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O r i g i n a l - M i t t h e i l u n g e n.

A n eu rysm a des Hohlliandbogens, durch 
D ruck geheilt.

Von Dr. Jos. F lo  g e i ,  k. k. Regim entsarzte.

E jn  28 jahriger, stets gesund gewesener Granz- 
soldat stach sich im Juni v. J. beim Brotschneiden 
mit der Spitze des Messers in die linke Hohl- 
hand nach innen und unten vorn Erbsenbeine. Die 
aussere W unde heilte bald , es bildete sich jedoch 
an der verletzten Stelle eine schmerzlose, elasti- 
sche, klopfende, nicht verschiebbare, an Umfang 
allmalig zunebmende Geschwulst, uber weicher 
die Haut vollig unverandert blieb. Am 22. August, 
dem Tage seiner Aufnahme in das Spital, hatte 
sie die Grosse einer walschen Nuss erreicht, pulsir- 
te sehr deutlich, und liess sich durch Druck etwas 
verkleinern, nach dessen Aufhoren sie jedoch in 
ihre friiheren Rauinverhaltnisse zuriicktrat. —  Es 
w urde auf die, durch die angefuhrten Kennzeichen 
ais Aneurysm a hinreichend characterisirte Ge
schwulst eine Bleiplatte gelegt und durch Binden 
stark und gleichmassig angedruckt, deren Touren 
bis 2 "  iiber das Handgelenk reichten. Schon nach 10 
Tagen w ar die Pulsation undeutlich, die Geschwulst 
kleiner und derber gew orden; und am 10. Septem- 
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ber konnte der Kranke geheilt entlassen werden, da 
sich an der vollkommen derben und abgeflachten 
Geschwulst kaum eine Vibration mehr bemerken 
liess. Nur erhielt er die W eisung, sich fortan 
jeder anslrengenden Arbeit zu enthalten, und 
noch durch mehrere W ochen einen Compressiv- 
verband zu tragen.

Bericht uber die im Jahre 1846 im Sani- 
tats-Districle Liezen herrschend gewe-  

sene Kartoffelkrankheit.
Von Dr. Bernard P i 1 z, k  k. D istrictsphysicns zu  Liezen.

(S  c li 1 u s s.)

Schon ais die ersten Symptome dieser Pflan- 
zenseuche sich zeigten, wurde Berichterstatter 
durch das iippige W uchern des Krautes und die 
Kleinheit und geringe Entwicklung des Knollens 
zu dem Schlusse geleitet, es habe die ungewohnli- 
che W arme und Trockenheit des M aimonates, die 
schnell auf einen schneereichen W inter und eben 
so schnee- und regenreichen Friihling folgte, den 
Saftereichlhum des Bodens an sich und zur iippi- 
gen Bildung des Krautes emporgezogen, und so
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der unedlere Theil auf Kosten des antagonistisch 
in seiner Entwicldung gehemmten edleren sich ent
wickelt. Begriindet wurde diese Ansicht noch 
durch die Beobachtung, dass auch an anderen 
Pflanzen ein ungewohnlich iippiges Wuchern und 
einevoreiligeEntwicklung wahrzunehmen war, und 
durch den Uinstand, dass auf trockenem und stei- 
nigen Grunde die Seuche viel minder sich ausbil- 
dete, ais auf saftereichem, niedrig gelegenem und 
iippig gediingten. Der heilsame Erfolg des Ab- 
schneidens desKrautes bestaliget noch mehr diese 
Ansicht iiber die Atiologie der Kartoffelseuche 
iin Enns- und Paltenthale.

Bei den ersten Merkmalen der Kartoffelkrank- 
heit ergriffen grosse Bestiirzung und lebhafte Be- 
sorgnisse das Gemiith des Landmannes. Wie ge
wohnlich stellte man sich auch hier das bevorste- 
hende noch ungekannte Ubel schrecklicher vor, 
ais es in der Wirklichkeit war und an anderen 
Orten sich gezeigt h a t te , und es fehlle nicht an 
Leuten, die von dem Genusse einer erkrankten 
Kartotfel die Gesundheit der Menschen und Thiere 
gefahrdet glaubten, ja den Tod in Folge des Kar- 
totfelgenusses in Aussicht stellten. Von mehreren 
der Bezirksobrigkeiten dieses Sanitatsdistrictes 
wurden theils miindliche, theils amtliche Anfragen 
iiber die Natur und Gefahrlichkeit dieser Krank- 
beit und die allfallig einzuleitenden sanitatspolizei- 
lichen Maassregeln an dasDistrictsphysicat Liezen 
gestellt, und mitunter erkrankte Kartoffeln auf 
amtlichem Wege zur Prufung und Begutachtung 
mitgetheilt. Unter diesen Umstanden erachtete der 
Berichlerstatler, um ungegriindete und ubertrie- 
bene Besorgnisse zu zerstreuen, und um zu ver- 
hiiten, dass nicht ais Unrath bei Seite geworfen 
werde, was noch niitzlich und zweckmassig ver
wendet werden kann, es im Bereiche seiner Amts- 
pflicht, in einem Currentaisehreiben an die 13 Be- 
zirksobrigkeiten dieses Sanitatsdistrictes folgende 
Maassregeln und Erfahrungen zur Beruhigung der 
Gemiither bekannt zu geben und anzuempfehlen:

1. Die einfache Auftrocknung. Selbe hatte sich 
den Beobachtern der belgischen Kartoffelseuche 
ais das beste Mittel erprobt. Es wurde bemerkt, 
dass es am zweckmassigsten sei, die Erdapfel 
nur bei trockenem Wetter auszugraben, und die 
gesunden Knollen von den kranken zu sondern, 
dann die kranken sowohl ais die gesunden durch 
mehrere Tage unter einem Schoppen oder einer 
Tenne der Luft auszusetzen, hierauf erst die so 
gelufteten Erdapfel in trockene Keller zu bringen,
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und nicht zu hoch iibereinander zu schiitten. A uf  
diese Art wiirde man nicht nur die gesunden Knol
len vollkommen gut sich bewahren, und darnit Setz- 
linge fur das nachste Jahr sich sichern, sondern 
man wiirde dadurch auch bei den schon erkrank
ten dem Weiterschreiten des Ubels Einhalt thun, 
da durch dieses Verfahren das Krankhafte ein- 
trockne und sich begranze.

2. Die schnelle Beniitzung und baldige Ver- 
wendung der bereits angegritfenen KartofTeln. Es 
wurde ausdrucklich bemerkt, dass in den Liindern, 
wo bisher die Kartotfelseuche geherrscht hatte, 
der Genuss der erkrankten nirgends dem Men
schen schadlieh w a r ,  —  dass auch der Bericht- 
erstatter gesottene erkrankte Kartoffeln ohne ir- 
gend eine Belastigung ais die seines Geruchsorga- 
nes genossen hatte, —  dass jedoch der tible Ge- 
ruch den kranken Knollen zur Nahrung fiir Men
schen, zwar nicht schadlieh, doch minder ver- 
wendbar mache. Ais beste Verwendungsart der 
erkrankten Kartoffeln wurde ihre Beniitzung zur 
Viehfiitterung oder zur Branntweinerzeugung an- 
geruhmt, und bemerkt, dass nirgend noch diesel
ben sich zur Viehfiitterung unbrauchbar oder 
gar schadlieh gezeigt hatten. So hatte man ja  in 
Sachsen die ausgeschnittenen kranken Kartoffel- 
theile ohne allen Nachtheil dem Viehe zumFressen 
gegeben. Auch in Hannover wurde mit rohen, 
kranken Kartoffeln ohne Nachtheil gefiittert. Dem 
ohngeachtet diirfte es zweckmassiger sein, die 
kranken Theile auszuschneiden, da sie den Magen, 
ohne dem Korper Nahrung zu geben, nur mecha- 
nisch beschweren wiirden.

Noch eriibriget, einiger, in offentlichen Blat- 
tern gegen die Kartoffelseuche gepriesener Maass
regeln zu erwahuen, und anzufiihren, in wie ferne 
selbe im Laufe des vertlossenen Jahres hierorts 
sich ais zweckentsprechend bewiihrt haben. —  
So wurde in vielen Zeitschriften das Erziehen der 
Saatkartoffeln aus Saamen sehr gepriesen. Aus Saa- 
men gezogene Kartoffeln sollten von der Seuche nicht 
ergriffen werden.—  So viel Bestechendes in der An
sicht,  dass die Kartotfel durch so lange kiinstliehe 
Fortpflanzung sich iiberlebt habe, und einer Be- 
generirung aus Saamen bedurftig sei, Iiegt, so 
hat sich selbe leider — hierorts nicht bewahrt: 
Ein hoher gestellter Priester im Ennsthale, der 
mit Eifer und Wissbegierde seit vielen Jahren dem 
Studium der Natur huldiget, hat den Versuch ge
macht und Saatkartoffeln im Jahre 1845 aus Saa
men gezogen! — Leider blieben die aus den so-
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genannten SaatkartofTeln im Jahre 1846 gewonne- 
nen von der Seuche eben so wenig frei, ais die 
nach langgepflogener Weise aus zerschnittenen, ei- 
nige Augen enthaltenden Keimen, erzeuglen.

In einem anderen Blatte war die Behauptung 
zu lesen: Karloffelacker auf Bergen blieben von 
der Seuche frei. Ein Schritt in das Ennsthal ware 
genug gewesen, diese Behauptung zu widerle- 
gen; denn hoch oben auf den Bergeshohen, so 
wie an ihrem Fusse gab es Kartoffelfelder, auf 
denen fast nicht eine gesunde Kartoffel zu fin- 
den war.

Eine andere Zeitschrift pries ais Specificum ge
gen die Kartoffelfaule das Anbauen der Saamen- 
erdapfel in ungediingtem Boden. Bekanntlich ge- 
deihet dieKartofTel am besten in trockenem, etwas 
steinichtein Erdreiche. Es lasst sich daher a priori 
schon zugeben, dass bei einem von Natur aus 
schon saftereicherem, niedriggelegenem Grunde die 
Dungung allerdings entbehrlich sein diirfte. Kar- 
toffel gedeihen im Ennsthale gewohnlich vorziig- 
lich g u t ,  wenn sie auf A c k e r , die im Jahre vor- 
her Klee oder Kraut trugen , ohne vorhergegan- 
gene Dungung gelegt werden. —  Dafiir wird auf 
trockenen, sleinichten, schotterigen Gebirgsruc- 
ken die Dungung der Karloffelacker nach der Mei
nung des Berichterstatters und zahlreicher erfah- 
rener Landwirlhe des Ennsthales stets unentbehr- 
lich bleiben, wenn nicht die SaatkartofTeln aus 
Mangel an Nahrung ohne Entwicklung bleiben, ja  
verkummern sollen.

Auch in dem Umstande, dass man schon lange 
nicht mehr ganze Kartoffeln, sondern nur Kar- 
toffelkeime zu setzen pflegt, wollen Einzelne den 
Grund der Kartoffelseuche gefunden haben , in der 
sie eine Entartung, ein Verkummern der Kartof
fel sehen. Gegen diese Ansicht spricht sich ent- 
schieden die Meinung hiesiger Landwirthe aus, 
welche mit den zerschnittenen Setzlingen stets 
gute Ernte erzielten , und der Meinung sind, dass 
selbe vollkommen geniigen, sobald sie zwei oder 
drei Augen enthalten.

Ebensowenig Anempfehlungdurftedervon meh- 
reren Seiten ausgesprochene Vorschlag, die Saat- 
kartoffeln aus ihrem Multerlande zu beziehen, ver- 
dienen, da abgesehen von der Kostspieligkeit des 
Bezuges der SaatkartofTeln aus solcher Ferne, die 
grosse Geldauslage bei dem Umstande, dass auch 
in America die Kartoffelkrankheit herrschend sein 
soli, ganz zwecklos und unniitz sein wiirde. Dem- 
jenigen, der die so allgemeine Verbreitung der

Kartoffelkrankheit erwaget, wird es wahrschein
lich , dass ausser den in einzelnen Thalern zu be- 
schuldigenden speciellen tellurischen und cosmi- 
schen Einfliissen allgemeinere dynamisch-chemi- 
sche Agentien dem Entstehen dieser Pflanzenseuche 
zu Grunde liegen, die zur Stunde wohl noch eben 
so wenig verandert sind, ais die Bedingungen des 
Entstehens einer Cholera, eines Typhus. Vielleicht 
wird es den so regen Bestrebungen der Gegenwart 
gelingen, auch in diesen Beziehungen den dunk- 
len Schleier, in den sich die Naturkriifte noch 
fiir das menscl|liche Auge hullen, etwas zu 
liiflen! —

Aemtliche Mittheilung iiber die mit der 
W a r b  urg^schen Fieber - Tinctur bei 
Behandlung derW echsel-  und tjphosen  

Fieber gevvonnenen Resultate.
Von Joseph Joh. K n o l z ,  k. k. n. ost. Regierungs- 

ra th e , Sanitats-Referenten und Protomedicus.

(F  o r t  s e t z u  n g.)

B. E r g e b n i s s  d e r  i m B e z i r k s - K r a n k e n -  
h a u s e  W i e d e n  m i t  d e r  Dr .  W a r b u r g ’- 

schen F i e b e r t i n c t u r  a n g e s t e l l t e n  
H e i l v e r s u c h c .

In Befolgung des hohen Regierungsauftrages 
vom 14. August d. J. Z. 43821 wurden im Be- 
zirks-Krankenhause Wieden mit der von Doctor 
W  a r  b u r  g entdeckten Fiebertinctur, nach der 
von dem Entdecker angegebenen Vorschrift, im 
Typhus, Wechselfieber und in einem Falle eines 
sehr hartnackigen inlermittirenden Kopfschmerzes 
QCephalalyia intermiC.J Heilversuche angestellt.

I. Im Typhus wurden keine befriedigenden Re
sultate erzielt. Von den vier Fallen, in welchen 
die Fiebertinctur angewendet wurde, endeten zwei 
todtlich; ein Fall ging nach einem langwierigen 
und gefahrvollen Verlaufe in Genesung iiber, der 
vierte Fall verlief ganz regelmiissig.

