und redueirt 45,9878 

dureh E durchgestrSmte Luft . . . . .  72,7725 Liter 

corrigirt . . . . .  73,496 - 

durch A durchgestr~mte Luft . . . . .  70,862 
corrigirt . . . . .  71,143 

in 73,496 Liter Eintrittsluft . 0,0751 Gr. CO 2 
mlthin in 1000 Liter 1,02182 

in 71(|43 Liter Austrittsluft. 0,2057 
mithin in I000 Liter 2,891355 

Differenz: |000 Liter Eintritts- and Austrittsluft 1,869535 
Kohlens~iure in 45987,8 Liter des gr. Gasm. 85,98 Gr. 

- 71,f43 ~on A.  0,13 - 
- 377,8 - rfickst. Luf t .  0,71 - 

Gesammtsumme der CO2 : 86,8;2 Gramm. 

Versuch  II. ft. Mai (5. H o n g e r t a g ) .  

Be[~inn: | Uhr 58 Mio. - -  Ende: 7Uhr 58Min. 
Barometer 756,88 Mm. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 17,60 C. 
der kleinen 18,4 - 

b~reh den grosseo Gasmesser durchgestriimte Luft 37,316 Cb.-Meter 
corrigirt und redueirt 37,4255 

dutch E durchgestrSmte Luft . . . . .  61,054 Liter 
corrigirt . . . . .  61,662 

dutch A durchgestr/imte Loft . . . . .  57,8955 
corrigirt . . . . .  58,125 
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in 61,662 Liter Eintrittsluft . . 

mithin in 10O0 Liter . . 

in 58,125 Liter Austrittsluft . 
mithin in 1000 Liter 

Differenz: 1000 Liter Eintritts- und Austrittsluft 

Kohlens~iure in 37425,5 Liter des gr. Gasm. 
- 58,125 yon A . �9 
- 377,8 riickst. Luft . 

Gesammtsumme der COs 

0,0417 Gr. COs 

0,676266 

0,1704 

2,93160 

2,255334 
84740 Gr. 

0,13 - 
0,86 - 

: 85739 Gramm. 

Ver such  llI. 7. Mai (6. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 12 Uhr 31 Min. - -  Ende: 6 Uhr 3t Min. 

Barometer 752,5 lffm. 
Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 17,7 o C, 

der kleinen 18,6 - 
Durch den $rossen Gasmesser durchgestrSmte Luft ~,0,352 Cb.-Meter 

eorrigirt und redu~irt 40,4928 

durch E durehgestr6mte Luft . . . . .  65,2835 Liter 

eorrigirt . . . . .  65,934 
dutch A durchgestr6mte Luft 62,650 

eorrigtrt . . . . .  62,8885 
in 65,934 Liter EintrittsIuft . 0,0472 Gr. C02 

mithin in iOO0 Liter 0,7i5870 

in 6%8885 Liter Austrittsluft 0,1685 

mtthin in 1000 Liter . . 2,679346 

Differenz: 1000 Liter Eintritts- ~nd Austrittsluft 1,963476 
Kohlensfiure in 40492,8 Liter des gr. Gasm. 79,506 Gr. 

62,8885 yon A . . 0,12 
377,8 r{iekst. Loft 0,748 - 

Gesammtsumme der CO s : 80,37 Gramm. 

V e r s u c h  IV. 9. Mai (8. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 12Uhr 5Min. - -  Eude: 6Uhr 20MID. 
Barometer 758,5 Mm. 

Mlttlere Temperatur des grossen Gasmesser 1579 ~ C. 

- der kleinen 16,4 - 

Dureh den grossen Gasmesser durehgestr~mte Loft 43,764 Cb.-Meter 
corrigirt und reducirt 43,8238 

durch E durchgestr~mte Luft . . . . .  69,~685 Liter 
corrigirt . . . . .  69,958 

dutch A durchgestrSmte Loft . . . . .  687132 

corrigirt . . . . .  68,402 - 
in 69,958 Liter Eintrittsiaft . 0,0657 Gr. CO2 

mithin in 1000 Liter 0,939129 
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in 68,402 Liter Anstrittslnft. 0,202 Gr. CO~ 
mithln in 1000 Liter . 2,953118 

Differenz: 1000 Liter Eintritts- und hustrittslnft 2,013989 

Kohlens~ure in 43823,8 Liter des gr. Gasm. 88,26 Gr. 

