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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 .
 — ---------------

Ueber die G eistes - und Gemiithsbe- 
schaffenheit intellectuell gebildeter Men
schen in gew issen  B rust-, irisbesonders 

Herzkrankheiten.

Von Dr. Fr. M. P r o l i  in Linz.

E s  gibt eine Classe gebildeter Menschen —  am 
gewohnlichsten sind es ju n g e , wissenschaftlich 
gebildete Manner —  bei welchen sich gewisse 
Brustleiden vorziiglieh wahrend einer bestimmten 
Periode ihrer Entvvickiung, weniger noch durcli 
augenfallige physische als vielmehr durch psy- 
chische Symptome ankiindigen und zu erkennen 
gehen, und die Aufmerksamkeit scharfer Be- 
obacliter schon liingere Zeit vor dem in die 
Sinne fallenden Auftreten der Krankheit auf sich 
ziehen. •— Es sind diess manche von jenen Lun
gen-, besonders aber Herzkrankheiten, welche 
nocli nicht zum eclalanten Ausbruch ihrer schlum- 
mernden physischen Zerstorung gekominen sind, 
sondern die erst im Stiiien ganz langsam und 
heimlich ihr arges Materiale aufliaufen, um end- 
hch nach unbestimmter Frist —  aber, leider, 
dann nur um so gewisser —  die laut schreienden 
Larmzeichen der nimmermehr zuriickzuhaltenden 
Catastropha mit schonungsloser Consequenz in 
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dem erkrankten Organismus ringsherum aufzu- 
schlagen.

Im Allgemeinen ist es aber eine scharfere —  
ich mdchte sagen hie und da selbst greil hervor- 
stechende —  M arquirung des Geistes und Gernu- 
th es , die iu den meisten Fallen fiir derlei Men
schen characteristisch wird und sich insbesondere 
durch eine ausserordentliche Reizbarkeit und Ge- 
muthlichkeit, durch grosse Unentschlossenheit und 
eine zuweilen his an Olintnachl granzende Ener- 
gielosigkeit des W iliens ausspricht.

In ihnen ist der W iderspruch zwischen W or- 
ten und Handlungen klar ausgepragt, und eine 
in der That oft namenlose Unruhe und Angstiich- 
keit der Stiimpei ihres gesammten W esens. Sie 
gefalien sich in Iebiiaften, Herz und Gemiith er- 
greifenden Belrachtungen, sind Meister in der 
Conversalion, — und bieten, wenn sie selbst 
handein sollen, den bemilleidenswerthesten Zustand 
der hochsten W ankeimuth und der Verzagtheit 
dar. Sie ergreifen jede Idee mit Enthusiasmus, 
schreiten, von fieberhafterUnruhe gegeisselt, rascli 
zu einem Entschiusse, beginnen auch schneil mit 
der Ausfiihrung desselben —  behen aber vor 
ihrer Voilendung- zuriick. Ilahen sie dergestait 
einV orhaben , wie gew ohnlich, wieder aufgege- 
ben, so ergreift sie eine namenlose R eue, in der
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sie Alles auf die Spilze Ireiben und den Wertli 
des eben erlittenen Verlustes nicht nur furchtbar 
iibertreiben, sondern, weil sie eigene Schuld und 
Wankelmuth ais Ursache davon anklagen zu miis- 
sen glauben, denselben immer Iebhafter und slar- 
ker fiihlend, lange nicht vergessen konnen. Sie 
qualen sich dann selbst mit unerhorter Grausam- 
keit, malen sich das kleinste Ungem achm itschreck- 
lichen Farben aus; und da sie vermoge ihrer glii- 
henden Phantasie fremden Schm erz, besonders 
den ihnen theurer und geliebter Personen sich 
a u fs  klarsle vergegenwartigen konnen, so leiden 
sie dabei auch oft mehr ais diese selbst, und sind 
so wahre M arlyrer ihrer potenzirten Einbildungs- 
kraft. —  Ubrigens besitzen sie eine enorme De- 
licatesse in allem ihren Thun und Lassen, einen 
iibergrossenOrdnungssinn, dernicht selten in wah
re Pedanterie ausartet, aber auch einen hoch ent- 
wickelten Geschlechtstrieb, und gefallen sich dess
halb auch am besten in der Conversalion und im 
Umgange mit Personen des anderen Geschlechtes, 
zum Theile auch weil sie von diesen geneigteres 
Gehor und weniger des ihnen unertragtichen W i- 
derspruches zu erw arten haben. —  Vollendelc 
Schwarmer fur alles Schbne und Erhabene, 
sind sie Ieidenschaftliche Verehrer der schonen 
N atu r, insbesondere romantischer Gebirgsgegen- 
den, obwohl sie durch eben diese Lieblingsneigung 
nicht selten in eine tiefe Melancholie zu verfallen 
geneigt sind, und dem Heimweh im hohen Grade 
unterliegen, so dass sie zum Nachtheile ihrer ma- 
teriellen Existenz gar oft demselben nachgeben 
miissen.