Da es sich um nichts Geringeres handelte, ais 
die Heilkraft eines gegen den Typhus —  die ge- 
fahrlichste aller Fieberkrankheiten —  empfohlenen 
Specificums zu constatiren, wurden vollkommen 
entwickelte, schwere T yphus-Falle ,  bei welchen 
der Arzt noch immer eines sicher wirkenden Heil- 
mittels entbehrt, und daher stets mit besorglichem 
Blicke dem ungewissen Ausgange entgegensieht, 
zu dem Versuche gewahlt. Die Typhus-Kranken 
waren in einem Alter von 20 bis 2 6  Jahren, von
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ziemlich starker Korperconstitution, und befan- 
den sich zur Zeit der Anwendung der Fiebertinc
tur in dem sogenannten nervosen Stadium des Ty
phus. Die Einverleibung des Mittels geschah mit 
den von Dr. W a r b u r g  empfohlenen Vorsichten. 
Bei drei Kranken brachte die Tinctur bald nach 
ihrer Einverleibung eine unverkennbare Reaction 
h e r v o r ; die Fieberhitze wurde auffallend gestei- 
g e r t ,  der Blutandrang nach der Brust und dem 
Kopfe vermehrt, die Betaubung grosser, der Puls 
voller und kriiftiger; und nach einer ungefahr ein- 
bis zweistiindigen Dauer dieser Reactionserschei- 
nungen stellte sich ein mehr oder weniger allge
mein verbreiteter Schweiss ein, welcher aber kei
neswegs eine Milderung der Fieberzufalle brachte, 
vielmehr die Kranken in der grosseren Betaubung 
zuruckliess, und starkere, sogar blutige Diarrhoe, 
grosseren Meteoristnus und grossere Schwache 
zur Folge hatte. Einer von den Kranken starb an 
Darmdurchbohrung in Folge unaufhaltsamer Ulce- 
ration der Typhus -G eschw ure ; einZweiter erlag 
durch vollige Erschopfung der Ifrafte ; der Dritte 
gelangte, nachdem er im weileren Verlaufe des 
sehr langwierigen Typhus auch die Phaseri der 
hypostatischen Pneumonie zu iiberstehen hatte, 
allmalig zur volligen Genesung. Bei dein vierten 
Kranken, welcher in der That nicht mit dem 
schwersten Typhus behaftet war, blieb die Fieber
tinctur ohne wahrnehmbare W irk u n g ; die Krank
heit verlief, wie gewohnlich, gariz regelmassig 
und ging in Genesung iiber.

Dieses Ergebniss der Versuche, wenn es gleich 
nicht ais die nothwendige Folge der Wirksamkeit 
des neuen Mittels nachgewiesen werden konnte, 
benahm dennoch den Muth zur weiteren Priifung 
der Tinctur im Typhus. Es diirfte iibrigens im- 
merhin sehr schwer halten, ein Specificum fiir 
den Typhus zu finden. Der Typhus ist eine Krank
heit des Gesammtorganismus, hat seine Wurzeln 
im Blute, ist eine typische, in bestimmte Stadien 
abgegranzte Krankheit,  und kann,  gleich den 
exanthematischen Fiebern , nur nach ungestorter 
Durchbildung durch seine Entwicklungsstufen in 
Genesung ubergehen. Eben so wenig, ais es mog
lich ist ,  die Blatternkrankheit im ersten, zweiten 
oder dritten Stadium zu coupiren, eben so wenig 
kann derTyphusprocess, der den exanthematischen 
Krankheiten hochst analog ist, und mit denseiben 
gleichen Gesetzen folgt, zu Anfang oder in der 
Mitte seines Verlaufes irgendwie aufgehalten und 
unbeschadet des Lebens unterdriickt werden.
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II. So wenig das neue Mittel seinen Ruf beim 
Typhus gerechtfertigt hatte, um so glanzender und 
siegreicher zeigte sich seine W irkung im Wech
selfieber.

Im Laufe des Monates A u g u s t , September 
und zu Anfang des Monats October d. J. kamen 
im Krankenhause 18 Falle von Wechselfieber vor, 
und zwar 1 Fall mit Quartan-Typus, 3 Falle mit 
Tcrtian- und 14 Falle mit Quotidian- Typus. Die 
damit Behafteten waren in einem Alter von 15 bis 
40 Ja h re n , und von verschiedener Korpercon
stitution : die meisten derselben boten das eigen- 
thiimliche cachectische Aussehen, worin das 
Wechselfieber seine Anwesenheit beurkundet, 
a is :  blassgclbe Gesichtsfarbe, malten Blick,
blassblaue diinne Lippen, welke Haut etc. Unter 
den Kranken zahlte man 13 Manner und 5 Wei- 
ber. Ais Ursachen wurden verschiedene Momente 
angegeben, die jedoch in keinem Falle ais solche 
mit Bestimmtheit anerkannt werden konnten. Zu 
den Complicationen gehorten hauptsachlich ga- 
slrische Affectionen ; in einem Falle war H ydrops  
un iversa lis  vorhanden. Fast bei allen Kranken 
fand sich Milztutnor vor. Das Fieber hatte bereits 
langere Zeit, und bei dem zugleich an Hydrops 
leidenden Individuum sogar sieben Wochen lang 
gedauert, bevor es zur Behandlung mit der Tinc
tur kam.

Nach vorausgeschicktem Purgans wurde vor- 
schriftsgemass einige Stunden vor dem Fieber-Pa- 
roxysmus die generelle Gabe der Tinctur gereicht, 
und es blieb entweder sogleich der Fieberanfall 
aus, oder er kam mit verstiirkter Hefligkeit, um 
jedoch nicht wieder zuriickzukehren. Die Tinctur 
befreite stets und sicher die Kranken von ihrem 
Fieber und spendete ihnen zugleich, wie durch 
einen Zauber, auf eine uberraschend schnelle 
Weise wieder die vorige Korperkraft mit bliihen- 
dem Aussehen. Kranke, denen bei ihrer Ankunft 
im Krankenhause die Cachexie in scharfen Zugen 
eingepragt war, hatten sich, nach der in Einem 
Tage vollbrachten Cur, binnen der kiirzesten Zeit, 
oft schon nach 48 Stunden eines lebhaften Appe- 
tits, einer vorlrefflichen Verdauung, einer sehr 
vorlheilhaften Veranderung der Physiognomie zu 
erfreuen. In dem einen Falle wurde mit dem Fie
ber auch der Hydrops allmalig und nach wieder- 
holter Gabe der Tinctur glucklich beseitiget.

III. Auf ahnliche Weise, wie im Wechselfie
ber ,  wirkte die Tinctur in der C ephalalgia in 
term itten s .  Nach zweimal gereichter Gabe der
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Tinctur wurde der seit Mouaten bestandene Kopf- 
schmerz ganzlich geheilt.

Auf Grund dieser Ergebnisse muss denn Dr. 
W  a r  b u r  g ’s Fiebertinctur bei Wechselfiebern 
und uberhaupt bei intermittirenden Krankheiten 
uiit Recht ais ein unschatzbares, souveraines Mit-

489

tel gepriesen werden, welches an Sicherheit und 
Inlensitat der Wirkung in den genannten Krank
heiten die China und ihre Praparate weit iibertrifft. 

Wien, den 2 8 . October 18 4 6 .

Dr. B e n e d i k t ,  substit. Primararzt.
( F o r t s e t z u n g  f o l g t . )
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Ausziige aus in- und auslandischen Zeitschriften und fremden 
W erken .

 -------------

A . O rg a n is c h e  ( 'l ie m ie .
Vber die Natur des schwarzen Erbrochenen. Von 

N o t t . —- Verf. behauptet, dass diese Fliissigkeit nichts 
anderes ais Blut sei, das aus den Capillaren des Magens 
exsudirte und durch die Secrete, m it denen es in Be- 
riih rungkam , schw arz  w urde. Solche cliemische Veran- 
dem ng geschieht nachVf. durch eine oder m ehrere Sau- 
ren. E r fand diese F liissigkeit jedesm al sauer reagirend. 
Die Secrete des Magens im gelben Fieber sind oft selir 
irr itiren d , w as von der Gegenwart der Saure herriilirt. 
Der Kranke k lagt oft iiber ein brennendes Gefiihl im 
Magen, welches durch Entleerung desselben erleiclitert 
w ird. Auch ist ofters diess Gefiihl im Osophagus, den 
man nach dem Tode gewohnlich vom Epithelium ent- 
hlbsst antrifft. Es kann auch geschehen, dass das Ma- 
gensecret dieM agenwandungen in k u rz e r Zeit nach dem 
lode c o rro d irt, w ie diess bei andern scharfen Secreten 
der Fall ist. Verf. nahm zu r Bestiitigung seiner Ansicht 
einige Drachmen Blutes aus dem Ilerzen eines am gel
ben Fieber V erstorbenen, und gab 4— 5 Tropfen ver- 
diinnter Salzsaure h in zu ; nach einigem Schiitteln kam 
die schw arze Farbe zum Vorschein. Der Versueh, melir- 
mals w iederholt, gab imm er dasselbe Resultat. Dic 
schw arze erbrochene F liissigkeit stellte sich auch bei 
andern K rankheiten, w ie im letzten Stadium der Peri
ton itis, hei biliosen F iebern , beim Scirrhus des Magens 
( L a s s a i g n e ) ,  bei einer chronischen Krankheit des 
Magens ( C o l l a r d  d e M a r t i g n y )  ais Blut verm ischt 
m it einer Saure dar. (Am er. Journ. o f Aled. Sciences u. 
London Itled. Gaz. Jan . 1 8 4 7 .)  M e y r .

Entdeckuny von Zucker in den Sputis der Diabeti- 
schen. Von F r a n c i s .  — Ein K ranker, der seit einem 
Jahre an Diabetes l i t t , zeigte in den letzten 6 Monaten 
Symptome der Lungensucht. Die Sputa betrugen taglich 
etw as w eniger ais 24 engl. Unzen, und bestanden aus ei
nem weissen, zahen, schaumigen Schleime, w elcher ei
nige rundeM assen von geiber Materie suspendirt enthielt. 
Um den Zucker zu  entdecken, w urden die Sputa zu erst 
mit starkem  Alcohol behandeit, w elcher den Eiw eisstoff 
coagulirte , h ierauf destillirtes W asser liinzugegeben, 
ku rze  Zeit geschiittelt u n d d ig e r ir t , und das Ganze auf 
ein l ilter gebracht, wo eine k lare , w iissrige Fliissigkeit

durchging. Eine kleine Portion dieser Fliissigkeit, nach 
T ro  m m e r ’s Methode mit Kupferprotoxyd gepriift, redu- 
c irte  dasselbe, und eine andere Portion ging iiber Queck- 
silber in Gahrung iiber. Das Ubrige w urde im W asser- 
bade bis zu r Trockne abgedampft, der Riickstand in 
Stiickchen zerth e ilt, einige Stunden in Alcohol digerirt, 
und h ierauf filtrirt. Die Alcohollbsung w ar gelblich 
gefarb t, k lar und von siisslichem  Geschmacke. Abge
dampft liess sie eine bedeutende Quantitat Zucker von 
braunlieher F a rb e , starkem  honigiihnlichen Geruclie 
und intensiv siissem  Geschmacke zuriick. Eine Unze der 
Sputa, m it W asser d ilu irt, entw ickelte durch Gahriing 
etw as m ehr ais 2V2 Cubikzoll Kohlensaure, w as einer 
Menge von 2Q2 Gran Zucker iiquivalent ist. Der zu der
selben Zeit entleerte llarn  enthielt ebenfalls Zucker. 
Verf. erw ahnt noch einen zw eiten Fali von Diabetes, wo 
er ebenfalls Zucker in den Sputis entdeckte. (London  
Aled. Gaz. Febr. 181 f . )  A le y r .

St. P liysio log ic .
U b e r  d i e  R o l l e  d e s  S p e i c h e l s  i m  V e r d a u u n g s g e s c h i i f t e .  

Von B e r n a r d .  —  Die Chemie hat seit einigen Jahren 
dem Speichel einen ganz speciellen Nutzen bei der Ver- 
dauung, namlich die Umwandlung salzm elilhaltiger 
Stoffe, zugeschrieben. Diese Entdeckung ging von 
L e u c l i s  und S c h w a n n  a u s , und fand an M i a l h e  
ihren V erthcidiger, w ard  aber e rs t durch M a g e n d i e  
u n d l l a y e r  in das rechte Licht gesetzt. Aus den Arbei- 
ten der genannten Autoren geht h e rv o r: 1. dass der 
gemischte Speichel des M enschen, wie derselbe aus 
dem Munde kommt, erw iirm tes und verdiinntes Amylum 
mit g rosser Schnelligkeit in Dextrine oder Zuckerstoff 
um w andelt; 2. der geinisclite Speichel des Pferdes eben- 
s o w irk t ;  3. der Speichel aus der Parotis des Pferdes 
nicht diese W irkung , viel w eniger aber noch auf rolie 
Mehlstoffe zeigt. Es en tsteh t nun die F rage, oh die 
Secretion der Paro tis den eigenthiimlichen Stoff (Dia- 
stase) entbehre, w elchen die Uuterzungen- und die Un- 
terk ieferdriise des Pferdes enthalten m iissen, und ob 
sich dasselbe an andern Thieren bestiitige. Der  ̂erf. 
fiilirt zu r Liisung dieser Frage dreiReihen von Experi-



m enten au s , deren Ergebnisse w ir h ier mittheilen. Aus 
den ersten drei Versuchen leuchtet h e rv o r, dass der 
gemischte Speichel des Hundes dieselbe W irkung auf 
das Amylum, wie der des Menschen und des Pferdes, 
n u r langsam er aussert. Ferner zeigt sich eine physica- 
lisclie Verschiedenheit zwischen dem Speichel des llun- 
des aus der Parotis und aus der U nterkieferdriise; die
s e r  is t schleim artig und loset die Stolfe sch w er, jener 
is t w assrig  und loset sie leicht auf. Die gleichen Eigen- 
scliaften haben die w arm en Infusionen von Stiicken der 
genannten Driisen. Endlich zeig t kein einzelnes Secret 
der geuannten Driisen, w ie es aus den Ausfiihrungs- 
gangen genommen w ird , irgend eine umwandelnde 
Iiraft in Bezug auf das Amylum, obwolil der aus deni 
Munde genoinmene Speichel des Hundes diese Kraft 
b e s itz t; es scheint a lso , dass der Galm ingsstolf des 
Speichels nicht in den Speicheldriisen selbst bereitet 
w ird.