68,402 - yon A . 0,137 - 
377,8 rliekst. Luft . 0,767 - 

Gesammtsumme der CO~ = 89,16 Gramm. 

Ver sach  V. 13. Mai (12. Tag - -  H unge r ) .  

Beginn: 1 Uhr 32 Min. - -  Ende: 6 Uhr 32 Min. 

Barometer 75 | ,2  Mm. 
Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 17,1 o C. 

der kleinen 18,1 - 

Dnrch den grossen Gasmesser durehgestr~imte Luft 37,920 Cb.-Meter 
corrigirt und reducirt 38,0684 

dnreh E durehgestr~imte Luft . . . . .  60,800 Liter 

eorrigirt . . . . .  61,4055 

durch h dnrchgestriimte Luft . . . . .  58,5|25 

eorrigirt . . . . .  58,7445 

in 6| ,4055 Liter Eintrittsluft 0,055 Gr. CO2 

mithin in 1000 Liter 0~895684 

in 58,7445 Liter Austrittslnft 0,1627 

mithin in 1000 Liter . . 2,769616 
Differenz: 1000 Liter Eintritts- und Austrittsluft 1,873932 

Kohlensfinre in 38068,4 Liter des gr. Gasm. 71,34Gr. 
- 58~7445 yon h . O,li - 

- 377,8 rfiekst. Lnft . 0,72 - 

Gesammtsumme der CO2 = 72, |7  Gramm. 

Y e r s u e h  VI. i5. Mai ( | 4 .  Tag der  Reihe) .  

Beginn: l i  Uhr 58Min. - -  Ende: 6Uhr 131~lin. 

Barometer 755,2 Mm. 
Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser i9,3 o C. 

der kleinen - 20,2 - 
Dnreh den grossen Gasmesser durehgestrSmte Luft 52,6535 Cb.-Meter 

eorrigirt nnd redueirt . . 52,8407 
dureh E durehgestrSmte Luft . . . . .  84,731 Liter 

eorrigirt . . . . .  85,575 
dureh k dnrehgestriimte Luft . . . . .  82,2175 

eorrigirt . . . . .  82,5436 

in 85,575 Liter Eintrittsluft . 0,0671 Gr. CO2 
mithin in 1000 Liter 0,784108 

in 82,544 Liter Austrittsluft . 0,1901 
mithin in 1000 Liter 2,303024: 

Bifferenz: i000 Liter Eintritts- und hustrittsluft 1,518916 
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KohIensiiure in 52840,7 Liter des gr. Gasm. 80,26 Gr. 

82,544 yon A . 0,125 - 
- 377,8 riickst. Luft . 0,578 - 

Gesammtsumme tier CO2 = 80,96 Gramm. 

Yer such  Vii. 22. Mai (21. Tag tier Reihe) .  

Beginn: I1 Uhr 59Min. - -  Ende 5 Uhr 59 Min. 

Barometer 752,96 Mm. 
Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 16,70 C. 

der kleinen i7,0 - 

Dureh den grossen Gasmesser durehgestrSmte Luft 37,4885 Cb.-Meter 

corrigirt und reducirt 37,505 - 

dureh E durchgestr6mte Luft . . . . .  60,011 Liter 

corrigirt . . . . .  60,609 
durch h durcbgestr6mte Luft . . . . .  58,2325 

corrigirt . . . . .  58,4635 
in 60,609 Liter Eintrittsluft . 0,0471 Gr. CO~ 

mithin i~ i000 Liter 0,777116 
in 58,4635 Liter Austrittsluft 0,1402 

mithin in 1000 Liter 2,398077 
Differenz: 1O00 Liter Eintritts- und Austrittsluft 1,620961 - 

Kohlensfiure in 37505 Liter des gr. Gasm. 60,79 Gr. 

- 58,4635 - yon A . 0,095 - 
377,8 riiekst. Luft . 0,617 - 

Gesammtsumme der COs = 61,50 Gramm. 

V. F i e b e r w r s u c h s r e i b e .  H u n d  B. 

(vgl. oben S. 166 Tab. VII.) 

Versuch  I. 21. F e b r u a r .  (Eingen. Nahrung 750Gr. Fleisch.) 

Beginn: I Uhr 20 Min. - -  Ende: 7 Uhr 20 Min. 