Sonst meistens hohe Sanguiniker, sind sie g e 
wohnlich fiir alte Vergniigungen hochst empfiing- 
lich , und lieben trotz den diisteren Tinten, in 
welche ihre Anschauungen haufig gelaucht sind, 
doch sehr innig das Leben und seine Genusse, 
deren W erth nur die Schwermulh des Augenblic- 
kes in den Schatten zu stellen vermag. —  Eben 
desshalb mehr Theoretiker ais P ractiker, passen 
sie wenig fur das prosaische Alltagsleben, und da 
Poesie ihre unenlbehrliche Geistesnahrung gew or
den is t, werden sie nicht selten bei ihren Hand- 
lungen durch Motive bestimm t, welche gewohnli- 
che Menschen durchaus nicht verstehen, worin 
auch der Grund ihrer haufigen Verkennung liegt. 
Daher schlagen sie geringfiigiger Dinge wegen, 
w orauf ihr Gemiith einen W erth leg t, oft grosse 
Vortheilc in die Schanze, und verlieren, sobald 
es sich um Dinge handelt, wobei ihr Herz in’s
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SpieI kom m t, den richtigen, klaren Blick. Da
her widerstehen sie oft grossen Ungliicksfallen mit 
wahrem Heroismus, wahrend sie in kleinlichen Un- 
fiillen, aller Gelassenheit und alles Mulhes bar, 
zu erliegen Gefahr laufen. Jedoch der Fluch ih
rer Reizbarkeit, die sie so haufig zur folternden 
Geissel fiir ihre gesammte Umgebung macht, liegt 
in den namenlosen, kleinen, aber unermtidet wie- 
derkehrenden Launen, wodurch sie selbst nicht 
nur zuletzt zu ihrer physischen Aufreibung 
beilragen, sondern sogar zu einem moralischen 
Ralhsel fur die ihnen nachsten Personen werden, 
welche solche Fiille menschlichen Wissens und 
solche fruher so entzuckende Giite und Anmuth 
der Manieren und des Umganges mit dem nun so 
gram lichen, miirrischen Sinne, mit dieser so fin- 
sleren Laune nimmermehr zu vereinbaren ver
stehen. —

Diese GemulIisbeschalTenlieit, welche in ge- 
ringerem Grade jede hohe Reizbarkeit der Nerven 
begleitet, und deren allgemeinste Umrisse sich 
schon im sanguinischen oder vielmehr sanguinisch- 
melancholischen Temperamente abzeichnen, ist 
nun bei H erzkranken, denen sie auch hauptsach
lich zukom m t, in diesem Zeitpuncte der Krank
heit unter den korperlichen Symptomen von einem 
mehr oder weniger slarken Herzklopfen, Unbe- 
haglichkeit beim Liegen aufder linken Seite, Sehwie- 
rigkeit einzuschlafen, unruhigem Schlafe, be- 
angstigt von schw eren, lebhaften und des Mor
gens beim Erwachen das Gefiilil grosser Ermat- 
tung zuriickiassenden T raum en, zuweilen auch 
von Zittern und zeitw eisen, vorziiglich beim Auf- 
fahren aus einem Halbschluinmer einlretendenZuc- 
kungen der Hande begleitet. Dic Inspeclion zeigt 
die Herzgegend aufgetrieben, die Percussion er- 
gibt einen gedampfteren, verbreiteteren Schall, 
die Auscultation lasst meistens beide Herztone 
ziemlieh klar und deutlich vernehmen. Der Ap
petit pfiegt g u t, der Stuhl trage (zuweilen aber 
auch dysenteriseh) und der Unterleib haufigen 
Blahungsbeschwerden unterworfen zu sein. In 
seltenen Fallen erschien die rechte Ila ls- selbst 
die rechte Leistengegend etwas aufgetrieben. —

Ist aber das Leiden endlich „zum Eclat!> ge
worden , so treten wohl zuweilen die psychischen 
Symptome in dem Verhaltnisse zuriick, in wel
chem sich die physischen geltend machen, nicht 
selten aber verbinden sich beide und harren in 
abwechselnder Starke bis zur Schlusssceno aus.
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Z u r Pest- und Quarantaine -Frage.

Von Dr. Cari S i g mu n d ,  k. k. Primar-Wundarzte 
in Wien.

(S  c h 1 u s s.)

Aus den bisher bezeichneten Grunden erscheint 
jede Erorlerung uber die Einreihung der Pest 
unter die miasmatischen, contagiosen, Ubergangs- 
und ZvvitteiTonnen ais grund- und nutzlos. Hr. 
H e i n e  indessen, ais fixer Conlagionist, hat sich 
folgende schematische Einlheilung entworfen:

I. M i a s m a  c o n t a g i o s u m :  Keuchhusten,
Ruhr ,  Nervenfieber.

II. C o n t a g i u m  m i a s m a t i c u m :  Blaltern,
Scharlach, Masern, FrieseI, Cholera, gel- 
bes Fieber, Pelechialfieber, sibirische Seuche.