Aus der zw eiten Experim entenreihe, welche zu r 
Aufklarung dieses Rathsels veransta lte t w u rd e , er- 
gab sich Folgendes: 1. Ausser dem Korper des Thieres 
besitz t der gemischte Speichel, w ie jedes zersetzbare, 
animalische Fliissige eine G ahrungskraft auf das Amy
lum u n ter bestinunten Umstanden. 2. In den Gastro- 
Intestinalw egen des lebenden Thieres kann sich diese 
Ferm entationskraft des Speichels n icht ausse rn , weil 
derselbe s te ts  m it dem sauern Magensafte gemisclit ist. 
Oder mit andern W o rte n : Die cheinische Bolle des Spei
chels in der Digestion ist fast gleich Nuil. Die Ferm en
ta tionsk raft des Speichels is t n ich t, w ie die friiber ge
nannten Physiologen m einten , eine dieser Fliissigkeit 
eigenthumliche Eigenscliaft, sondern gehort der Mund- 
schleim haut an. Die durch verscliiedene norm ale und 
k rankhafte  Processe veriinderte Mundschleiinhaut er- 
theilt dem Speichel die erw ahnte Eigenscliaft, und daraus 
lasst sich erk liiren , w arum  diese Eigenscliaft beim 
Menschen kraftiger is t ,  ats beim Pferde und Hunde. 
Beim .Menschen geht niimlich durch die Zustromung 
von Luft und Speichel w ahrend des Sprechens eine 
schnellere Veranderung der Schleimhaut vor sich , und 
daher koinmt der W einstein an den Ziihnen, so w ie die 
Caries der letztern. Die Kraft des Speichels auf das 
Amylum w ird  beim llunde alsobald ebenfalls rapid, 
wenn man irgend eine Krankheit, z. B. eine Magenfistel, 
e rzeu g t; dann w ird  durch den Mundspeichel des Hundes 
das Amylum in ebenso k u rze r Zeit verw andelt, wie 
durch jenen des Menschen.

Die in der d ritten  lteihe befindlichen Versuche bewei- 
sen direct den physico-digestiven Nutzen des Speichels 
(Mastication und Deglutition), w ie dessen Fnw ichtigkeit 
beim chemischen Theile des Digestiongeschaftes. Es 
sind ferner nach diesen Versuchen zw eierlei Sorten von 
Speicheldriisen zu un terscheiden ; e rs ten s jen e , welche 
einen seh r diinnfliissigen, w asserigen Speichel erzeugen, 
und vorzfiglich zum Kauen beitragen (P aro tis , W an- 
gen und Lippendriiscn), zw eitens jen e , tvelche einen 
schleim artigen, zaben Speichel absondern, w ie die Unter- 
k ieferd riise , die Marideln etc. Diese dienen vorziiglieh 
hei der Deglutition. Die comparative Anatomie bestiitigt
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solche Unterscheidung, indem die Parolis besonders 
s ta rk  bei den kauenden Thierea ( m  minantia  und soli- 
peda) entw ickelt is t ,  w ahrend sie ganzlich feldt bei 
den T hieren , welche die ungekauten Speisen ver- 
schlucken, w ie bei den F ischen, Vogeln, Reptilien. Die 
Glandulae salivales m uciparae, w ie sie u nser Verf. 
nenn t, unterliegen aber keinen solchen Modificationen, 
indem sie bei allen Thieren entw ickelt sind , welche ihre 
Nahrungsm ittel verschlucken, ohne R ucksicht auf ihre 
Kauorgane. So finden sich bei den Fischen, Vogeln und 
Reptilien, welclicn Thieren die Parotis fe ld t, s ta rk  ent- 
w ickelte Follicularapparate und oft bedeutende Unter- 
kieferdriisen. (Archives generales de medecine. Janvier  
1 8 4 7 .)  H i r  s c  h i e r .

Uber den Inhalt des Fdtalmugens. Von l l o b i n s o n .  
—  Aus 12 hieriiber angestellten Gntersuchungen ergab 
sich F’olgendes: 1. Der Magen des Fotus enthalt, w ah
rend der letzten Zeit des Uterinlebens, immer eine eigen- 
thiimliche Substanz, welche vom Liquor aninii verschie- 
den und von ernahrender Eigenscliaft ist. Ihre physi- 
schen und chemischen Eigenschaften sind bei verschie- 
denen Thieren sehr different, und nie bei zwei Species 
ganz gleich. 2. In jedem  Fotus sind die Contenta des 
Magens zu verschiedenen Perioden verscb ieden ; in 
den friihern  Zeiten se iner Entw icklung bestehen sie 
vorziiglieh aus der Am niostliissigkeit, zu w eicher nach 
und nach die andern eigenthiimlicheu Substanzen kom- 
men. 3. Der Liquor m unii w ird  vom Fotus bestandig bis 
zu r Zeit der Geburt verschluckt. 4. Die oben angedeu- 
tete  m ehr feste und nahrende Substanz m it der Amnios- 
fliissigkeit verm ischt, bildet das Materiale fiir den Chy- 
m ificationsprocess in dem Darmcanale des Fotus. — Die 
Functionen, welche in den chylopoetischen Organen 
des Fotus vor sich gelien, dienen vorziiglieh zu r Vor- 
bereitung dieser Organe fiir ihre w ichtigen Functionen 
im selbststandigen Leben. W ahrend die E rnahrung  des 
Fotus ohne Zweifel durch die Gefasse de r Placenta be- 
w erkstellig t w i r d , besitzen die Venen desselben eine 
A bsorptionskraft, iihulich der der m eseraischen Venen. 
Und da ein Theil des Fotalblutes, m it der absorbirten 
albuminbsen Substanz v ersehen , nach dem Durchgange 
durch die Nabelvene, in den Blulgefassen der Leher 
c ircu lirt, so ist die Gegenw art einer albuminosen Fliis
sigkeit im Ductus hepaticus, die von L e e  und P r o u t  
angedeutet w u rd e , keinesw egs unerklarlich. Die Na - 
belvene des Fotus entspricht den m eseraischen Venen 
des E rw achsenen , w ahrend die Verzweigungen des 
Ductus hepaticus in gew isser Hinsicht ais Milchgefasse 
betrachtet w erden kbnnen. Die eigenthumlichen im Fb- 
talmagen befindlichen Substanzen w erden nicht vom 
Magen selbst abgesondert, da derselbe blass und uuent- 
w ickelt is t ,  und da man sie  im Rachen und im Munde 
findet. Verf. g laub t, dass sie von den Speicheldriisen 
abgesondert werden. Die Contenta des Fotalm ageus sind 
seh r verschieden, bisweilen neutral, bisweilen alcalisch, 
und in wenigen Fallen sclnvach sauer. Da die Gewebe 
und Fliissigkeiten des Fotus immer eine s ta rk e  Neigung 
z u r  sauren Gahrung haben , und da man den Magensaft 
n u r da sauer fand, wo eine V erzbgerung des Ver-
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suches Statt hatte, so hiilt Verf. die saure Reaction fiir 
das Resultat einer nach dem Tode vor sich gegangenen 
chemischen Veranderung. ilinsichtlich der Beziehung 
zw ischen Respiration und Verdauung folgert Verf. aus 
ferneren Beobachtungen, dass die Bildung des Magen- 
saftes nicht Statt findet, bis niclit der Respirationsact 
eine Zeit lang vor sich ging, und die Oxydalion des Biu- 
tes grosstentheils voUendet ist. (Monthly Journ. Ja- 
nuary 1 8 4 7 .)  M e y r .

Experim ente m it Ather an Thieren. V o n A m u s s a t .  
—  Der Verf. ra th , die E inathm ung der Atherdampfe 
nicht allziiiange fo rtzu se tzen , weil sie  bei Thieren sehr 
oft den Tod zu r Folge hat. Ein interessantes Phanomcn 
ist die gehinderle Umwandlung des veniisen Blutes in 
a rterie lles, welches von A m u s s a t  constatirt wurde. 
E r olTnete bei einem Hunde die Carotis wahrend der 
Inhalation, und fand so lange den Ausfluss schw arzen 
B lutes, ais das Thier einathm ete, aber alsogleich kam 
rolhes Blut zum  Vorschein, wenn der A therapparat en t
fernt w urde. Dieser Versuch w urde mehrmals mit glei- 
chem Erfolge w iederholt. Bei den durch A ther getod- 
teten Thieren fand A. folgende Veriinderungen : grosses, 
wie nach Luflinjection in die Venen ausgedehntes Herz, 
fliissiges B lut, die Lungen g e ro th e t, w enig mit Blut 
gefiillt, die Leber blu treicli, die Milz kiein , die Nieren 
vio lett, b lu tre ich ; endlich das Gehirn in seiner ganzen 
Peripherie gleicher Massen bhiterfullt. F l a n d i n  fand 
A ther im Blute. {Gazette medicale de Paris. 1 8 4 7 .  
AY. 7 .)  I l i r s c h l e r .

Untersuchungen iiber den Atherrausch. Von O r f i l a.
D ie F ra g e , oh der durch A thereinathm nng liervor- 

gerufene Zustand einem durch Alcohol entstandencn 
analog sei, ob iiberhaupt dahei n u r von einer Art Be- 
rauschung die Rcde sein konne, bejaht O r f i l a ,  sich 
auf seine zahlreichen comparativen Experimente mit 
Ather und Alcohol stiitzend. Wenn man Hunde,  Katzen 
oder kaninchen der W irkung des Alcohols a u sse tz t, so 
werden sie davon ebenso gu t wie der Menseh berauscht, 
und zeigen auch beilaufig dieselben Erscheinungen wie 
dieser. Die W irkung des Alcohols is t s ta rk e r , wenn sie 
von dem Magen ausgeh t, ais wenn man denselben auf 
das Zellgewebe anwendet. Sie beginnt m it E rregung  des 
G ehirns, bald jedoch tr it t  Coma und Unempfindlichkeit 
ein,  und das Thier s t irb t,  wenn das Experim ent fort- 
gesetz t w ird. — Der Ather, auf die nam licheA rt beige- 
b rach t, hat dieselbe W irkung in einem hoiiern Grade, 
und O r f i l a  zweifelt daher keinen Augenblick, dass die 
A thernarcose ein w ahrer Rausch se i,  und dass durch 
lange Atherinhalalion ebenfails der Tod herbeigefuhrt 
werden miisse. Dass die von den verschiedenen Beob- 
achtern aufgestellteu Perioden der A thernarcose nichts 
ais die Perioden des Rausches im Allgemeineu sind , e r- 
gibt s ic h , wenn man diese Angaben m it der Schilderung 
des Alcoholrausches vergleicht, welche sich in 0  r f i  la ’s 
Buche iiber Toxicologie vorfindet. W ir wollen sie im 
Iiurzen wiedergeben. Das 1. S t a d i u m  des Alcohol
rausches kiindigt sich durch Rbthung des Gesiclites, 
belebtere Augen, angenehme Ueiterkeit an. Dabei ist 

d e r  Geist fre ie r, lebhafter, die Sorgen verschw inden
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und w erden durch angenehme Gemiithsbewegungen 
durch Freundschaftsgefiihle und zarte  Neigungen er- 
s e tz t;  man w ird  in d iscre t, schw atzhaft, etw as ver- 
w ir r t  und beginnt zu stammeln. —  Der 2. Gr a d z e i c h -  
net sicli aus durch larmende Freude, unm assiges La- 
chen , unsinnige Redeu, ohscbne Liedcr, brutale Hand- 
lungen , in denen sich besonders gew isse Idiosyncrasien 
kund gehen. Die Zunge versag t theilweise beim Spre- 
clien den liien st, oft ist Schaum an dem Munde, das 
Urtheil w ird falsch. Die Vernunft verschw indet, die 
Begierden sind olme Schranken, oft entslehen furibunde 
Delirien. Der Arterienschlag sta rk , das Antlitz gerothet, 
die Venen s tro tzem l, das Athmen beschleunigt. Unan- 
genehme Empfindungen, Brechneigung, Scliwindel und 
zu r Erde Stiirzen. Die Schlafrigkeit und der Schwindel 
steigen. Das Gesicht wi rd leiehenahnljch blass, es tr itt  
reichliches Erbrechen sau rer Materien ein, oft auch 
unwillkiirlich Koth - und Urinabgang; bald folgt ein 
heftiger Kopfschmerz und totale Sinnesbetaubung. End
lich inacht ein tiefer Schlaf von einigen Stunden dem 
unangenehmen Zustande ein E nde, nach welcheiu 
driickendes Kopfweh, belegteZ unge, fader Geschmack, 
s ta rk e r Durst und Ekel v o r Speisen fiir einige Zeit 
zuriickbleiben. — Das 3. S t a d i u m  des Rausches ist 
ein w ahrhaft schlagflussahnlicher Zustand: vollkom- 
mene Unthatigkeit der Sinne, Verlust des Bewusstseins, 
livides oder bleiches G esich t, rochelndes Athm en, Un
m oglichkeit, sich aufreclit zu erhalten, Schaum um den 
M und, Coma und volikommene GefiiliUosigkeit. Dieser 
Zustand kann 3— 4 Tage wiihren und einen todtliehen 
Ausgang nehmen. ( Gazette medicale de Paris. 1 8 4 7 . 
AY. 6 .) H i r s c h l e  r.