Barometer 767,9 Mm. 
Mittlere Temperatur des $rossen Gasmesser |7,2 o C. 

- der kleinen - 18,1 - 
Durch den grossen Gasmesser durcbgestrSmte Luft 40,7814 Cb.-Meter 

corrigirt und reducirt 40,9194 
durch E durchgestrSmte Luft . . . . .  65,7475 Liter 

eorrigirt . . . . .  66,402 - 
durch A durchgestrSmte Luft . . . . .  56,515 

corrtgirt . . . . .  56,739 
in 66,402 Liter Eintrittsluft . . 0,0633 Gr. CO~ 

mithin in lOOO Liter . 0,95328 
in 56,739 Liter Austrittsluft . 0,2537 

mithia in 100O Liter 4,471337 
Differenz: 1000 Liter Eintritts- und Austrittsluft 3,518057 
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Kohlens/iure in 40919,4 Liter des gr. Gasm. 143,96 Gr. 

- 56,739 yon k . . . .  0,199 - 
- 377,8 rtickst. Luft . 1,341 - 

6esammtsumme der COs .~-- 145,50 Gramm. 

Versuch  1I. 25. F e b r u a r  (4. Hungertag)~ 

Beginn: t 2Uhr  59 Min. - -  Ende: 7Uhr 59 Min. 

Barometer 754,5 Mm, 
Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 16,70 C. 

- tier kleinen 17,5 - 
Dureh den grossen Gasmesser durehgestr6mte Luft 45,3588 Cb.-Meter 

eorrigirt und redudrt 45,4896 - 

durch E durchgestrfmte Luft . . . . .  74,026 Liter 

corrigirt . . . . .  7~1,763 
durch A durcbgestr6mte Luft . . . . .  62,266 

corrigirt . . . . .  62,513 

in 74,763 Liter Eintrittsluft . 0,0638 Gr. CO~ 
mithin in 1000 Liter 0,931598 

in 62,5t3 Liter Austrittsluft. 0,2555 - 

mithin in 1000 Liter . 5,087149 - 
Differenz: 1000 Liter Eintritts- und Austrittsluft 3,155551 

Kohlensaure in 45489,6 Liter des gr. Gasm. 143,54 Gr. 
62,513 yon A . 0,197 - 

377,8 r/ickst. Luft 1,202 - 

Gesammtsumme tier CO 2 ~ 144,94 Gramm. 

Ve r such  Ill. 26. F e b r u a r  (5. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 2Uhr t9 Min. - - E n d e :  8 Uhr 19 Min. 
Barometer 754,6 Mm. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 17,10 C 
tier kleinen 18,8 - 

Batch den grossen Gasmesser durcbgestrSmte Luft 38,647 Cb.-bieter 

corrigirt und redur 38,934~ - 
durch E durehgestr6mte Luft . . . . .  63,402 Liter 

corrigirt . . . . .  64,0335 - 
durch A durehgestr6mte Luft . . . . .  52,921 - 

corrigirt . . . . . .  53,131 
in 64,0335 Liter Eintrlttsluft 0,0670 6r. CO~ 

mithin in 1000 Liter 1,046327 
in 53,131 Liter Austrittsluft . . . 0,2199 

mlthin in 1000 Liter 4,138832 
Dlfferenz: 1000 Liter Eintritts- and Austrittsluft 3,092505 

Kohlensaure in 38934,2Liter des gr. Gasm. 120,40 Gr. 
- " 53,131 yon A 0,16~, - 

377,8 riickst. Luft 1,179 - 
Gesammtsamme tier CO s ~ 121,74 Gramm. 
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V e r s u c h  IV. 27. F e b r u a r  (6. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 2 Uhr 19 Min. - -  Eode: 8 Uhr 19 Min. 

Barometer 761,8 Mm. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 15,6 ~ C. 
- tier kleinen 16,5 - 

Dureh den grossen Gasmesser durehgestr6mte Luft 38,839 Cb.-Meter 

corrigirt und redueirt 38,967 

durch E durchgestr5mte Luft . . . . .  64,039 Liter 

corrigirt . . . . .  64,677 

durch A durchgestr{~mte Luft . . . . .  53,4525 - 

corrigirt . . . . .  53,6645 - 

in 64,677 Liter Eintrittsluft . 0,0559 Gr. COs 

mithin in 1000 Liter . 0,864297 
in 53,6645 Liter Austrittsluft 0,2221 

mithin in 1000 Liter . 4,i3867~ 
Differenz: 1000 Liter Eintritts- und Austrittsluft 3,274377 

Kohlens/iure in 38967" Liter des gr. Gasm. 127,59 Gr. 