III. C o n t a g i u m  a b s o l u t u m , f i x u m :
O  i n d i  f f u s i b  i l e  f  siccum , fr ig id u m )  :

Lepra, Syphilis, Hydrophobie. 
b )  d i f f u s i b i l e  Q hum idum , c a lid u m ):  

orientalische Pest.
Dieses Schema, welchem von wissenschaflli- 

cher Seite nichts cntgegenzustellen ist, behalt hof- 
fentlich auch der Verfasser selbst nicht lange bei; fiir 
die bisherigen, meistens nur schreibenden, iibrigens 
aber von der Sache selbst aus Aulopsie meistens we
nig verstehenden Referenlen und Ralhgeber im Qua- 
rantainewesen Iage in dem Schema eine neue Fund- 
grube von Ordonnanzen, vor denen uns der 
Hiinmel bew ahre! —  Von den russischen und 
osterreichischen Quarantainen hat Europa den 
Eindrang der Pest nicht zu besorgen, sagt Hr. 
H e i n e  S. 9 2 ;  damit wohhveislich einverstanden 
(nur in den letztvergangenen vierzig Jahren v i e r  
P e s t e i n b r i i c h e :  durch die Odessaner z w e i ,  
durch die Tomoser (Itro n s lad te r)  Quarantaine 
z w e i ! ! ) ,  mochten w ir Hrn. H e i n e  nur fragen, 
warum er den Hiifcn des furchtsainen, ja se h r  angst- 
lich selbst gegen die Cholera quarantainirendenlta- 
Iiens, so wie jenen Spaniens gleiche Zuversicht ab- 
spricht (S. 9 2 ) ?  — Wie lange schon hausen die 
Franzosen in Algier und dessen Umgebungen, wie 
zahireiche geheime H in- und HerFalirten, selbst 
Landungcn an der franzosischcn und spanischen 
Kustc sind von Afrika aus gemacht worden, ohne 
dass je  die Pest eingeschleppt worden ist!

Der Erfahrung des Hrn. H e i n e  gemass »ent -  
s t a n d  d i e  P e s t  a l l e z c i t  d u r c h  Be r i i h -  
r u n g  s c h o n  v e r p e s t e t e r M e n s c h e n  o d e r  
T h i e r e ,  o d e r  a n d e r e r  f u r  d i e  P e s t  e ru
p t a  n g l i c  h e r ,  u n b e l e b t e r  G e g e n  s t a n d e .
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E i n e  A u s n a h m e  m a c h t  d a s  B r o t ,  d a  
d u r c h  d a s s e l b e  d i e  P e s t  n i e  v e r b r e i t e t  
w u r d e .  A l i e  u b r i g e n  G e g e n s t a  n d e  k d n -  
n e n  d a s P e s t c o n t a g i u m  mi  t t h e i l e  n.” Das 
ist worllich Hrn. H e i n e’s und aller rigorosen Con- 
tagionisten Ansicht und Bekenntniss, womit diese 
Ilerren sich allerdings auf die breiteste Grundlage 
aller erdenklichen Beschrankungen und Zw angs- 
Massregeln; gegen einen noch nicht genugend be- 
kannten Feind zu stellen versuchen. W ollte indessen 
Hr. H e i n e  den obigen Satz seiner ganzen W ort- 
ausdehnung nach und allen Ernstes geltend machen, 
dann musste er sein ausgesprochenesLob der oster
reichischen Quaranlainen (zumal des trockenen 
Landes)sofort zuriickziehen; viel zu zahireiche A r- 
tikel w a r e n  wohl nach den Vorschriften derselben 
»pestfangend,” aber eben so zahireiche nicht, und 
unsere Staalsverwaltung hat ihren nachbarlichen 
Verkehr mit den gefurchteten Pestlandern durch- 
aus nicht auf das leidige «Brot" a l l e i n  beschran- 
ken wollen. W as musste aber Hr. H e i n e  erst 
zu den See-Q uarantainevorschriften sagen? —  
W as ferner, wenn er in dem ihm vielleicht be- 
kannten Neu-Orsova von Zeit zu Zeit, besonders 
1829 und 1830, einen reglementsmassigen Besuch 
bei dem dort commandirenden Pascha gemacht 
hatte? *) —  W as endlich, wenn w ir unter dem 
SiegeI der tiefsten collegialen Verschwiegenheit 
ihm anvertrauen, dass es Artikel sehr «pestberiih-
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*) Bekanntlicli m acht man in Begleitung eines Sani- 
ta ls- und D reissigstam ls-D ieners, gewohnlich auch 
einesDolm etschers, Besuclie bei den in Griinzfestun- 
gen commandirenden Pascha’s. Einen solchen lliat 
ich ebenfalls im Jahre 1830; dem Pascha angekiin- 
d ig t, an dem Ufer der D onau-Insel desshalb von 
zw ei Dienern empfangen, erscliicnen w ir  in dessen 
Kesidenz holzernen Andenkens; w ir  liessen uns 
auf Strohsesseln n ieder, erliielten die obligaten 
Scliilmks so w ie die Tiisschen Caffee sam m t Satze, 
fiihrten einen lebhaften D iscurs m it dem jungen und 
geistreichen Pascha, w urden h ierauf in den Bazar 
gele ite t, sodann in die Schule, auf den Friedhof, 
und endlich nacli Fort Elisabetli iibcrse tz t, wo uns 
sofort eine ungeheure Zahl von Flohen und — wie 
spiilere Empfindungen lehrten — noch einigen an
deren inexpressiblen Thicrchen hefielen. Die Falirt 
schloss mit dem Besuche des neutralen Grundes. 
An diesem Tage hatten w ir  so zahireiche Beriih- 
rungen m it Personen und Sachen, dass ich mich 
des Lachens n icliterw ehren konnte, wenn ich die vor 
uns hereilenden Diener jede Feder, jedes Lappchen 
aus unserem  W ege iingstlich w egraum en sa h , da
m it w ir  uns nicht »vermischten®!!