W irkung der Alhcrdiimpfe a u f das Xervensyslem  der 
Thiere. Von L o n g e t .  —  Aus der in der Acadeinie ge- 
lesencn Abhandlung des genannten Arztes entnclnnen 
w ir Folgendes: 1. Der A ther bew irk t absolute momen
tane Unempfindlichkeit sow ohl in den gewohnlich sen- 
siblen Theilen de r C entralorgane, ais in den Nerven- 
strangen selbst (Nerven der E xtrem itaten, hin lere 
W urzeln des Riickenmarkes, Trigem inus u. s. w .) ; 2. iu 
dem m otorischen Apparate der Nerven (Zweige der 
Gliedmassen, vordere W urzeln der R iickenm atksner- 
v e n , vordere Striinge des Riickenm arks) besteht das 
Verhaltniss des electrischen Strom es zu den dadurch 
erregten  M uskelcontractionen fo r t;  3. die durch den 
Galvanisinus nach dem Tode erregbare  Irritab ilita t der 
Muskeln und Excitabilitiit der Nerven zeigt sich k iirzere ' 
Zeit bei den durch A ther getodteton, ais auf andere Art 
um gebrachten T h ie ren ; 4. jeder gem ischte N erve, w el
cher an irgend einer Stelle seines Veriaufes der A ther- 
w irkung  ausgesetzt w ird , ve rlie rt sow ohl an dem 
Puncte der E inw irkung, ais auch an allen un ter diesem 
abgehenden Zweigen das Empfindungsverm bgen, behalt 
jedoch iiberall die Excitabilitiit durch den Galvanisinus, 
d. h. es entsteheu durch den Galvanisinus nocli imm er 
Contractioneu in den von diesem Nerven versorgten 
M uskeln; 5. der optische N erv , w elcher selbst bei dem 
Tode nahen Thieren durch  mechanischc und galva- 
nisebe Reize das Gefiihi von Lieht e rlialt, das sich durch
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Bewegung der Pupille kund g ib t, bleibt w ahrend der 
A thernarcose gegen diese Agcntien unempfindlich; 6. die 
betaubende W irkung des A thers unterscheidet sich von 
jen er des Alcohols dadurch, dass le tz te rer die Sensibilitat 
de r Nerven bloss abstum pft, niemals aber ganz auf- 
liebt, w as besonders von den Centralorganen gilt; 7. der 
A ther b ew irk t eine plotzliche und vollkommene Aufhe- 
bung der excito-m otorischen Kraft des Biickenmarkes, 
is t also in dieser Beziehung dem Strychnin und den 
Opiaten gerade en tgegengese tz t; 8. man kann bei Thie- 
ren  die A therw irkung  auf die exeito-m otorische Kraft 
der Medulla durch Strychnin, und um gekelirt die von 
Strychnin und Opium hervorgerufene durch A ther anni- 
liiliren; 9. die Verrichtungen des Geliirnes w erden 
durch den A ther friiher ais die dem Riickenmarke allein 
zukommenden Functionen aufgehoben, und stellen sich 
auch w ieder friiher h e r ;  10. der A ther is t ein neues 
M ittel, um bei lebenden Thieren den Sitz der Sensibilitat 
von jenem der lntelligenz und des W illens zu un ter- 
scheiden; 11. man kann bei Thieren die A therw irkung 
steigern  und w illkiirlich die zw ei Perioden, die 
Periode der A therisation der Ilirnlappen und jene der 
Atherisation der ringfdrinigen Erhabenheit hervorrufen. 
Diese Perioden lassen sich leicht durch Vergleichung 
m it den W irkungen der V erletzung genannter Hirntheile 
herausfinden und erlau tern ; 12. es kann die ringformige 
Erhabenheit schon unvollkommen desa theris irt w e r
den, wenn die Narcose der Gehirnlappen noch fortbe- 
s te h t;  13. die w ahre  chirurgische Unempfindlichkeits- 
periode entspricht jen e r der A therisation der ringfor- 
m igen E rhabenheit; 14. einige Zeit nach dem W ieder- 
erscheinen der Empfindung bei Thieren bleibt eine 
voriibergehende E rhohung der Sensibilitat z u r iick ;
15. Ammoniak scheint die Dauer der A therw irkung zu 
v e rk iirze n ; 16. der Tod durch  Atlier erfo lg t w ahr- 
scheinlich durch  Aspliyxie, welche ih rerse its  einer 
A therisation des Hirnbulbus die Entstehung verdank t;
17. sobald vollkommene Insensibifitat eingetreten ist, 
fliesst venoses Blut in den A rterien , w as A m u s s a t  
und B 1 a n d i n nach ihren Experim enten bestiitigen;
18. wenn einmal die Periode der vollkommenen Insensi- 
bilitiit bei Kaninchen e in tra t, und man die lnhalation 
fo rtse tz t, so stirb t das Thier nach 4— 8 M inuten, was 
B l a n d i n  ebenfalls bezeugt. {Gaz. medicale de Puris. 
1 8 4 7 . N r. 7 .)  H i r s c h l e r .

W irkung der lnhalation von Ather a u f das Riicken- 
mark. Von F l o u r e n s .  —  SeineExperim ente ergaben 
folgende R esu lta te: 1. Ein Hund fiel nach der Einath- 
m ung w ahrend einiger Minuten in vollkommene Em- 
pfindungslosigkeit. Ais das Riickenmark an einer Stelle 
des Riickens entblosst w u rd e , gab das Thier tro tz  der 
se h r  grausam en Operation kein Zeichen von Schm erz 
zu  erkennen. Es w urden die hin tern  N ervenw urzeln ge- 
z e r r t  und gestochen , das Thier fuhlte nichts. Sowolil 
diese ais auch die vordern  W urzeln w urden durchge- 
schnitten, und es bew egte sich auch n icht ein Muskel 
des ganzen Korpers. Endlich w urde das R iickenm ark 
gestochen , geschnitten , g e z e rr t,  ohne dass sich irgend 
ein Schm erz oder Convulsion kundgegeben hiitte. —  2.
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Ein zw eiter Versuch w ard an einer Henne auf ahnliche 
Art vo llfiih rt, das Schneiden und Stechen des Rficken- 
m arks brachte kein Schm erzgefuhl hervor. Der A ther 
hat daher die Kraft, im Riickenmarke Empfindung und 
Bewegung zu vernichten. Ist die W irkung des A thers 
einmal vorfibergegangen, so gewinnt der unverletzte  
Theil des Riickenmarks seine vorigen Kriifte w ieder. —• 
llieher einscblagende Experimente unternahm  auchS e r- 
r e s ,  und es lassen sich aus seinem dariiber abgestat- 
teten Berichte folgende Ergebnisse entnehm en: 1. W ird 
ein Nerve der A thereinw irkung un terw orfen , so hort 
die Sensibilitat an der Stelle der E inw irkung selbst, w ie 
auch in allen u n ter dieser entspringenden Zweigen auf; 
2. in dem iiber die E inw irkungsstelle gelegenen Theile des 
Nerven besteht die Sensibilitat ungesto rt fo rt; 3. diese 
W irkung w urde m it je n e r , welche durch die eiufache 
B eriihrung der Luft bervorgebracht w ird , verglichen, 
indem zw ei Nerven entblosst w u rd en , von denen der 
eine in A ther gesenk t, der zweite bloss dem Zugange 
der atm ospharischen Luft ausgesetzt w ard. Nach 5 Minu
ten w ar in dem ersten  Unempfindlichkeit gegen das Knei- 
pen mit der Pincette, der zw eite behielt seine sensiblen 
und contractilen K rafte ; 4. auf den so durch A ther nar- 
cotisirteu  Nerven blieben die N u x  vomica, das Strychnin 
und das salzsaure Strychnin ohne wiederbelebende W ir
kung; 5. aber auch auf einen normalen Nerven ange- 
b rach t, bew irkten  die genannten Stoffe keinerlei Con- 
traction.

Auch G r u b y  stellte Versuche mit A ther an Thieren 
an, theils um einige pliysiologisehe Vorgange damit auf- 
zuklaren, theils um die pathologische W irkung zu er 
forschen, und endlich um die pathologiscli-anatomischen 
Veranderungen nachzuw eisen, welche bei dem durch 
A ther zu Toile narcotisirten Thiere vorlianden waren. 
Die Resultate dieser letz tern  Untersuchungen kennen 
w ir  noch nicht, und w erden sie sogleich nach ih rer Be- 
kanntw erdung unsern Lesern mittheilen. {Gaz. medicale 
de Paris 1 8 4 7 . Nr. 7 .)  H i r s c h l e r .
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C. P ractlseh e .Tledicin.
Oleum Juniperi gegen Kopfgrind. Von S u l l y .  —  

Erfolgreich w urde dieses Mittel b isher in der scro- 
phulbsen O phthalm ie, bei Scabies und Eczeina ange- 
wendet. Verf. fand dasselbe ausserdem  w irksam  gegen 
sehr inveterirte  Formen von Kopfgrind. Seine Form el 
is t folgende: Olei ju n ip eri unc. l ' / 2,  Axungiae porci 
unc. 2 ,  Essentiae anisi gutt. 6. Das Ohl kann auch un- 
verm ischt angewendet w e rd en ; in beiden Fallen m uss 
jedoch die Application desselben reichlich fiber die ganze 
afficirte Flache S ta tt finden. {Journ. de Med. et Chirur. 
prat. Nov. 1 8 4 6  und M onthly Journ. Februar 1 8 4 7  )

Meyr .
Uber die Behandlung der Gesichtsneuralgien durch 

lnhalation von SchwefeUitherdiimpfen. Von S i b s o n .  
—  In m ehreren Fallen von neuralgisclier Affection des 
Gesichtes und des Ivopfes w ar die lnhalation von Atlier- 
dampfen von unm ittelbarer E rleichterung begleitet. Im 
ersten  dieser Falle litt die Kranke an einem hiipfenden,



tobenden Schm erze der linken Gesiehtshalfte; heftige 
Paroxysmen tra ten  besonders nach der Mahizeit ein, 
de r Schm erz nahm nacli und nacli z u , horte  aber nur 
wahrend des Sclilafes ganz auf. Sie w urde m it Bella- 
donna und Carbontts ferri, jedoch ohne Erfolg belian- 
delt. Einige Inhalationen von A therdam pfen, welclie je- 
docb nicht bis zu r ganzlichen B ew usstlosigkeit fortge- 
se tz t w u rd en , batten in beilaufig zw ei Minuten ein 
Verschwinden des Scbm erzes zu r Folge. Es folgten 
zw ar spater einige unangenehme Empfindurigen, doch 
setzte  die Neuralgie selbst m ehrere  Tage au s, und w ar 
bei ihrem W iederauftreten viel gelinder. Die Kranke 
nahm nebstbei innerlich Belladonna. — Ein Madchen, 
welciies an neuralgischem  Gesiclitsschm erz l it t ,  der 
besonders z u r  Nachtszeit e in tra t ,  und spater von hii- 
pfendem Schmerze in beiden Scliliitengegeiideii befallen 
w urde , ffihlte jedesmal nacli der Inhalation der Ather- 
diiiupfe E rle iclite rung ; der Schm erz horte  wohl auf, 
kehrte aber in k u rz e r  Zeit w ieder zuriick. — Eine Frau 
hatte se it 6 Monaten Schmerzen im Magen und an der 
Scheitelgegend, welclie in die Schliife ausstra lilten ; 
nach der Inhalation w urde sie  unruhig  und alliniete 
convulsivisch; ais sie  w ieder ru liig  w u rd e , w a r sie 
fi ei von Schm erz, der nun schon 2 Monate lang aus- 
setzt. Doch hat sie noch zeitvveise Mageiiscbinerzen, 
und is t scit der Inhalation etw as schwindlig. — Bei der 
nachsten K ranken, bei welclier der Sitz des neuralgi- 
sclien Scbm erzes in der linken Schliife undW ange w ar, 
verursacb te  die Inhalation der Atherdampfe Ekel und 
B rechneigung; de r Schm erz horte durch C W ochen auf, 
allein wenn die Kranke einschlief, stellte  er sich ge- 
gewohulich in m inderem Grade ein. —  In zwei andern 
Fallen horte  ebenfalls der Schm erz auf, stelile  sicli aber 
in k u rz e r Zeit w ieder ein. Der neuralgische Schmerz 
kelirt also gewohnlich nicht zu riick , bis einige Zeit 
nach dem W iedereintreten des B ewusstseins voruber 
ging. Allerdings kann aber der P aroxysm us, w ie aus 
den angefuhrten Fallen he rv o rg eh t, beseiligt oder ab- 
gek iirz t w erden. Verf. liiilt h ierzu jene Falle von Neu- 
ralgie geeignet, welclie von einer reflectirten Sensatioii 
in den Gesicbtsnerven h e rriih ren , die entw eder in den 
Nerven des gestorlen  Verdauungsapparates, oder der 
llau t oder des Uterus e rreg t wurde. —  Bei einem Falle 
Von Ischias w ar die Inhalation von A ther erfolglos ; der 
Schm erz liorte wohl w ahrend der B ewusstlosigkeit auf, 
kelirte aber h ierauf sogleicli w ieder zuriick. ( lai u doti 
Med. Gaz. Febr. 1 8 4 7 .)  M e y r .

Uber die Anwendung der Atherdam pfe im  Keuchhu- 
sten, Kram pfhuslen und Asthma. Von W i l l  is . — Verf. 
wendet den Schwefelather schon seit langerer Zeit bei 
der Behandlung asthm atisclier Zufalle an. E r bedient 
sicli dazu eines reinen Sacktuches, auf welches er 
zw ei, drei bis v ie r Draclimen Atlier g iesst, dasselbe 
an den Mund und die Nase des Kranken liiilt, und ihn 
m ehrere Athcmziige machen lasst. In 6 —  8 Minuten 
is t der Paroxysm us grosstentheils beendet, und die 
Bespiration w ird  ganz natiirlich. —  Durch dasselbe Ver- 
faliren w urden aucli die Anfalle des Keuchbustens abge- 
K iirzt, und w esentlich erleichtert, Verf, zeig t, dass
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der K euchhusten, selbst bei Abwesenheit von Entziin
dung oder einer organischen K rankheit, bloss durch 
die lleftigkeit und Andauer des krampfbaflen Uustens 
todtlicb enden kann, indem die Punction der Lungen ge- 
liem intund die Bespirationsm uskeln gelahmt w erden. —  
Dasselbe g ilt auch von jenein spasmodisclien Musten, 
welchem Individuen von plethoriscbem  oder apoplecti- 
schem Habitus ofters unterw orfen sind. In allen diesen 
Fallen m eint V erf., diirfte die Anwendung des Scliwe- 
felathers von Erfolg sein. — E r brachte denselben aucli 
in einigen Formen von Kehlkopfkrankheiten, welche 
mit partieller spastiseber Zusammenziehung der Glottis 
verbunden sin d , ais tem poriires Mittel m it Nulzen in 
Anw endung, indem er zugleich sein Heilverfahreu ge
gen den entziindlichen Zusland oder das organische Lei- 
den richtete. ( London M ed Gaz. Febr. 1 8 4 7 .)