- 53,6645 - yon A 0,176 - 
- 377,8 rfickst. Luft 1,249 - 

Gesammtsumme der COs = |29,01 Gramm. 

V e r s u c h  V. l. Miirz (8. [ t u n g e r t a g ) .  

Beginn: 2Uhr 4Min. - -  Ende: 8Uhr 4Mio. 

Barometer 753,4 Mm. 
Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 18,2 o C. 

der kleinen 19,3 - 

Durch den grossen Gasmesser durchgestrSmte Luft 36,0456 Cb.-Meter 

corrigirt und reducirt 36,2083 
durch E durchgestr6mte Luft . . . . .  58,015 Liter 

corrigirt . . . . .  58,593 
durch A durchgestr/~mte Luft . . . . .  50,66~ 

corrigirt . . . . .  50,865 
in 58,593 Liter Eiotrittsluft . 0,0615 Gr. COs 

mithin in 1000 Liter | ,049616 
in 50,865 Liter Austritts}uft . . . 0,2271 

mithln in 1000 Liter 4,46476 
Differenz: 1000 Liter Eintritts- und Austrittsluft 3,415144 

Kohlens~ure in 36208,3 Liter des gr. Gasm. 123,66 Gr. 
- 50,865 yon A . . . .  0,174 - 

377,8 rfiekst. Luft . | ,30~ - 

Gesammtsumme der CO 2 ~- |25,14 Gramm. 
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VI. F i e b e r v e r s u c h s r e i h e .  t h m d  F. 

(Vgl. oben S. 167 Tab. viii.) 

Versueh  I. 23. Jul i  (3. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: | 2  Uhr 57 Min. - -  Ende: 6 Uhr 57 Mio. 
Barometer 763,4 Mm. 

Mittlere Temper atur des grossen Gasmesser 22,7 o C. 

der kleinen 23,4 - 

Dureh den grossen Gasmesser durchgestr6mte Luft 43,325 Cb.-Meter 
corrigirt und reducirt 43,4432 

durch E durehgestrSmte Luft . . . . .  67,465 Liter 

corrigirt . . . . .  68,137 

durch h durehgestrSmte Luft . . . . .  74,1875 

corrigirt . . . . .  74,482 

in 68,137 Liter Eintrittsluft . 0,0607 Gr. CO~ 

mithio in 1000 Liter 0,890853 
in 74,482 Liter Austrittsluft. 0,2703 

mithin in 1000 Liter . . 3,629075 
Differenz: i000 Liter Eintritts- und Austrittsluft 2,738222 

Kohlensiiure in 43443,2 Liter des gr. Gasm. 118,96 Gr. 

74,482 yon A 0,204 - 
- 377,8 riiekst. Luft. 1 ,044-  

Gesammtsumme der CO s ~ 120,21 Gramm. 

Ver such  II. 24. Ju l i  (4. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 12 Uhr 30 Min. - -  Ende: 6 Uhr. 
Barometer 760,2 Mm. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 21,4 ~ C. 
- der kleinen 22,2 - 

Dutch den grossen Gasmesser durchgestr6mte Luft 36,0015 Cb.-Meter 

corrigirt uod redueirt 36, |160 
durch E durchgestdimte Luft . . . . .  56,559 Liter 

eorrigirt . . . . .  57,1t2 
dutch h durchgestr6mte Luft . . . . .  61,8625 - 

corrigirt . . . . .  62,108 
in 57, |12 Liter Eintrittsluft . 0,0429 Gr. CO s 

mithin in i000 Liter 0,751020 
in fi2,108 Liter hustrittsluft . 0,2125 

mithin in 1000 Liter 3,421464 
Differenz: 1000 Liter Eintritts- und hustrittsluft 2,670444 

Kohlensilure in 36i16 Liter des gr. Gasm..  96,45 Gr. 
- 62,108 - yon A 0,166 - 

377,8 riickst. Luft 1,02 - 
Gesammtsumme der CO s ~ 97,64 
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V e r s u c h  Ill. 26 . . Iu l i  (6. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 12Uhr 59Min. - -  Ende: 6 Uhr 29 Mln. 