rungsverdachtiger” Abkunft gibt, welche stets 
ungereinigt durch rnanche Quarantainen gehen, 
in die Hande der Gewerbs- und Kaufleute gelan
gen , und bisher dennoch niemals Pest verbreilet 
haben, z. B. der Meerschauni, zart in Baumwolle 
gew ickelt, aufgeschichtet in Kastchen verpackt?
—  W as is t , muss man fragen, zu Zeiten «gras- 
sirender Pest” mit Flohen, L ausen, Wanzen und 
Fliegen —  bekannten sehr lieben, heimischen Ga- 
sten der Orientalen —  zu t hun,  welche Gaste 
zur Beobachtung des Quarantaine-Normales nicht 
zu bringen sind? —  W as weiter mit Hunden 
und K atzen, welche vor jenem Gesetze ebenfails 
nicht den gebiihrenden Respect aussern w erden?
—  Die Ietztere F rage namentlich habe ich einst, 
wo strengeHandhabung des gegen die Cholera auf- 
gestellten Cordons eingescharft w urde, einem 
schreibenden Gesetzgeber und einem controlliren- 
den Beamten vorgelegt: «Niederschiessen nach 
dem Reglement” w ar die einstimmige Antvvort; 
und wenn man das Thier nicht sieht, wegen Ent
fernung, bei der N acht, im Nebel und Regen, 
wahrend der W achter sich eben umkehrt u. dgl. m., 
oder wenn der W iichter schiesst und nicht trifft, 
was dann? —  «dann ist der W achter und des
sen Commando strafTallig.” Die guten Herren, 
derG eber desGesetzes und der Controleur des Cor
dons —  beide hatten nie auf dem Cordon gestan- 
den, wozu mit denselben streiten?! — Hr. H e i n e  
moge aus einem solchen Beispiele, und ich habe 
weit odiosere in ineinem Tagebuche gesammelt, 
Hr. H e i n e  moge daraus den Schluss ziehen, dass 
es um die hermetische Absperrung einer ganz ein- 
fachen, ebenen Granze zu Lande schon eine miss- 
liche Sache se i, eine weit misslichere aber ist es 
um die Absperrung einer gebirgigen, felsigen, be- 
w aldeten, mit tausend Schleichwegen durchzoge- 
nen Kette. Bei genauerer Nachforschung erfiihrt 
dann Hr. H e i n e ,  dass eine solche Absperrung, 
wie sie von papierenen Gesetzen geboten wird, 
s e l t e n  und —  hochstens an W assergriinzen —  
mit grossern Aufwand an Wachen ausgefuhrl w er
den kann. W er daher auch nur eine kleine Strecke 
des Sanilatscordons aus Autopsie und Aufenthalt 
in dessen Nahe kenn t, muss endlich gestehen, 
dass jener Sanilatscordon, welcher im Pestpoli- 
zeigesetze beschrieben und vorgeschrieben ist, und 
auf welchen die Sanitatsfreunde sich berufen, 
t h a t s a c h l i c h  niemals bestanden hat, nicht be
steht und niemals bestehen kann. Eben diese, von 
aufrichtigen Sachverstandigen anerkannte Thatsa-
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che beweiset denn au ch , dass die Pest denn doch 
nicht gar so vielen Dingen sich anklebl, ais Hr. 
H e i n e  behaupten will, und dass die Dauer derPest- 
incubation mit 13— 14 TagenCgar 21 und 28, ja  42!) 
weit zu hoch angenommen ist. Noch m ehr, sie 
beweiset, dass die auf den Sanilatscordon und 
dessen Bewachung gebaule Sicherheit vor dem 
Eindringen der P e s t, haufig eine durchaus illuso- 
rische ist —  w ir wollen g ar nicht viel davon 
reden, dass die Pesteinbriiche in den letzten Jahr- 
zehnten g e r a d e  u n t e r  d e m  S c h u t z e  d i e 
s e s  C o r d o n s ,  am haufigsten eben d u r c h  d i e  
Q u a r a n t a i n e n  s e l b s t  stattgefunden hatten!!

Im  d r i t t e n  A b s c h n i t t e  hat  Hr.  H e i n e  
auch iiber die T h e r a p i e  d e r  P e s t  seine und 
anderer Arzte Beobachtungen aus dem turkischen 
Feldzuge mitgetheilt. Jeder solche Beitrag ist dan- 
kensw erth , zumal wenn die Therapie Mittel em
pfiehlt, welche iiberall, selbst dem minder Wolil- 
habenden zuganglich, Ieicht anwendbar und nicht 
Ieicht Jemanden nachtheilig sein konnen. Diesen 
Vorzug hat der Gebrauch von thierischen Fetten, 
besonders Ohl und B utter, gewiss.