M e y r.
Ather inhalation bei Tetanus. Von B a n k i n g .  — Es 

w urde e rw ah n t, dass man die Inhalation der Schwefel- 
atherdampfe auch bei Hydrophobie und Tetanus ve rsu - 
chen konn te; da aber diess Krankheiten der Bewegung 
und nicht der Empfindung sin d , so diirften die Versu- 
cbe ungiinstig ausfallen. Diess hat auch Verf. in einem 
Falie von Tetanus erfahren, wo er den Versuch anstellte. 
Die Krainpfe w urden bei jedem  Einathm ungsversuohe 
a u fs  fiircliterlicliste gesteigert. Da die W irkung des 
A thers, wie Verf. glaubt, auf die Cerebralpartie des 
N ervensystem s besohrankt is t, und das excito m otori- 
sclie System eine Steigernng seiner T hatigkeit in dem 
Maasse erfiilirt, ais die W illenskraft abnimmt (w ie bei 
P arap leg ie , Entliauptung e tc .) , so lasst sich schon im 
Vorans bestim m en, dass K rankheiten, in denen das 
Riickenmark hauptsachlicli a f f ic ir t is t ,  sicli fiir die An
w endung des A thers niclit eignen, sondern dadurch 
vielm ehr gesteigert werden. ( The Lancet. 1 8 4 7 . Vol.
1. Nr. -5.) M e y r .

K xlract der Nicotiuna gegen den Gesiclitsschmerz. 
Von G o w e r .  —  Die W irksam keit der Tabakpflanze in 
genannter Krankheit is t bekanrit, aber unbeantw ortet 
blieb bislier die F ra g e , oh sie diese W irksam keit einer 
excitirenden oder betaubenden Kraft verdankt. So tlieo- 
re tiscb  miissig diese Frage sc lie in t, so ist sie es doch 
niclit, da von ih rer Losung die Art der Combination 
des bezeichnelen Mittels m it andern kraftigen Arzneien 
abhangt; sie m uss sicli dem Arzte s te ts  w ieder auf- 
driingen, wenn es auf die W ahl irgend eines Excipiens 
oder Adjuvans ankommt. G o w e r  wendete die Nico- 
tiana wahrend 20 Jaliren m it m eist ausgezeichnetem 
Erfolge an , ohne sicli iiber den w irksam en Bestandtheil 
Uecbenschaft geben zu konnen. Seitdem aber C h i p -  
p e n d a l e  fand, dass das Nicotin das allein k riiftigein- 
greifende Princip der Pllanze is t ,  dessen sopirende 
W irkung durch das zugleich in dem Tabakblatte vor- 
handene fliichtige Olil theilweise annihilirt wi r d ,  wen
det G o w e r  das Extract der Nicotiana an, und ist m it 
den se ith e r gevvonnenen Resultaten selir zufrieden. In 
drei Fallen von Prosopalgie zeigte sich die einmalige 
Anwendung des im W asser aufgelosten Exlractes hin- 
reicliend, eine augenblickliclie und andauernde L iuderung

498



zu  bewirken. Auch bei heftigem Zahnschm erz geniigte 
die Einreibung in die W ange der leidenden Seite, voll- 
kommene Beseitigung desselben zu veranlassen. {(iaz. 
medicule de Paris 1 8 4 7 . Nr. >5.) H i r s c h l e r .

W iesennurcisse und Eichenmistel gegen Keuchhusten. 
Von M u y n k  und D u m o n t .  — Bcide Genannten sind 
A rzte zu  Gent, und kiindigen zu gleicher Zeit die be- 
zeichneten Arzneien ais gegen Keuchhusten w irksam  
an. M u y n k  beobaclitete die Heilkrafte der W iesen- 
narcisse in einer Keuchhusten-Epidemie, welche in Gent 
h e rrsch te , wo dieseibe noch im zw eiten Stadium der 
Krankheit trellliche Dienste leistete. Die zu Pulver ge- 
riebenen Blumen der Pflanze w erden zu 1— 2 Grara- 
mes zweimal taglich mit gutem  Erfolge angewendet. 
D u m o n t  lobt hingegen die Eichenmistel in der namli- 
chen Krankheit, und zw ar so , dass er behauptet, die 
Krankheit w erde innerlialb 24 Stunden durch dieses 
Mittel gehoben. W enn es in diesem Zeitraume nicht 
h iilft, so sei wenig oder ga r nichts davon zu e rw ar- 
ten. —  Des Versuches w erth  sind w ohl in jedem  Falle 
die genannten zwei Pflanzen, ob sich aber ihre ange- 
ruhinten Krafte w irk lich  bewahren w erden , darf man 
noch bezweifeln (Anmerk. des Ref.) (Gaz.  medicule de 
Paris 1 8 4 7 . Nr. 6 .)  H i r s c h l e r .

Uber den Gebrauch der Jodpriiparate in derS yp h i-  
lis. Von Dr. A r a n .  — Der Verf. liefert ein critisches 
Resume der in den neuesten Zeiten iiber obigen Gcgen- 
stand gelieferten Arbeiten v o n P a y a  n,  R i c o r d ,  l la s -  
s i n g  u.  A. ,  und gelangt in demselben zu folgenden 
Schlussbem erkungen :

1. Vielfiiltige Erfahrungen haben die grosse W irk- 
sam keit des Jod’s und seiner P ra p a ra te , wenn sie in- 
nerlich gegen Syphilis angewendet w e rd en , dargetlian. 
2. Das Jodkali ist hei w eitem  das w irksam ste unter 
den genannten Heihnitteln nnd verdient allen andern 
vorgezogen zu werden. Es ist leicht zu nehm en, bela- 
s tiget den Magen nicht, scliarft oft den Appetit, be- 
schleunigt die E rnahrung  und besilzt die ausgezeich- 
netsten Heilkrafte. 3. Es ist dasselbe aber nicht in alleu 
Perioden und gegen alie Formen der Krankheit gleich 
w irksam ; im Allgemeinen zeigt es die grosste  Heil- 
k raft gegen jene G attung, welche von W a l l a c e  ais 
pustulose oder profunde Syphilis bezeichnet w ird , dann 
iiberhaupt gegen die tertiaren  Formen und jene secun- 
d aren , welche sich den tertiaren  nahern , obwohl es 
auch gegen gewisse Arten der prim aren Syphilis nicht 
alles Nutzens baar ist. 4. Hauptsachlich dann soli man 
zum  Jodkali greifeu, wenn die M ercurialien gar keinen 
oder doch nur w enig Erfolg zeigen, wenn die Affec
tiori bereits eingew urzelt und die Constitution des Kran
ken etw asherabgekom m en ist. Da fiillt das Jodkali eine 
Liicke in der Therapie au s , welche sich v o r dessen 
Bekanntwerdung bedeutend fiihlbar machte. 5. Es ist 
noch unentschieden, ob die Verbindung von Jod und 
M ercur grosse Vortheile verschafft; keines Falles ist 
sie  ganz ohne W erth. 6. Man kann das Jodkali in W as
s e r ,  Syrup oder in einer M ixtur m it gleich gutem  E r
folge verab re ichen ; man kann m it der kleinen Dosis 
von 50—75 centigr. beginnen und allmalig bis zu 2 , 3
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und 4 Grammes (taglich) steigen. 7. Dieses Mittel h a t 
manchmal unangenehine Erscheinungen zu r Folge, a is: 
Hauteruptionen , Conjunctivalentziindungen, Irrita tion  
anderer Schleim hautpartien; diese Unannehmlichkei- 
ten konnen durch vorsichtiges Darreichen zum  Theil 
verm ieden w erden, und sollen niemals von derA nw en- 
dung einer so heilsamen Arznei zuriickschrecken. (A r- 
chives generales de medecine. Jan. 184 7 .)

H i r s c h l e r .

50»

ED Chirurgie.
Statistische Beobachtungen iiber die Lilhotritie. Von 

C r a m p t o n .  —  In der von diesem Autor iiber die 
Steinzertrum m erung gelieferten Abhandlung finden wir- 
ausser den statistischen Resultaten eben nichts Neues, 
diese selbst sind aber fiir den Operateur vom grossten  
In teresse , da C r a m p t o n  im Verlaufe von 11 Jahren 
35 Falle von Blasensteinen zu beobachten Gelegenlieit 
hatte. Z w e i  von diesen Kranken w aren w egen bedeu- 
tenderCom plieation m itB lasen- und Nierenleiden durch- 
aus fiir jeden operativen Eingriff untauglich, v i e r  
Falle heilte H e u r t e l o u p  durch die Zertriim m erung, 
20 behandelte C r a m p t o n  auf dieseibe W eise, und 
n e u n  Individuen w urden dem Steinschnitte u n terw or- 
fen. —  Jene, welche mit e rs te re r  Methode behandelt w u r
den, w aren durchgehends erwachsen, unter den neun 
Anderen w aren 3 Kinder (un ter 12 Jahren), 6 E rw ach- 
sene. Alie, bei welchen die L ithotritie angewendet w u r
de, w aren  geheilt bis auf E inen, an dem man diese 
bloss z u r  V orbereitung fiir den Schnitt m achte, und 
der 3 Monate spater an einer R uptur des Magens starb , 
da er ein ausgem achter Saufer war. Auch die mit der 
Cystotomie Behandelten genasen, Einen ausgenommen, 
w elcher 3 Monate nach der Operation und hei voll- 
kom mener Vernarbung an Entziindung der INieren und. 
Iloden zu Grunde ging. —  Es geht detnnach aus die
sen Angaben h ervor, dass von 33 Operirten bloss 9 den 
Steinschnitt e rfo rd e rten ; aber keinesw egs liesse sich 
daraus sch liessen , dass aus einer gegebenen Zahl von 
Steinkranken in der Begel der vierte  Theil die Cysto- 
tomie nothig mache ; denn bei einer grosseren  Menge 
von behandelten Kindern w are das Verhaltniss um ge- 
k e h rt,  namlich die Resultate fiir den'Schnitt giinstiger, 
m inder giinstig  fiir die Zertriim merung. Es ist hierau® 
einleuchtend, w ie  ungeniigend jene Angaben seien, w el
che bloss aus d e r  Z a h l  der Falle, ohne Beriicksichti- 
gurig anderer w iclitiger Nebemunstande, genommen 
werden. ( Dublin quarterly Journal in Archives gene
rales de Medecine. 1 8 4 6 . Auguslheft.) H i r s c h l e r .

Heilung einer namhaften Riickgrats - Verletzung. 
Von Dr. EI. H u r d .  —  Ein Mann glitt beim Herabsprin- 
gen von einem lioch beladenen W agen aus, und fiel au f 
den Riicken. Ais er aufgehoben vvnrde, fand man ei
nen Meissel, welchen e r  in se iner Rocktasche getragen 
h a tte , in seinem  Riicken stecken. E rs t nach g rosser 
und w iederholter Kraftanstrengung gelang es dem Verf., 
das 5 Zoll lange, 7/ s Zoll breite und von V i— %  Zoll 
dicke Instrum ent herauszuziehen. W ahrend dieser Ope-



ration empfand der Pat. nu r w enig Schm erz, sali aber 
feurige L nfterscheinungen, denen anscheinend tiefes 
Dunkel folgte. Die W unde befand sich auf der linken 
Seite, dem Dornfortsatze des letzten Itiickcnwirbels ge- 
geniiber, und drang nach aufw arts durch die W irbel- 
sVmle. Die uninittelbare Folge w ar vollkommene Liih, 
mung und Gefiihllosigkeit der un ter der Wunde lie- 
genden Theile. Vierzig Stunden nach der Verletzung trat 
Fieber ein , welches durch 10 — 12 Tage anhielt. Die 
aussere W unde w ar in wenigen Tagen vernarbt. Harn 
und Stulilentleerung m usste 6 Tage lang kiinstlich be- 
w irk t w erd en ; die Sensibililat der Haut kehrte  am 5. 
und ein unvollstandiger Gebrauch der unteren  Extre
mitaten am 15. Tage zuriick. Das Gefiihl keh rte  nur 
seh r langsam w ieder, so dass Pat. 4 Jahre darnach 
am Feuer sitzen d , ohne es zu bem erken, sich das 
linke Knie so bedeutend v e rb rann te , dass die Gelenks- 
holde eroffnet w urde (?). W enige Tage darnach brach 
bei einer Bewegung des Beines im Belte die Patella 
m itten en tzw ei, und der hervorstehende obere Theil 
w urde resec irt. Die W unde heilte langsam , jedoch 
ohne Ankylose oder andere iibleFolgen zuriickzulassen. 
Seitdem blieb Pat. gesund, m uss sich aber s te ts  der 
Krucken bedienen, indem die Fiisse sta rk  nach einw arts 
gedreh t sind. (Neta - Yorks Journ. und O p p  e n h  e im ’s 
Zeitschrift. 1 8 4 6  Nr. 11.) N u d e r .

tiber einen Hiilfsapparat zum  Gehen bei einem  fal- 
schen Gelenke des Oberschenkels. Von K a y s e r .  —  Die
se r  Apparat w urde hei einem 25jahrigen Madchen ange
wendet, w elches im 12. Lebensjahre einen Bruch desOber- 
schenkelknochenslinker Seite erlitt, an dem sich iu Folge 
zw eckw idrigerB ehandlung ein sogenanntes falsclies Ge- 
lenk gebildet hatte. Die Kranke konnte se ither n u r init 
Hiilfe von Kriicken gehen. Besagte V orrichtung besteht 
aus einein Schaft von seh r gehartetem  E isen , w eicher 
u n ter der linken Schulter beginnt und m ittelst eines 
hreiten G iirtels um den Rumpf unbeweglich befestiget 
ist. Von dem Schafte geht eine nach aussen convexe, 
rautenform ige Platte a u s , welche das Darmbein um fasst 
und mit dem durch  einen Ausschnitt ein zw eiter Schaft 
beweglich verbunden i s t , w eicher von da au der aus
sern  Seite des Schenkels his zum  Condylus externus 
herabsteigt. Diese zw eite Verbindung lasst nu r eine 
dem Beugen des Oberschenkels im Iliiftgelenke entspre- 
chende Bewegung nach vorne zu ; der Apparat muss 
fiir jedes Individuum genau anpassend verfertiget sein. 
Vor der Anwendung dieser Bandage konnte die Kranke 
nur m it Hiilfe der Krucken gehen, da bei dem Heben 
der E xtrem itat der untere Theil derselben sogleich ab- 
ducirt w u rd e ; der eiserne Schaft bew irk t die Gerad- 
heit des Gliedes und verhindert seine Abduction. Der 
Gebrauch der Kriicken ist in diesem Falle dadurcli ganz 
uberfliissig geworden. (Gaz.  medicate de Paris 1 8 4 6 .  
N r 6 0 .)  H i r s c h l e r .