Barometer 760 Mm. 
Mittlere Temperatur des grosseo Gasmesser 20,60 C. 

der kleinen - 21,4 - 

Dutch den grossen Gasmesser durehgestr6mte Luft 35,881 Cb.-Meter 
eorrigirt and re~uctrt . 35,9927 

dt~rch E durcbgestr6mte Loft . . . . .  55,995 Liter 

eorrigirt . . . . .  56,553 

dutch h durchgestr6mte Luft . . . . .  60,829 
corrigirt . . . . .  61,070 

in 56,553 Liter Eintrittsluft. 0,0429 Gr. CO~ 

mithin in 1000 Liter . . 0,758584 

in 61,070 Liter hustrittsluft. 0,2250 

mithin in 1000 Liter . 3,684278 

Differenz: 1000 Liter Eintritts- und Austrittsluft 2,925694 

Kohiensiiure in 35992,TLiter des gr. Gasm. ]05,30 Gr. 

- 61,070 yon A . 0,179 - 
- 377,8 riickst. Luft . | ,117 - 

Gesammtsamme der CO~ ~--~ 106,60 Gramm. 

Versueh  IV. 27. J u l i  (7. f f u n g e r t a g ) .  

Beginn: 12 Uhr 59 Min. - -  Ende: 6 Uhr 59 Min. 
Barometer 758,8 Mm. 

Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 20~5 ~ C. 

der kleinen 21~4 - 

Dareh den grossen Gasmesser darchgestr6mte Luft 39,994 Cb.-Meter 

corrigirt und reducirt . . . .  40,1398 

dutch E durchgestr6mte Luft . . . . .  63,182 Liter 

eorrigirt . . . . .  63,811 - 
dureh h durchgestr6mte Loft . . . . .  66,477 

corrtgirt . . . . .  66,74i 
in 63,8t1 Liter Eintrittsiuft . 0,0552 Gr. CO~ 

mith|n in 1000 Liter 0,865050 
in 66,741 Liter hustrittsluft . 0,2057 

mithin in i000 Liter 3,082077 
Bifferenz: i000 Liter Eintritts- und Austrittslaft 2,217027 

Kohlensfiure in 40139,8Liter des gr. Gasm. 88,99 Gr. 
66,741 yon A . 0,148 - 
377,8 riiekst. Loft . 0,845 - 

Gesammtsumme der CO~ = 89,98 Gramm. 

Ve r sueh  V. 29. J u l i  (9. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: I Uhr 34~ Min. - -  Earle: 7 Uhr 4} Min. 
Barometer 761,3 Mm. 
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Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 20,30 C. 

der kleinen 20,5 - 
Dutch den grossen Gasmesser dUrchgestrfmte Loft 38,641 Cb.-Meter 

corrigirt und reducirt . 38,641 
dutch E durchgestr~imte Luft . . . . .  61,024 Liter 

corrigirt . . . . .  61,632 
~lurch A durehgestr5mte Luft . . . . .  63,4415 - 

eorrigirt . . . . .  63,693 - 

in 61,632 Liter giatrittsluft . . . 0,0444 gr. CO2 
mithin in 1000 Liter . 0,720407 

in 63,693 Liter Aostrittsluft . . . 0,2025 

mithia in 1000 Liter . 3,179300 
Differenz: 1000 Liter Eiotritts- und kustrittsluft 2,458893 

Kohlens~ure in 38641 Liter des gr. Gasm.. 95,01 Gr. 

63,693 yon A 0,157 - 
377,8 rfiekst. Loft 0,938 

Gesammtsumme der COz ~ 9fi,ll~Gramm. 

Yersuch Vl. 3i .  Jul i  ( t l .  H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 1 Uhr 33 Min. - -  Ende: 7 Uhr 33 Min. 