Der v i e r t e  A b s c h n i t t  beschaftigt sich mit 
einer c h r o n o l o g i s c h e n U b e r s i c h t d e r b e -  
k a n n t e s t e n  P e s t e  p id e m i e n .  Mitdeutschem 
Fleisse beginnt der Verfasser mit der von Thucy
dides erziihlten Pest von Athen (430 J. vor Chri
sto). Es ist dagegen eben so wenig einzuwenden, 
ais gegen die aus spateren Zeitpuncten angezo- 
genen Pestausbriiche des O rosius, R u fu s , Ga
le n u s ., C yp ria n u s , J u s titia n u s  u. s. w. Man hat 
den Namen Pest b i s  h e u t e  nicht gespart, nicht 
sehr bedachtig gebraucht, und fiir Hrn. H e i n e  
sind es hier vorzugsweise die Herren I l e c k e r  
und Hi i s e r  gew esen, um auf ihre Autoritat die 
wichtigsten Epidemien herauszuheben. Aber auch 
die Herren II e c k e r  und H a s c r  wiirden in grosse 
Verlegenheit koinmen, wenn man sie strenge 
iiber die Grunde priifte, um derenwillen sie alie 
jene Seuchen, welche gewiithet haben, eben mit 
der orienlalischen Pest identificiren wolllen. —  
Hr. H e i n e  berechnet die Tausende und abermal 
Tausende, welche der Pest bisher gefallen sind, 
bald hier bald dort, er slimmt einen Schrei des 
Entsetzens noch einmal und noch einmal dariiber 
an , dass man an Aufhebung der Quarantainean- 
slalten denkt, «seitdem die fatalistischen Tiirken 
polizeilich-medicinische Vcrordnungen und weise 
(sic  /)  Quarantainemaassregeln einfiihren (? ? R ef.); 
will das sich selbst so nennende aufgeklarteste
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Volk der Erde die Quarantaineanstalten auflieben, 
da —  horribile diclu •— durch Eflecten und W aa- 
ren die Pest nicht fortgeschieppt werden konne;” 
so ruft Hr. H e i n e  am Ende seiner Schrift aus, 
mit der F rage: „w er kann diess RathseI ldsen? 
—  Nicht die W issenschaft, sondern die —  In 
d u s t r i e . ” In solchen Ieidenschafllichen, harlen 
Ausspruchcn schliesst Hr. H e i n e  mit seinen Le- 
sern a b , die er ohnehin mit den Weissagungen 
von Einbruch der gefrassigen Hydra mit uner- 
bittlicher Vernichtung vielfaltig genug geiingstigt 
hat. Gerade die Industrie hat, mindestens in Oster
reich, hinsichtlich der Quarantainen am wenigsten 
zu tosen gehabt, und in Russland wird es nicht 
viel besser stelien; in Frankreich aber und in Eng
land dringt g e r a d e  di e  M a c h t  d e r  W i s s e n 
s c h a f t  i m o f f e n t l i c h  g e s p r o c h e n e n  
W orte durch, und wir werden ihnen nach miissen, 
ihnen n a c h  leider, denn w ir hatten ihnen auch 
hierin vorgehen konnen, da der Gedanke des 
franzosischen Gutachtens langst hei uns vorge- 
bracht worden w ar. — W ie aber nun,  wenn 
wir Hrn. H e i n e  um die allgemeine und strenge 
Consequenz in seinem Urlheile und in seiner Hu- 
manitat angingen? —  Wenn es wahr is t ,  dass 
die Pest von der «bliihenden” europaischen Mensch- 
heit n u r  durch die Quarantainen abgehalten w or
den w are und abgehallen wird, dass desshalb die 
Quarantainen bleiben solllen wie sie sind, warum 
wendet er das Princip seiner Quarantainen gegen 
die Pest nicht auch auf die iibrigen unter uns wu- 
chernden Krankheiten an, die weit mehr Tausende 
von Leichen ais die Pest gefordert haben und 
noch taglich fordern : Typhus, Scharlach, Ma- 
s e rn , Pocken ? —  eigentlich gehorte auch noch 
die Syphilis hieher, welche zw ar nicht so rapid 
ihre Opfer fordert, aber unter deslo langwieri- 
geren , qualvolleren Formen den Tod allmalig 
in Mark und Blut des Menschen senket. Gleich 
der Pest liessen sich auch diese Krankheiten un
ter sanitatspolizeilicheMaassregeln, namentlich un
ter eine Quarantaine stellen, dadurch vielleiebt 
eben so gut abhailen und verscheuchen ais die 
Pest; diese Ubel sind heimisch, sie wuthen unun- 
terbrochen in unserer Mitte und raffen Jahr aus 
Jahr ein forlwahrend vieie Tausende der Bevolke- 
rung, gewohnlich die jiingsten , kraftigsten und 
holTnungsreiclislen Individuen hinweg: warum be- 
klagt Hr. H e i n e  nicht dieses Loos des «bliihenden 
Europa” ? —  W arum dringt er nicht bei dem vor 
den Augen Liegenden auf Scharfung und Verviel-
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faltigungder sanitatspolizeilichen Maassregeln ? —  
Bekannte Vorgange liegen der Eiitstehung und 
Verbreilung dieser Krankheiten vor, und die Ur
sachen waren grosstentheils zu lieseitigen; hier 
ist es an der Zeit, den Volkern und Verwaltungen 
eine warnende Stimme zuzurufen, wieder und immer 
wieder zuzurufen: die auf den gewohnlichsten, un- 
entbehrlichsten Lebensbedurfnissen lastenden Abga- 
ben sind die unmittelbaren und miltelbaren frucht- 
barsten Q uellenderErkrankung; Mangel an guter, 
liinreichender, regelmassig genommener Nahrung, 
Neigung zu zeitweisen g roben , diatetischen Ex- 
cessen, besonders im Trinken, daraus entspringende 
Yerkummerung der W ohnungen und Schlafsteilen, 
friihzeitige und anhaltende, auf zu lange Zeit aus- 
gedehnte und meistens einseitige, iiberdiess ge
wohnlich in zu kleinen, geschlossenen, unreinen 
Rauinen, erzwungene Arbeiten —  fordern nicht 
gerade diese Einfliisse jahrlich tausend und aber- 
mal tausend grosstentheils junge Leben »des blu- 
henden Europa” , und hat irgend einer der von 
Hrn. H e i n e  aufgefiihrten Pesteinbriiche so arg 
gew iithet, ais diese inmitten der civilisirten hu- 
manen europaischen Gesellschaft slatig forlwu- 
chernden physisch - moralisch deleteren Seu- 
chen ?