Verbessertuu/ der G e rdy ' sehen Nadei zur Radical- 
Operation der Briiche. Vom Prof. Dr. Z e i s  in Marburg. 
—  Die G e r  d y sch e  Nadei hat dem Verf. zu Folge den 
Dbelstand, dass man sich bei ih re r  Anwendung leicht 
in den F inger s tich t, oder wenn man die Spitze der
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Nadei nicht diclit am Finger liinleitet, iu der inva- 
ginirten Haut hangen bleibt und dem Kranken mehr 
Schm erz verursacht. Die vom Verfasser angewendete 
Nadei (n ) beschreibt genau die llalfte eines Kreises und

ist durch eine silberne 
Bohre ( b ) ,  welche 
sicli iiber dieselbe 
schieben la s s t , ge- 
deckt. Die letz lere  

C darf nicht zu lang
3 se in , w eil sie sonst 

den A ustritt der Na
dei n icht w eit genug 
gestatten w iirde. Bei 
der Operation w ird  
die in der Bohre ver- 
borgene Nadei auf 
dem Finger bis auf 
die tiefsle Stelle der 
Invagination einge- 
f i il ir t , sodann der 
1'ruck auf das Knopf- 
clien ( c )  w eggelas- 

sen , w orauf die Nadelspitze allein v o rw arts  dringt, in- 
dem die silberne Rohre zuriickbleibt. Nach dem Durch- 
stiche w ird  der Faden durch das Nadelohr eingefiihrt 
und die Nadei w ieder durch eine s ta rke  seitliche Be
w egung in die Rohre zuruckgebracht. An der conve- 
xen Seite der Nadei, nicht w eit vom Ohre entfernt, ist 
eine quere Furche (d )  eingefeilt, in welche man eine 
sta rk e  Nalmadel einfiihren kan n , um das allenfalls fest 
an der Nadei haftende Fadende dadurch freimaclien zu 
konnen. (Journal fiir Chirurgie und Augenheilkunde.
1 8 4 6 . VI. Bd. 2 Hef t . )  N a d e r .

Merkwiirdiger Pali einer Schusswunde der Lunge. Von 
M o o r  e. — Ein engl. Scliilfscapitan w urde im Jahre 1790 
am Riicken durch eine M usketkugel verw undet, welche 
an der rechten fiinften Rippe, in der Mitte zwischen 
dem Riickgrathe und Sclmlterblatte eindrang. E r fiel, 
w urde olinmachtig, hatte  ein Gefiilil von E rstickung 
mit blutiger Expectoration. Ein franz. Capitan, w eicher 
den grossen B lutverlust sa li, stopfte ein Tucli in die 
Wunde und band eine Scharpe h e ru m , w orauf sich die 
Schwache und A thm ungsbeschwerden verm inderten. 
Spater kam es dem Kranken v o r , ais stecke die Kugel 
im Zwerchfelle an dem vordern Ende des knochernen 
Theiles der rechten siebenten Rippe. Spanische Chirur- 
gen wollten daselbst eine Offiiung m achen, um die Ku
gel herauszunehm en, w as aber nicht gesta tte t wurde. 
Die aussere  W unde sch ritt in der Heilung gu t fo r t , ais 
er 1798 bei einer Mahlzeit ein Glas W ein tran k , einen 
heftigen Hustenanfall erlitt und etw as auslinstete, w el
ches, w ie sich spater z e ig te , ein Theil seines Hemdcs 
und einer Nankinjacke w a r ,  die e r  zu r Zeit der Ver- 
wundung trug. Von dieser Zeit an fiihrte e r ais Com
m andant auf inehreren Schiffen ein seh r tliatiges Leben, 
ging h ierauf nach London, wo er noch iiber ein unan- 
genehmes Gefiihl an dem untern  Theile der B rnst klagte, 
und sich m it A. C o op  e r  bespracb, der ihm jede Opera-
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tion jedoch w iderrieth . Seit 1829 Iiielt sicli Pat. in Ply- 
m outh auf, befand sich im Allgemeinen gut, hatte jedoch 
haufige Anfalle von Bronchitis, und eine s te ts zuneh- 
m ende D isposition, den Kopf nacli vorne und links zu 
neigen, zu le tz t einen bis zwei Gichtanfalle. Einmal 
strauchelte  e r  beim Herabgehen iiber eine S tiege, w or
auf ein ham optoischer Anfall folgte. Im April 1845 hatte 
e r  einen pleuritischen Anfall, die Bronchitis w urde 
nach und nach chronisch. Im Juli 1846 erfolgte auf 
eine heftige Gem iithsbewegung Schwindel, Lalmiung 
der linken Hand und des linken A rm es, welche sich 
dann auf die ganze linke Korperhalfte e rstreck te ; auch 
die Sprache w ar geheinmt. B lutentleerung, Purgirm it- 
tel etc. fuhrten eine Besserung herbei, doch w urde der 
Ilusten  und die Dyspnoe immer iirger, die Expectora- 
tion seh r sch w ie rig , die Sputa sehr ziihe, und im Au
g u st 1846 erfolgte der Tod. Man fand die linke Lunge 
grosstentheils an die Costalpleura adharent, an dem un
tern  Theile der Brusthohle serosen E rg u ss; die Luft- 
zellen von seros-schleim iger Fliissigkeit ausgedehnt, 
auch nahm die linke Lunge einen grosseren Raum 
ein. Die rechte w ar bis au f ein Drittel ih rer natiirlichen 
Grosse zusamtnengezogen und schlaff. Die Kugel, w el
che zwischen der vierten und fiinften Rippe eindrang, 
und einen Bruch der ersteren  v e ru rsach te , fand man 
in die Lungensubstanz e ingebettet, und durch einen 
V2"  langen Stiel von verdichtetem  Lungengewebe uud 
Zellstoff an die innere Flache der d ritten  Rippe, an der 
Vereinigungsstelle des Knorpels mit ih r fest angeheftet. 
Die untern zwei Dritlheile der rechten Brusthohle w aren 
vom Diaphragma eingenom m en, weiches so w eit nach 
aufwiirts reichte. Ein Einschnitt von oben in den con- 
vexen Theil des Zwerchfells legte den Dickdarm, nicht 
die Leber bloss. Die Kugel hielt sich som it in der 
Lunge 50 Jahre lang auf. {The Luncet. 1 8 4 7 . Vol. 1 
Nr. 3 .) M e y r .

Enlfernung eines grossen Gallensteines durch die 
Bauchdecken. Von Dr. S. N o b i l i  in Caravaggio. — 
Ein 39jahriger M ann, der se it 6 Jahren fortw ahrend 
kriinklich gewesen und mit einem Anfalle von Dysen- 
terie  in dio Behandlung des Verf. gekommen w ar, hatte  
eine Anschwellung im rechten Hypochondrium, in deren 
Grunde deutlich ein h a rte r  Korper sich fiihlen liess. 
Nach langerer Behandlung iitzte Verf. die erhabenste 
Stelle tief m it Lupis causticus, und m achte, zw ei Tage 
nach Entfernung des Schorfes, einen Einschnitt in die 
G eschw ulst, w orauf viel E iter en tleert w urde. Mit der 
Sonde fuhlte man je tz t deutlich den harten  Korper, der 
fiinf Tage darnach auch am Grunde der Abscesshbhle 
sichtbar und vom Verf. fiir eine necrotische Rippe ge- 
halten w u rd e , sich aber nach seiner Entfernung ais 
ein birnfdrntiger, 2 '/o Zoll ianger und 8 Linien dicker 
Gallenstein darstellte. Die gekriim m te Sonde drang in 
ih rer ganzen Lange in einen von vorn nach riick- und 
aufw iirts verlaufenden Canal ein;  init einer Saitenbou- 
gie konnte man 7 Zoll tief gelangen. Eine in die Wunde 
cingebrachte Ldsung von Roob sambuci gelangte bis 
in ’s Duodenum und farbte die Faces schw arz. Jeden 
M orgen w aren die Verbandstiicke mit geiber, geruch-
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loser Galle bedeckt; die Stuhlentleerungen, die regel- 
miissig erfolgten, hatten eine aschgraue Farbe. Der 
Kranke befindet sich je tz t w ohl und sieht seiner voli- 
standigen lleilung entgegen. {Omodei A nnali universali 
di Medicina 1 8 4 7 . Febbrajo.) N a  der .

Bedenken iiber die Anwendung des Schwefelathers 
bei chirurgischen Operationen. Von Professor S c h u h .  
— In der letzten Sitzung der therapeutischen Section 
der k. k. Geselischaft der A rzte zu W ien, fand sich 
Prof. S c h u h  v e ran lasst, vor der rficksichtslosen An
w endung des Schwefelathers bei chirurgischen Opera
tionen zu warnen. W iederholte Erfahrungen haben niiin- 
lich denselben zu  der Uberzeugnng gefulirt, dass die 
Ather-Einathm ungen auf den Verlauf der Krankheit nach 
der Operation zuweilen einen wesentlichen und zw ar 
u n g u n s t i g e n  Einfluss ausiiben konnen. Ais S c h  a t 
t e r i  s e i t e n  der A ther - Narcose bezeichnete Prof. 
S c h u h  folgende Puncte: 1. Die B i l d  e r  w ahrend der 
Betaubung sind n i c h t  i m m e r  r  e i z e n d und a n g e- 
11 e h 111; manche Personen kommen u n ter heftigem 
W e i n e n ,  S c h l u c h z e n  und t i e f e m  S e u f z e n  zu 
sich, klagen iiber einen gehabten s c h w e r e n  T r  a u  m, 
und bezeichnen den Zustand der Narcose ais einen hochst 
w iderlichen; bei reizbaren Individuen sollen selbst E r
scheinungen von T o b s u c h t ,  und einmal nach einer 
(von Dr. I l a l l e r  im Strafhausspitale vorgenommenen) 
unbedeutenden Operation b e d e n k l i c h e  allgemeine 
Convulsionen eingetreten sein. Durch solche Fiille solite 
auch das Publicum vo r der des blossen Vergniigens 
w egen zu unternehm enden N arcotisirung abgeschreckt 
werden. —  2. Die Anzeichen, dass die Betaubung g ross 
genug is t ,  um eine m ehrere Minuten andauerude Ope
ration schm erzlos vollfiihren zu konnen, sind unbe- 
stimmt. Es kann daher leicht geschehen, dass man 
entw eder das Athmen zu friih u n terb rich t, und die 
W ohlthat des Stumpfsinnes w ahrend der Operation ver- 
e ite lt , oder die Narcose auf einen Grad tre ib t, der dem 
Einzelnen gefahrlich w ird. — 3. Der A ther w ird in das 
B l u t  a u f g e n o m m e n  und bedingt eine V e r a n d e -  
r u n g  d e s s e l b e n ,  welche auf das Individuum und 
den H e i l u n g s p r o c e s s  g ro sser Wundflachen b i s- 
w e i l e n  n a c h t h e i l i g  e i n w i r k t .  Denn ausser oft 
lange andauernden K o p f s c h m e r z  m it erhbh ter W ar
me , und F i e b e r b e w e g u n g e n  nach Operationen, 
denen dergleichen sonst nicht zu folgen pflegen, hat Prof. 
S c h u h  noch beobachtet: dass in zwei Fallen eine seh r 
n i e d e r g e d r u c k t e  Ge mi i  t h s s  t i  m m u  n g lange 
nach beeruligter Narcose fo rtw ah rte , dass dieN eigung 
zu  s c h n e l l  e r  V e r e i n i g u n g  der W unden v e r 
ni i n d e r  t , jene zu r G a n g r  a n nach Amputationen aber 
v e r m e h r t  w urde. Letzteres fand Prof. S c h u h  schon 
am Ende des zw eiten Tages in drei ungunstig  verlau
fenden Fallen. In einem Falle entstanden kleine N a c li-  
b l u t u n g e n ,  die aus keiner andern Ursache zu e r- 
k laren waren. In v ier ungiinstig verlaufenen Fallen ent- 
w ickelte sich Py a m i e in einem ungewohnlich friihen 
Zeitraum e nach der Operation und u n ter eigenthum li- 
chen Erscheinungen, die besonders der Mangel an F rost- 
anf.illen characterisirte. Prof. S c h  u h schreibt die auf-
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fallende Veranderlichkeit der Krankheitserscheinungen, 
die er dem Krankheitsbilde bei derG ehirnerschiitterung 
ahnlich fand, einer Veranderung derG ehirnthatigkeit in 
Folge der Nareose zu. Aus seinen bisherigen Erfahrungen 
glaubt daher Prof. S c l i u h  den Schluss ziehen zu diir- 
fen: dass die Ather-Narcose bei k u  r z d a u e r n d e n ,  
s c h m e r z h a  f t e  n O p e r a t i o n e n  an  I n d i v i d u e n
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v o n  g e s u n d e r  B l u t  m i s c h u n g  mit gutem E r- 
folge anwendbar und empfehlcnswerth se i; bei Indivi
duen a b e r , die an B1 u t dy s c r  a s i  e n  oder Z e h r -  
f i e b e r ,  so wie bei O p e r a t i o n e n ,  d i e  g r o s s e  
W u  n d f  1 a c h  e n binterlassen und leicht Phlebitis oder 
Pyiunie zu r Folge haben, b i s  \v e i 1 e n w e n i g s t e n s  
s c h a d l i c h w i r k e .  (W . Z ).
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3.
N o t i z e n.