Barometer 764,5 Mm. 
Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 19,90 C. 

der kleinen 20,3 - 
Dutch den grossen Gasmesser durchgestrSmte Loft 39,324 Cb.-Meter 

corrigirt und redueirt 39,3637 

dutch E durehgestrSmte Luft . . . . .  61,974 Liter 

corrigirt . . . . .  62,591 
durch A durehgestr6mte Luft . . . . . 66,205 

corrigirt . . . . .  66,468 

in 62,591 Liter Eintrittsluft . 0,0519 Gr. CO~ 
mithin in 1000 Liter 0,829189 

in 66,468 Liter kastrittsluft . 0,2373 
mithin in 1000 Liter 3~570t59 - 

l)iffereaz: 1O00 Liter Eintritts- und Austrittslaft 2,740970 - 

Kohlens~iure tn 39363,7 Liter des gr. Gasm. t07,90 Gr. 
- 66,468 yon A . .  0,182 - 

- 377,8 rfiekst. Loft . 1,046 
Gesammtsumme tier CO~ ~ 109,13 Gramm. 

VII. Fieberversuchsreihe. Hund A. 
(Vgl. oben S. i68 Tab. IX.) 

Ver such  I. 29. J anua r .  
(Eingen. Nahrung: 500 Gr. Fleiseh, 80 Gr. Speck.) 

Beginn: 2 Uhr 4 Min. - -  Ende: 7Uhr 34 Min. 
Barometer 758,8 Mm. 
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Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 17,3 ~ 

der kieineo ~19,1 - 

Durch den grossen Gasmesser durchgestrSmte Luft 35,850 Eb.-Meter 

corrigirt und redueirt 36,1338 

dureh E durehgestrSmte Loft . . . . .  58,272 Liter 
corrigirt . . . . .  58,8525 

dutch h darchgestr~imte Luft . . . . .  50,5935 
eorrigirt . . . . .  50,794 

in 58,8525 Liter Eintrittsluft . 0,0902 Gr. CO~ 
mithin in 1000 Liter . 1,532648 

in 50,794 Liter hustrittsluft 0,2277 - 
mithio in 1000 Liter . 4,48280 

Differenz: 1000 Liter Eintritts- and hustrittsiuft 2 ,950152 
Kohlens[iure in 36|33,8 Liter des gr. Gasm. 106,6 Gr. 

- 50,794 yon h . . . .  0,15 
- 377,8 rfickst. Lof t .  1,126 - 

Gesammtsumme der COz = 107,88 Gramm. 

Ver sueh  IL I. F e b r u a r  (2. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 2 Uhr i8 Min. - -  Ende: 7 Uhr 48 Min. 

Barometer 763 Mm. 
Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser 15,30 C. 

- der kleinen 16,7 - 

Dutch den grossen Gasmesser durehgestr6mte Loft 36,3905 Cb.-Meter 

eorrigirt and reducirt 36,5978 

dureh E durehgestr6mte Luft . . . . .  59,8415 Liter 

eorrigirt . . . . .  60,4375 - 
durch A durehgestr6mte Loft . . . . .  51,4325 

eorrigirt . . . . .  51,518 
in 60,4375 Liter EintrittsIuft 0,0598 Gr. CO~ 

mithin in 1000 Liter 0,989452 - 
in 51,518 Liter Austrittsluft . 0,18i7 

mithin in 1000 Liter 3,526938 - 

Differenz: i000 Liter Eintritts- and Austrittsloft 2,537486 

Kohiens~iure in 36597,8 Liter des gr. Gasm. 92,86 Gr. 

51~518 yon h . 0,]31 - 
377,8 rSckst. Lof t .  0~968 - 

Gesammtsumme der CO~ ~--- 93,96 Gramm. 

Ve r such  IlL 2. F e b r u a r  (3. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: I 'Uhr 35 Min. - -  Ende: 8 Uhr 5 Min. 

Barometer 762,2 Mm. 
Mittlere Temperatur des grossen Gasmesser i4,2 ~ E. 

der kleinen 15,6 - 

Archly f. pathol ,Anat .  Bd. LXXVIo Hit. 1. ~ 4 
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Durch den grossen Gasmesser durchge~trSmte Luft 42,8616 Cb.-Meter 

eorrigirt und redueirt 43,1024 

dutch E durehgestrSmte Left . . . . .  69,4315 Liter 
corrigirt . . . . .  70,123 

dutch A durchgestrfmte Left . . . . .  58,975 
eorrigirt . . . . .  59,209 

in 70~123 Liter Eintrittsluft . 0,0745 Gr. CO2 

mithin in 1000 Liter 1,062418 
in 59,200 Liter hustrittsluft . 0,209 

mithin in 1000 Liter 3,529872 
Differenz: 1000 Liter Eintritts- und hustrlttsluft 2,467454 

Kohlens~iure in 43102,4Liter des gr. Gasm. 106,35 Gr. 