Mit diesem Zuge aus dem Nachlbilde unserer 
eigenen hygienischen und moralischen Zustande 
wollten w ir Hin. H e i n e  nur zeigen, dass die 
uns w ohlbekannten, zahlreichen Feinde unseres 
Gesundheilswohles, welche wir im eigenen Bu- 
sen selbst nahren, weit schlimmer sind ais jene 
P est, welche wir ais unbekannte, zeitweise und 
immer seltener, auch minder heftig wiederkeh- 
rende Krankheit von den Landesgranzen durch 
meistens absurde Mittel abzuwehren versuchen 
wollen. Es ist hoch an der Zeit, die gesammte 
Quarantainegesetzgebung einer gemeinsamen Re- 
vision von Seite der betheiligten Nationen zu un- 
terziehen, den Unsinn und das Unrecht aus der
selben unverzuglich auszum erzen, so weit diese 
his heulo schon bekannt sind, nnd dann auf si- 
cherer Grundlage eine vollsliindige Umstallung 
des ganzen Quarantainewesens anzustreben. Die
se Umstaltung kann, wie bereits Eingangs er* 
b r le r t, nur auf Studien iiber die Pest an Ort und 
Stelle beruhen —  Studien, welche bei dem heu- 
tigen Stande der Verlialtnisse im Orient an und 
fur sich schon nicht ohne grosse Riickwirkung 
auf die oflentliche Gesundheitspflege der orientali- 
schon W ohnorte und Bevolkerung bleiben, mithin
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eine der von allen Parteien anerkannten W urzeln 
der Seuche vertilgcn werden.

Solche Strebungen und solche Vorschlage sind 
es , die w i r  A r z t e  dem offentlichen Gemein- 
wesen, dem Staate und den Herrschern in Sachcn 
der Pest und der Quarantainen zu machen und be- 
harrlich wieder zu machen haben —  nicht aber 
ein angstlichcs Festhallen an Ausspruchen driic-
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kender Verbindlichkeiten, starren Terrorismus, 
tyrannischer Ab- und E insperrung, kalten Justiz- 
m ordes, wie die bisherigen Quarantainegesetze 
dergleichen in sich schliesscn und da empfehlen, 
wo wir durchaus nicht die zureichenden Grunde 
der W issenschaft und Erfahrung besitzen, um 
dennoch zuweilen so himmelschreiende Eingriffe 
in die Rechte derM enschheit zu verantw orten!
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2 .
Ausziige aus in- und. auslandischen ZeitsclMften und fremden 

W  erken.
   -----------

A. P h ysio log ie .
Uber den Einfluss der E rw arm ung und Erkiiltung 

der Nerven a u f ihr Leitungsvermogen. Von E. II. W  e- 
b e r .  —  Aus der Abhandlung des V erf.s ergeben sich 
folgende Resultate: 1. Die Enden der Zungennerven 
verlieren durch die E inw irkung einer W iirrne, welclie 
sich 41" U. niihert, oder einer Kalte, die dem Nullpuncte 
nahe kommt, auf kurze  Zeit die Eigenschaft, Geschmacks- 
empfindungen zu  verschaffen. 2. Auch die Tastorgane 
verlieren  dadurch das Verm ogen, Kalte und W arme 
zu  unterscheiden, und es stum pft sich auch die Fahig- 
k e it ab , verschiedene Grade des Druckes w ahrzuneh- 
men. 3 Die E inw irkung der Kalte auf den Stamm des 
Nervus ulnaris e rzeug t nicht die Empfiudung von Kalte, 
w eder in dem N ervenstam m e, noch in den Enden sei
ne r Faden, sondern die Empfiudung eines Nervenschm er- 
zes, der von der Einpfindung der Kalte verscliieden ist.
4. Sie beraubt die Enden dieser Nerven der Fahigkeit, 
W arm e und Kalte zu unterscheiden, entw eder ganz, 
oder stum pft diese Fahigkeit ab, und ve rse tz t die Glie- 
der in einen ahnlichen Zustand, wie der auf einen Ncr- 
venstanun w irkende D ru ck , der das sogenannte Ein- 
schlafcn der Glieder hervorbringt, welche von dem ge- 
driickten Nervenstam me unterhalb der Druckstelle Ner
ven bekommcn. 5. Der w eiche Gaumcn ist eine Vor- 
richtuug, w odurcli nicht nur der Luft, den Speisen und 
Getranken der Ausweg aus deni Schlunde durch die 
N asenhbhlen , sondern auch den Fliissigkeiten , welche 
die Nase anfiillen, der Eingang in den Schlund ver- 
sp e rrt w erden kann. 6. Dadurch, dass man die Na- 
senhohle m it W asser erfiillt, beraubt man den Menschen, 
auch nachdem es ganz abgcflosscn i s t , auf kurze  Zeit 
des Geruches, das W asser mag eine beliebigc Tempe
ra tu r  haben und noch so k u rze  Zeit in der Nase blei
ben , oder auch Zucker aufgeldst enthalten. 7. Colner- 
w asser mit reincm W asser verd iinn t, e r rc g t ,  wenn 
die Nasenhohlen damit angefiillt w orden s in d , keinen 
Geruch. 8. Zuckerw asser e rrc g t, wenn die Nascnhbh- 
len damit erfiillt w erden , keineu Geschm ack, obglcich