 ----------

Leber tiirkisch - persische Ophthalmiatrik. Von Dr. 
T h i r k  *) zu  Brussa in Kleinasien.

Die tiirkische Augenheilkunde erhiilt sich in Klein
asien seit Jahrhunderten durch eine Familie, von der 
gegenw artig noch zwei Briider leben , die un ter dem 
Volke und den reisenden A ugenarzten, Kehals, einen 
w eit verbreiteten  Ruhm geniessen. Diese Beiden woh- 
nen in Iladgi Kivi, einem Dorfe des Paschaliks Kiu- 
tahia. Auch Christen gehoren zu  ihren Schiilern, die 
zurE rlangung des A usubungsrechtes m ehrere Jahre treu  
dienen m iissen, w orauf sie durch Auflegung der liande 
und Darreiehung eines Scherbets geweilit, und in alie 
Gegenden ausgesendet werden. Viele Augenkranke be- 
suchen diesen Ort, oder lassen sich Arzneien scliicken, 
Reiche lassen gegen bedeutendes Honorar den Meister 
kominen. —  Doch ist es der im Allgemeinen bedeuten- 
den Selteniieit der tiirkischen Augenarzte, der Vernach- 
lassigung bei den Kranken und deren Angehdrigen zu- 
zuschreiben, dass es so viele Augenkranke gibt. —  Die 
tiirkischen w ie die persischcn A ugenarzte, die kunst- 
fertiger sein sollen, sind m eist roh und unwissend, 
ohne anatomische Kenntniss des Auges; m it einigen med. 
Verbindungen, ih re r  Nadel, dem llaken, der Robrklam- 
iner und einer schlechten Scheere versehen, vertrauen 
sie kiihn dem vom M eister erhaltenen Segen und sind 
m eistens, besonders in den von ihnen gekannten Opera- 
tioneu —  C ataracta, Eutropium , Pterygium  und Disti- 
chiasis — gliicklicli. Bei Behandlung der Thranenfisteln 
und sonstigen chirurgischen K rankheiten , wenden sie 
n u r  A tzm itte l— K upfervitriol, Sublim at, Arsenik — 
haufig auch das Gliiheisen an. Vesicantia, Gliiheisen im 
Nacken, h in ter den Ohren, ja  in der Schlafegegend bei 
heftigen chronischen E ntziindungen, tlaarseile m ittelst 
einer groben Stecknadel, Fontanelle an Arm e, Beine 
und das H interhaupt, namentlich an die Spina occipita- 
lis etc. gebrauchen sie haufig; noch haufiger Blasen-

*) So glauben w ir, miisse der Name des Ilerru  V erf.s 
vorliegenden Aufsatzes lie issen , der auch in unse- 
re r  Zeitschrift w erthvolle  Beitrage zum Studium 
der Pest lieferte. W ir glauben ihn in der vorliegen
den ophthalm iatrischen Noliz w ieder zu erkennen. 
Das Journal fiir C hirurgie und Augenheilkunde 
schreibt »P h i rk .»

pflaster von Cantharidenpulver auf Brot oder Sauerteig 
gestreut, Blutegel am A fteroder deinZitzenfortsatze. Sie 
gebrauchen ferner eine grosse Alasse von Augenwassern, 
Augenpulvern und Salben, doch sind drastischc Purgan- 
zen bei Entziindungen und beginnender C ataracta, bei 
scrophuloser Entziindung und allgemeinen Scropheln — 
Siradscha —  und der Sublimat in verschiedenen Ver
bindungen, die einzigen innerlich verabreichten Mittel. 
—  Ilie und da besitzt ein beriihm tes altes Weil) ein ein- 
ziges Augenwasser, m it dem sie oft W undercuren voll- 
b rin g t, und das sic ais Panacee w eit versendet.

Die im Allgemeinen nicht seltene Cataracte ist nach 
de r Aleinung der Kehal entw eder ein neu gebildetes 
Feli, oder ein concret gew ordener, aus demKopf herab- 
gefallener T ropfen, und heisst P e rd e , d. i. Vorhang, 
oder Ak Su, w eisses W asser, w ahrend die Amaurose 
Rara Su, schw arzes W asser heisst. Sie unternehm en 
durchw cg die Niederdriickung durch die Sclcrotica 
m it einer Nadel aus M essing, einige wenige haben sil- 
berne Nadeln. Das In stru m en t, aus einem einzigen 
Stiicke, iiestcht aus einem 2V2 Zoll langen Grilf, der aus 
einer zw ei Linien breiten, 1 '/n l.inie dicken viereckigen 
Silberstange, spiralform ig gewunden, geform t is t ,  und 
dadurch eine gew isse ltundung annim m t; an diesem 
aus der Stange gefeilt ist ein zw eites V2 Zoll langes, 
rundes Vorstiick von einer Linie im D urchm esser, an 
welchem sich e rs t  die eigentliche 1 0 " ' lange, runde, 
diinne, an der Spitze kolbig endende und coniseh zuge- 
sp itzte  Nadel befindet, die aus dem Vorstiicke ausgefeilt, 
und auf einem Sleine glatt gescliIilTen w ird. Der 
k ranke  s itz t bei der Operation auf dem Rande des be
re its  fiir ihn zurecht gelegten B ettes, m it kreuzw eise 
untergeschlagenen Beinen, so, dass e r  nach der Opera
tion bloss leise zurfickgelegt werden darf, um in der 
zu verbleibendenEage zu sein. Das nicht oder spater zu 
operirende Auge w ird mit einer dicken Lage frisclier 
Baumwolle verbunden. Der O perateur s itz t gleichfalls 
m it unterschlagenen Beinen auf der zusammengelegtcn 
Decke, etw as weniges hbher ais der Kranke, diesem 
gegeniiber, und fiilirt —  ohne eines Assistenten zu be- 
diirfen —  indem e r mit dem Daumen der linken lland 
das untere Augenlid f ix ir t, m it dem Zeigefinger das 
obere Augenlid gegen die Augenbraunen andriick t, und



m it massigem  Drucke den Augapfel zu fixiren sucht, 
w ahrend die drei andern Finger, auf der Stirn des Kran
ken ruhend, den Kopf desselben in gleichform iger Lage 
zu  erhalten suchen, die Spitze der Nadel rascli gegen 
den E instichspunct, der etw a 2 '"  vom ausseren Rande 
der Hornliaut etw as un ter die Mittellinie derselben 
fa llt, dann leicht d reh en d , ohne D ruck und Zucken in 
die hin tere Augenkammer e in , w ozu die spiralform ige 
W indung am GrifFe befindlich ist. Ist die kolbige Spitze 
der Nadel oft unter kaum bem erkbarem  Schmerze durch 
die Sclera gedrungen, so fiih rt er leise die Hand gegen 
die Schliife, indem e r gleichzeitig den Griff etw as senkt 
und ste ts  drehend bis vor die verdunkelte L inse, wel- 
chen Act man ais den schw ierigsten und kiinstlichsten 
b e trach te t; denn sobald e r  die Spitze se iner Nadel ohne 
Blut und rein liinter der Pupille sieht, betrachtet e r  die 
Operation ais vollkommen gelungen. Nun fiihrt er die Na
del an der vordern Seite der Linse leise nach oben, indem 
e r den Griff derselben sta rk  se n k t, und driickt lang- 
sam die Linse oft in seh r vielen Malen, doch ohne eine 
Bewegung nach liinten zu m aclien, nach dem Grunde 
des A uges, bis die Linse ganzlich am untern liande 
der Pupille verscliw unden is t;  z ieht h ierauf die Nadel 
bis zu r kolbigen Spitze zuriick , und lasst den Kranken 
leicht h u sten , u m , falis die Linse aufsteigen solite, 
dieselbe neuerdings niederzudriicken, zieht endlich 
s te ts  drehend das Instrum ent aus dem Auge. Soli das 
zw eite Auge operirt werden, so w ird  das operirte  einst- 
weilen m it trockener Baumwolle verbunden und zur 
Depressiori am andern Auge a u f  gleiclie W eise gesclirit- 
ten. Beide Augen w erden m it der rechten Hand ope
r i r t ,  indem der Operateur bei der Operation des rech
ten Auges dem horizontal gelagerteu Kranken zu Haup- 
ten s itz t, und das Manover in entgegengesetzter W eise 
w iederholt. Man m acht zu r Beruhigung des Kranken 
einige kleine Sehversuche, lagert ihn auf sein Bett, 
g iesst das lauw arm e D otter eines Eies in das geoffnete 
Auge, und verbindet dieses dann mit fein geschlagener 
Baumwolle. Durch 6— 7 Tage w iederholt man den Ver- 
band friih und Abends, lasst dem auf beiden Augen ope- 
r irten  Kranken unveriindert die vollkommenste Rfic- 
kenlage beobachten, im gegentheiligen Falle kann er 
nach den ersten  24 Stunden leicht drehend die Seiten- 
lage des operirten  Auges einnehmen. Stuhlausleerung 
w ird  liegend, ohne A nstrengung verrich te t, jeder W as- 
sergenuss in den ersten  sieben Tagen strenge gemie- 
den, das Licht sorgfaltigst abgelialten, und ldoss Milch- 
suppe genossen. Am 7.— 8. Tage darf der Kranke leicht 
aufsitzen, e sw ird  ihm e inschw arzerL appen  vorgehiingt, 
und zugleich, und jeden folgenden Tag einmal der Rauch 
von etw as gelbem reinem Wachs und gepulvertem  Mai- 
Kulunist an’s offene Auge gelassen (um Rothe und Schwa
che des Auges zu helien), und dieses nach und nach an das 
Licht gewohnt. Bei bedeutenden Sclimerzen gleich nach 
de r Operation w ird w asserige Opium tinctur eingetropft 
und dann der Eiverliand angelegt. Bei innerer Blu- 
tung  w ahrend der Operation w erden Blutegel an den 
After und den Z itzenfortsatz, bei s ta rk e r  nachfolgen- 
de r Entziindung Glfiheisen im Nacken und an den
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Schlafen, und der Eiverliand mit Opium angewendet, 
w enig Milch gereicb t, und die Riickenlage beobachtet. 
Bei Hartleibigkeit reiclit man Stuhlziipfclien aus Seife, 
Salz und Oclisengalle oder Aloe. Der strengen Naclibe- 
handlung w ird  der m eist gfinstige Erfolg zugeschrie- 
ben , und dem Verf. gelang es noch n ich t, Capselnach- 
staare  oder Pupillensperre bei friiher Operirten aufzu- 
finden. Man operirt zu  jeder Jah resze it, doch nicht 
gerne im liohen Somnier und strengen W in te r, w egen 
des geringen Sclmlzes, den bei den T em peratursextre- 
men die tiirkischen H auser gewahren. Reiclie, die man 
in ihren bequemen W ohnungen, jedoch zu jeder Zeit 
operirt, u n terw irft man einer kleinen Vorcur, man reiclit 
ihnen namlich ein Abfiihrmittel und um nittelbar vor der 
Operation ein B a d , liisst bei sehr Vollbliitigen auch 
wohl zu r Ad e r , jedoch selten. Oft pflegen die herum - 
ziehenden S taarsteclier bloss den ersten  Verband nach 
der Operation zu  besorgen , und m it obigem Raucher- 
pulver die fernere Naclibehandlung den Dmgebungen 
des Kranken zu fiberlassen.

( . F o r t s e t z u n g  f o l g t . )
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Chemische Untersuchung eines Arcanums gegen Bleich- 
sucht. Von B u c h n e r .

In einer baierischen Provinzialstadt verfertig te  eine 
Frau ein gelieiines A rzneim ittel, welches schon viele 
bleichsiicbtige Madchen geheilt haben soli. Es stellt 
eine Art Looeh oder fliissiger Latw erge d a r , von dick- 
Iicher Syrups-Consistenz m it eingemengtem vegetabili- 
schem P u lv e r , gahrend , mit Scbamn b ed eek t, von 
griinlich scliw arzer Farbe und gemischtem  Geruch, 
theils nach Lorbeeren, theils nach einer in w einigter 
Gahrung befindlichen Flfissigkeit, theils nach unrei- 
nem W asserstoffgas, welches durcli Auflosung des 
Eisens in einer verdiinnten Siiure entw ickelt w ird. 
In der That befindet sich auf dem Boden des Tie- 
gels eine ziemliche Menge feiner und seh r re iner E i- 
s e n f e i  I s p i i n e ,  w orin keine Spur von Kupfer oder 
einem andern Metalle entdeckt werden konnte, und der 
Scliaum enthiilt ausser Kohlensaure auch W asserstoff
gas. Der Gesclmiack des Arzneim ittels ist seh r siiss 
und zugleich bitterlich gewiirzhaft, unverkennbar nach 
Zucker oder Honig m it beigemengtem Lorbeerpulver. 
L etzteres w urde noch bestim inter e rkann t, ais man es 
nach der Verdunnung des Looch m it W asser auf einem 
F ilter sammelte oder auswusch. Von den Eisenfeilspiinen 
befindet sich niclits schwebend in der F lfissigkeit, w el
che das Lacmus ro th e t und eine geringe Menge k  o li- 
1 e n s  a u r e s  E i s e n o x y d u l  en tlia lt,— w ie es scheint 
—  in freier Kohlensaure der gahrenden Masse aufge- 
lost. E ssigsaure oder eine andere, ausser Kohlensaure 
konnte n icht gefunden werden. Ausser Z u c k e r, K o h 
l e n s a u r e ,  k o h l e n s a u r e  m E i s e n o x y d u l ,  W a s 
s e r  und Pulvis buccarum lauri nebst einer unbedeu- 
tenden Menge W a s s e r s t o f f g a s  w urde nichts in der 
Flfissigkeit entdeckt. — Das Arzneim ittel oder Looch 
antichloroticum  w ird  allem Anscheine nach einfach so 
b e re ite l, dass man feine Eisenfeilspane, fein pulveri-



sirte  L orbeeren , Zucker und W asser in einem giasir- zubindet. ( R u c  h n e f s  Repertorium fiir die Pharmacie. 
ten 'iiegeI zusammen m engt, in gelinde W arm e slellt, 3 6 . Bd. 2. H eft.) K a n k a .
und nach eingetretener Galirung m it Papier und Blase
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4.
A n z e i g e  11 m e d i c i n i s c h e r  W e r k e .