59,209 yon h . 0,146 - 
377,8 riickst. Left . 0,94 

Gesammtsumme der C02 =-: 107,44 Gramm. 

Versaeh  IV. 5. F e b r u a r  (6. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 2Uhr 25 Min. - -  Ende: 7Uhr 55 Min. 

Barometer 767,6 Mm. 
Mittlere Temperalur des grossen Gasmesser 16,1 o C. 

- der kleinen 17,4 - 
Butch den grossen Gasmesser durehgestriimte Left 36,483 Cb.-Meter 

eorrigirt ned reducirt 36,6764 

dutch E durchgestriimte Left . . . . .  59,469 Liter 
eorrigirt . . . . .  60,061 

durch A durehgestrSmte Luft . . . . .  49,814 

corrigirt . . . . .  50,012 

in 60,061 Liter Eintrittslut't . 0,0555 Gr. CO2 

mithin in 10O0 Liter . 0,929051 

in 50,012 Liter Austrittsluft . . 0,1fi86 

mithin in 1000 Liter . 3,371218 - 

Differenz: t000 Liter Eintritts- end Austrittsluft 2,442167 
Kohlensiiure in 3fi676,4 Liter des gr. Gasm. 89,57 Gr. 

50,012 yon h .  0,122 - 
- 377,8 rfickst. Luf t .  0,932 - 

Gesammtsumme der CO2 ~--- 90,62 Gramm. 

Ve r s uch  V. 7. F e b r u a r  (8. H u n g e r t a g ) .  

Beginu: 1 Uhr 20 Min. - -  Encle: 7 Uhr 50 Min. 

Barometer 770 Mm. 
M.ittlere Temperatur des grossen Gasmesser 15,9 o C. 

- der kleinen 17,4 - 

Durch den grossen Gasmesser durchgestrlimte Left 30,4806 Cb.-Meter 

corriglrt end redueirt 39,7270 
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dureh E durehgestr6mte Luft . . . . .  63,495 Liter 

r . . . . .  64,1275 

dutch A durehgestrbmte Luft . . . . .  55,443 

eorrigirt . . . . .  55,663 

in 64,1275 Liter Eintrittsluft 0,0601 Gr. CO~ 

mtthin in 1000 Liter 0,937195 

in 55,663 Liter Austrittsluft . 0 , |966 

mithin in 1000 Liter . 3,531974 - 
Differenz: 1000 Liter Eintritts- ued Austrittsluft %594779 - 

Kohlens/iure in 39727 Liter des gr. Gasm. 103,08 Gr. 

55,663 yon A . . . .  0,144 - 

- 377,8 riiekst. Luf t .  0,989 - 

Gesammtsumme der CO~ : 104,21 Gramm~ 

Versuch  Vl. 8. F e b r u a r  (9. H u n g e r t a g ) .  

Beginn: 2 Uhr 20 l~Iin. - -  Eode: 7 Uhr 50 Mio. 

Barometer 765,5 Mm. 
Mittlere Temperatar des grossen Gasmesser 16,10 C. 

- der kleinen 17,5 - 

Durch dan grossen Gasmesse~r durehgestrbmte Luft 36,402 Cb.-Meter 

eorriglrt und redueirt 36,6122 - 
dutch E durehgestr/imte Luft . . . . .  59~573 Liter 

corrigirt . . . . .  60,166 
dureh A durehgestrSmte Luft . . . . .  50,849 

eorriglrt . . . . .  51~051~ 

in 60,166 Liter Eintrittsluft . . . .  0~0726 Gr. CO 2 

mithln in 1000 Liter . 1,206654 

in 51~051 Liter hustrittsluft . 0,1739 

mithtn in 1000 Liter . 3,406417 

Differenz: 1000 Liter Eintritts- and hustrittsluft 2,190763 

Kohlensiiure in 3 6 6 1 2 , 2 L i t e r  des gr. Gasm. 80,54 Gr. 

51,051 yon A . 0,112 - 
377,8 rfiekst. Luft . 0,839 - 

Gesammtsumme der CO~ ~ 81,49 Gramm-. 