der oberste Theil des Schlundes und Gaumens damit 
in Beriihrung kommt. (11/ii I le  r's Archiv fiir Anatom ie, 
Physiologie etc. 1 8 4 7 . H eft IV .)  M e y r .

Physicalisch - chemische Untersucliung des Blutes 
durch die eleclrische Stiule. Von I l e i d e n r e i  ch . — 
Der Verf. glaubt der E rste  zu se in , w eicher das Blut 
auf nachfolgende W eise untersucht. E r zerleg t es m it
te lst einer electrischen Siiule, und u n terw irft die so 
erhaltenen Zerlegungsproducte einer genaueren m icro- 
scopiscli-chem ischen Priifung. —  A r t  d e r  U n t e r -  
s u c h u n g. Der angewendete Apparat is t ein sogenann- 
te r  Becherapparat, und besteht aus 12, 18, 20, 32 lei- 
tend verbundenen Zink- und Kupfer-Elementen, in Bier- 
gliisern durch verdiinnte Schwefelsaure in Garnr ge- 
se tzt. Das Blut ist in zwei glasernen Kolbchen enthalten, 
die w ahrend des Processes durch Offnung eines gla
sernen llahnes verbunden sind, und in deren jedes je 
eine mit den Endpolcn der Saule verbundene Platin- 
nadel taucht. Nach Beendigung der Zerlegnng w ird der 
crw ahnte Ilahn geschlossen, und jede der in den bei- 
den liolbchen enthaltenen Fliissigkeiten ist nun abge- 
sp e r r t ,  um fur sich w eiter untersuch t zu werden. Die 
Zerlegungsproducte bezeichnet II. m it „in®,  wenn sie 
um den negativen Pol (de Cathode), m it «id®,  wenn 
sie um den positiven Pol (die Anode) angehiiuft sind, 
so dass e r  sag t: Hamatili Hiimatid, Cruoriu Cruorid, 
Serin Serid , Cinerin C inerid, wobei also das «in® je- 
desmal das basische vom negativen Siiulenpole, das 
«id® das saure vom positiven Siiulenpole ausgeschie- 
dene Product bezeichnet. Das zu unter,suchende Blut 
m uss defibrinirt, und noch mit destiltirtem  W asser 
verdiinnt sein. II. m eint, es sei ein Vorzug dieser Un- 
tersucliungsw eise, dass sie das Blut in zwei sich ent- 
gegengesetzle P artien , die gesiiuerte und basische, 
z e r leg t, «wie ja  das Blut in der N atur selbst ais a rte - 
rielles und vcnbses erscheint.® — R e s u l t a t e  d e r  
U u t e r s u c h u n  g. II. spricht gleich anfangs a u s : «so un - 
vollkommen und mangclhaft diese Untersuchungen noch 
sind, so scheinen sie dennoch schon Resultate zu gcbcri,