L e h r b u c l i  d e r  s p e c i e l l e n  P a t h o l o g i e  u n d  
T h e r a p i e  d e s  M e n s e  l i en.  E in  Grundriss det 
in n e m  Clinik fiir academische Vorlesungen. Von Dr. 
Ludw ig C h o u l a n t ,  konigl. siichs. Hofruthe, vortrag. 
Medicinalrathe im M inisterium  des In n e m ,  Director 
der chirurg. medie. Acudemie zu Dresden etc. — 
V i e r  t e  vollig umgearbeitete Au/luge. Von Dr. Herr- 
mann Eberhard R  i c h  t e r ,  Professor, Director der 
Policlinik etc. etc. 8. X I I  und 7 5 6  S . Leipzig 184 5  
— 1 8 4 7 .

Der ersten  Lieferung des vorliegenden W erkes ist 
in dieser Zeitschrift bereits eine seh r ruhm liche An
zeige gewidmet w orden; se ither is t dasselbe bis zu r 
vierten Lieferung gediehen. Der neue B earbeiter der 
v i e r  t e n  Auflage, llr. Prof. R i c h  t e r ,  hat den ana
tomischen Standpunct zu r Grundlage seines W erkes 
gew ahlt; die Hauptabtheilungen beruhen auf den aus der 
Entw icklungsgeschichte sich ergebenden d r e i fa  c h  e n  
G rundsystem en, dem Schleim blatt, dem serosen oder 
Nervenblatt und dem zwischen beiden sich entw ickeln- 
denG elassb latt; e r s t e r e s  um fasst d ieK rankheitender 
Haut, der Schleimhaute und der aus Einstiilpungen der 
Schleimhaute sich bildenden Ab und Aussonderungsor- 
gane (Athmungs-, Verdauungs-, Harn- und Geschlechts- 
w erkzeuge mit ihren Anhiingen); dem s e r o s e n B l a t t e  
entsprechen die Leiden des Nervensystem s und se i
ner Anhiinge; dem G e f a s s b l a t t e  endlich die sammt- 
iichen Krankheiten des Gefassystems, des lle rzens und 
des B lutes; bei dem Festhalten am G rundsatze: a votiori 
fit classi/icatio, lassen sich un ter diese Rubriken alie so
genannten i n n e r e n  K r a n k h e i t e n  regelrecht grup- 
piren. — Der Verf. hat mit den Krankheiten des Gefiiss 
system es begonnen, dann die der H aut, der Schleim
haute und ih rer Einstiilpungen folgen lassen; die des 
Nervensystem es sollen e rs t folgen.

Der Verfasser der v o r uns liegenden v i e r t e n  Aus- 
gabe hat im Vergleiche zu den friiheren eine durch- 
gehends neue Arbeit geliefert; n icht n u r dass ganz 
neue Absclmittc im Sinne jiingster Forschungen daste- 
hen, sondern die einzelnen K rankheitsspeciessiuddurch- 
vveg im Geiste der herrschenden anatomisch - physiolo- 
gisclien Sclmle durchgefiihrt. W enn auch der Verf.

---------

vielfach sich bem iiht, das Alte m it dem Neuen wo nur 
moglich zu verkniipfen, so leuchtet denn doch die H err- 
schaft des letzteren iiberall entschieden hervor, und w ir 
sind beinahe s ich er, dass in einer neuen Auflage auch 
die letzten Lothungen schm elzen, namentlich die Fie
ber (qua tales) ais Krankheitsspecies verschw inden w er
den ; hochstens w ird  er noch das Wechselfieber einsl- 
weilen nicht loschen konnen!

Die Darstellung des Verf. s ist (iberall k la r , bundig. 
und bestim m t; der Diagnose, Atiologie, Therapie und 
Diatetik sind s te ts  gleiclunassige Riicksichten geschenkt, 
und man w ird von dem bisher Geleisteten schw erlich ir
gend etw as W ichtiges bei den einzelnen K rankheitsarteu 
verm issen. Hiedurch eignet sich das W crk ganz vorziig- 
licii zu einem Handbuche, und seine Durchlesung gibt 
auch fiir den langst fertigen P ractiker den liolien W erth, 
dass e r sich mit dem bis zum Tage Geleisteten auf dem 
kiirzesten  Wege v e rtrau t macht. Da der L ite ratu r eine 
besondere Aufzahlung des Vorhandenen gewidmet ist, 
so m acht man sich zugleich mit dem gelehrten Appa
ra te  vertrau t. Die M ehrzahl ju n g er A rzte diirfte die 
Therapie zu reichhaltig, zu vielseitig finden; doch mbge 
man nicht v e rg essen , dass viele —  m ehr oder m inder 
indifferente —  Mittel nicht so wohl um der Krankhei
ten ais um der Kranken willen vom klugen und hu- 
manen Arzte verordnet werden. Die Zeit ist noch sehr 
fern, ja  sie diirfte bei lioliem und niederem Volke nie- 
mals durcliw eg kom m en, wo der Zuspruch und die 
Versicherung des Arztes, der Verlauf der Krankheit ge- 
slalte sich ganz regelmassig, giinstig u. s. w., soferne 
der Kranke nur die gehorigen diatetischen Vorscliriften 
befolge, geniigen, um dem Kranken T rost und Labsal 
zu se in : ein «Heilmittel® w ird der grbsste  Theil be- 
gehren, und zu seiner grossen Beruhigung v e rtra u en s - 
voll nehm en, h ier die aura et guttula d ilu ta , dort die 
Scrupeldosen und die libras decoctorum atqne infuso
rum. Geht es doch auf einem andern Gebiete des Lebens 
auch n icht aud ers , ja  treten  docli dort Aberglaubeu, 
Kohlerglauben, W underglauben w eit auffallender vor 
die Augen —  und w er mochte sie dem kranken , be- 
drangten Gemiithe entziehen, ohne etw as augenblicklich 
zum E rsatze bieten zu  kbnnen 't —  S i g m  u n d.
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M e d i c i n i s  ch  e B i b l i o g r a p h i e  v o m  J a h r e  1847.
Die hier  angefi ihrten Schrif ten  sind bei B r a u m i i l l e r  u n d  S e i d e l  (S parcassegebaude)  vorra th ig  oder konnen du rch  dieselben

baldigs t bezogen werden.

A r c l i i v  f. d. gesanunte Medicin. In Verbindung mit 
A n d  r e a e ,  B a u r ,  B a r k h a u s e n ,  B e g e r ,  B e r g -  
m a n n  u. s. w., herausg. v. Prof. I)r. Ileinr. H a e s  e r . 
Bd. IX. 4 Ilefte. gr. 8. (1. Ileft 152 S.) Jena, Mauke. 
Geh. 4 fl.

C e i i t r a l - Z e i t i i n g  (ailgem. m edicin.) XVI. Jahrg. 
1847. liedact.: Dr. W. H o f f b a u e r .  103 Stiicke. (B.) 
kl. Fol. B erlin , Expeditioni. 6 fl. 45 kr.

C h e l i u s  (Dr. Fr?..), fiber die Amputation im Fuss- 
gelenke. Mit 4 Tafeln. 4. (26 8.) Heidelberg 1846, 
Groos. Geli. 1 fl.

C o d e x  der Pharmacopoen. (13. Lieferung.) 1. Section. 
Norddeutsclie Pharmacopoen. 5. Bdclm. Preussische 
Pharmacopoe 1846. Deutsche Bearb. 8. (XIV u. 130 S.) 
Leipzig, Voss. Geh. 45 kr.

l ® e  It» C o i l t a g i o i l  de In Peste et de Ia reforme  
des quarantaines ; par le. docteur J . G a r i n .  I n - S .  
de 2 feuilles Vg. Impr. de L epagnez, d la Croix- 
Rousse. — A Lyon ,  chez Dorier.

1 6 e  l a  l . i t l i o l r i p K i e  sans Eragmens au moyen  
des deux procedes de Vexlraclion immediate ou de la 
pulverisation im m ediate des pierres vesicales par les 
voies na turelles; appuyees d’un grand nombre de 
faits pratiques; par le baron H e u r t e l o u p .  I n - 8 .  
de 23  feu illes, plus 2 pl. Im pr. de R ig n o u x . d P a
ris. -— A P aris, chez La b e , place de VEcole - de- 
M edec., 4 . P rix. 6  fr.

J F a h e r  (Dr. W ilh. E b erh .), die W uthkrankheit der 
Thiere und des Menschen, m it Beniitzung der Acten 
des konigl. w iirtem berg. Medicinal-Collegiums. 2. T h .: 
Die W uthkrankheit des Menschen. gr. 8. (VI und 
S. 441— 586.) K arlsruhe, Macklot. Geh. 3 fl. 45 kr.

( ■ u e r i u  (Dr. J .) ,  die llhachitis. A. d. Franz. iibers. 
von Dr. G. W e b  e r . gr. 8. (52 S. und 1 Tab. in 4.) 
N ordhausen , Biichting. Geh. 23 kr.

l l e n k e ’s (Ad.) Zeitschrift fiir die Staatsarzneikunde, 
fo rtg ese tz t v. Prof. Dr. A. S i e b e r t .  27. Jahrg. 1847. 
4 Ilefte. gr. 8. (I. Heft VI u. 242 S.) Erlangen, Palm  

E nke. Geh. 6 fl. 15 k r.

K o d l  (Dr. C. F .) ,  Bemerkungen zu r lleform des 
preuss. Medicinal -  W esens aus dem Standpuncte der 
Verwaltung. gr. 8. (VI u. 130 S.) M erseburg, Garcke. 
Geh. 45 kr.

I / i m i o n  medicule, journal des interets scientifiques 
et pruliques, m oraux et professionnels du corps m e
dical. Sam ed i, 2  junvier 1 8 4 7 . P rem ier numero. 
Specim en. Tome Ier. In-folio d’une feuille. Impr. 
de M alteste, d Paris. —  A  P aris,  rue du Faub.-

Montmartre, 56 . P rix  annuel. 3 6  fr. S ix  mois 18 fr. 
Trois mois 9  fr. Un mois 4  fr.

M o n a t s c l i F l f t  (rheinische) fiir pract. A rzte. Her
ausgeg. von N a s s e ,  W u t z e r ,  K i l i a n ,  Geh. Med,- 
Riithe u. Prof. Dr. U n g a r ,  Dr. C l a e s s e n .  1. Jahrg. 
1847. 12 Ilefte. (a  3 —  4 B.) gr. 8. Koln, Du M ont- 
Schauberg. 5 fl. 15 kr.

M u l i e r  (Dr. Joh. F r.), Ilandbuch der Veteriniir Oph- 
thalmologie f. Thierarzte. Mit zahlreichen in den Text 
gedr. Holzschn. 1. Lief. gr. 8. (S. 1 — 110.) Braun- 
scliw eig, W estermann. Geh. 54 kr.

I V u l i u  (M. D. A nt.), tabulae chirurgico - anatomicae. 
Fasc. 1. Cont. icones anatomiam chirurgicam capitis 
et colli illustrantes gr. Fol. (12 Taf. u. 27  S. Text.) 
Mannheim, Bussermann. Geh. 7 fl. 18 kr.

Traite de medecine pratique et de pathologie iatrique 
ou medicate Cours professe, d la faculte de mede- 
eine de P aris, par P. A . P i o r r y .  Tome 111. Mo- 
nogruphies ou specialites. — Tome II . Anomohemies 
ou anomemies. In -8 . de 4 3  feuilles. Im pr de Alme. 
Dondey-Dupre, d Paris. —  A Paris, chez Bailliere, 
rue de V E co le-d e-M ed ecin e , 17 . P rix. 8  fr. 

T raitem ent des affections de 1’oeil par Vemploi 
des verres combines; par H  P h i l i p p e ,  de Londres, 
oplicien de la faculte de medecine de Montpellier. In -8 . 
d'uile feuille  lm p . de B enard , d Paris.

I V e i S S  (Dr. J .) ,  Ilandbuch de r W asserheilkunde fiir 
A rzte und Laien. R esultate ISjahr. Erfalirungen. 2. 
verb. und verm. Aufl. 8. (IV u. 506 S.) Leipzig, E in-  
horn's Veri. - Exp. Geh. 1 fl. 48 kr.

W erneek  (Dr. W ilh .), kurzgefasste Beitrage zu r 
Kenntniss der N atu r, Entstehungsvveise, der Verhii- 
tung  u. Heilung des Hospital Brandes. 2. Ausg. gr. 8. 
(115 S.) Sa lzburg , Doyle. Geh. 45 kr. 

'W ocliensclirtft fiir die gesamm te Ileilkunde. 
H erausgeber: Dr. C a s p e r .  (14. Jahrg .) 1847. 52 Nrn. 
(1 — 1 %  Bog.) Mit Abbild. gr. 8. Berlin, /1 Hirsch- 
wald. 5 fl. 30 kr.

Z eitschrift (n eue), fiir G eburtskunde, herausg. 
v. Dr. Dietr. Wilh. Heinr. v. B u s c l i ,  Dr. Ferd. Aug. 
v. R i t g e n  u. Dr. Ed. Casp. Jac. v. S i e b o l d .  2 1 .Bd. 
3 Hefte. Mit Abbild. gr. 8. Berlin, A. Hirschwald. 4  11. 

Z eitung (allgemeine) fiir M ilitar-Arzte. Red.: Prof. 
Dr. K l e n c k e .  5. Jahrg. 1847. 52 Nrn. (B.) Lex.-8. 
B rauschw eig, J . H. Meyer. 6 fl.

Z e l t u u g  (medicinische). Herausg. von dem Vereine 
fiir Ileilkunde in Preussen. Redacteur : T r o s c l i e l .
16. Jahrg. 1847. 52 Numm. (a 1 —  IV 2 Bog.) Folio. 
Berlin, Th. E nslin . 5 11. 30 kr.

Gedru ckt bei J .  P .  S o 11 i n g e r .