die Beachtung verdienen.® Das Gesam m tresultat aller 
Untersuchungen ist d a s : dass die A 1 b u m i n a t e , E i 
w e i s s ,  P r o t e i n o x y d e ,  F a s e r s t o f f ,  F e t t ,  Sa u -  
r e n ,  C h l o r  von dem positiven Pole —-  die W a s  s e r -  
und A 1 c o  h o  i e x t r  a c  t e ,  k a l i n i s c h e n  u n d  e r d i -  
g e n  l i n s e n ,  d a s  E i s e n ,  d e r  F a r b s t o f f  vom 
negativen Pole angezogen und ausgeschieden werden. 
Auf diese W eise w ird  also das Blut durch die electri- 
sche Saule zerlegt. II. suclit nun nach Analogien im 
»physiologischen und pathologischen Zuslande des Le- 
bens,® und findet solche zu  seiner grbssten  Frende, in 
Analysen S im o n ’s von arteriellem  und venosem Pferde- 
blute (auch H. operirte mit Thierblut) sich darbietend. 
Die nummerischen Unterschiede der einzelnen Blutbe- 
standtheile in den S im o n ’schen Analysen der beiden 
Blutarten stimmen namlich nach H.’s  Deutung der 
Art m it den Ergebnissen seiner Zerlegungs - Untersu
chungen iiberein , »dass die Analogien seines Hamatins 
(d. i. der um den negativen Pol angehauften Blutpartie) 
m it den arterie llen , und seines Hainatids (d. i. der um 
den positiven Pol angehiiuften Blutpartieen) m it dem ve- 
uosen Blute aufFallend genug ist, um sogleich bem erkt 
zu werden.® II. erlSutert nun w e ite r: Nimmt man nun 
an , dass die Blutbewegung etw as Lebendiges im Kor
per s e i , und die Circulation durch den Mechanismus 
des Ilerzens wenigstens nicht allein bew irk t w7erde, 
das H erz n u r, so zu sagen, das Formelle des Blutlau- 
fes Icite, der Schienenweg und Balinhof aber nicht die 
Locomotive se i, so ergibt sich ganz ungezwungen, 
dass das venose Blut seine Entkohlung und Sauerstof- 
fung am positiven (Anoden-) Pole in den Lungen su- 
chend dort angezogen w erd e, w ahrend das arterielle 
die Capillaritat der Organe sucht, die den negativen 
(Cathoden-) Pol repriisentirt. W eit entfern t, eine electro- 
chemische Theorie des Kreislaufes begrunden zu wol- 
len, m acht H. n u r auf die Identilat der Gesetze auf- 
m erksain , verm oge w elcher auch organische Verhalt
nisse denselben Gesetzen gehorchen, w ie auorganische. 
Eisen-, kalinische und erdige StolTe sindBasen, und tre 
ten zum negativen Pol (C alhode), Eiweiss und Fibrin
u. s. w. v e rtre ten  im Blute die Stelle von S au ren , und 
treten zum positiven Pol (Anode). Gerade so aber, wie 
diese einzelnen StolTe, w ird  das gesammle venose Blut 
ais Hamatidstoff (H .) von dem positiven (Anoden ) Pole 
der Lungen angezogen. So gelten die Gesetze der an- 
organischen N atur auch im individuellen Leben. Es ist 
Aufgabe der medicinischen Physik, nachzuweisen, dass 
die N aturgesetze nun ein und dieselben sind in der 
Aussennatur (sogenannten anorganischen) und im indivi
duellen Leben (sogenannten Organisation). Hat die 
organische Chemie die E rklarung der Lebenserschel- 
nungen sich v ind icirt, so m uss ih r die Physik diese 
ewig stre itig  machen. Die Gesetze der Dynamik sind 
hober, ais die der M ischung, die Chemie bezeichnet 
»ur dic StofTe, die Physik die Gesetze des Lebeus(! Kef. ). 
(Aene medicinische chirurgiache Zeitung 1 8 4 7 . Nr. 31)

B  r ii h l.
Uber die Function des Zungenschlundkopfnervens. 

Von Dr. B i f f i und Dr. M o r g a n t i .  — Durch Johann
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A lt i l le r  aufgem untert, haben dieebengenannteuSchrift- 
steller ihre schon friiher (in  der Arbeit: S. B i f f i e
G. M o r  g a n l i ,  su i nervi della lingua. Milano 1 8 4 6
8 .)  begonnenen Untersuchungen w ieder aufgenommen. 
Die Versuche w urden an dem noch in der Schadelhohle 
befindlichen Theile des Glosso-Pharyngeus gemacht, da 
die vielfaltigen Anastomosen des genannten Nerven 
gleich nach seinem A ustritte  aus dem Foramen ju g u 
lare die Erfolge der Experim eutation am Ausseu-Scha- 
delhbhlentheile des gen. Nerven zu r Erforschung seiner 
u  r  sp  r  ii n g 1 i c h  e n Bew egungsfasernunsielier machen. 
Die an ueugebornen und die an erwachsenen llunden 
vorgenommenen Versuche m isslangen, jene an Hun- 
den von 2—-3 Monaten hingegen w urden von gliick- 
lichem Erfolge gekrbnt. lteizte man den an seinem Ur- 
sprunge von der Medulla oblongula getrenn ten , von 
den iibrigen Nerven des zerrissenen Loclies isolirten 
und nach vom e gelegtenZungenschlundkopfnerven m it
telst der Pincette oder den Polen einer seh r schwachen 
Voltaischen Siiule: so z ittcrten  im Augenblicke auf der 
entsprechenden Seite , wo der Nerve g e re iz t w urde, 
das Ziipfchen, das Gaumensegel und seine beideu v o r
dern Bogen durch die Zusammenziehungeu ih re r  Mus
keln. Diese Thatsache is t  durch Versuche an beinahe 
30 Hunden ausser Zweifel gesetzt, und durch Versuche 
am Lamm und am Pferde vollkommen beslatigt. Der 
Schluss aus diesen Experimenten liegt nalie , nam lich: 
d a s s  d e r  Z u u  g e n s  c l i l u n  d k  o p f n e r  v e  b i s  i u  
s e i n e  W u r z e l n  m i t  B e w e g u n g s f a s e r n  v e r 
s e h e n  i s t .  —  Die von Joh. M u l i e r  schon friiher 
ausgesprochene Ansicbt iiber die g c m i s c h t e  Beschaf- 
fenheit des Zuugenschlundkopfnerven, so w ie die ein 
Gleiches beweisen sollenden fruhern  Versuche von 
V o l k m a n u  und 11 e i n  w erden som it bestiitigt. —  
Die Verfasser machen noch nachdriicklichst darauf 
aufm erksam , dass die Reizbarkeit des Zungensclilund- 
kopfnerven selir rasch verscliwinde, daher, wenn sich 
durch irgend einen iiussern Umstand oder durch Unge- 
iibtheit des Experim entators der Versuch in die Liinge 
zieht, tro tz  aller Ileizung keine Bewegung des genann
ten Nerven hervorgerufen w erden kann , obschon in 
demselben Thiere mit denselben Mitteln eine Ileizung 
des H ypoglossus, Facialis etc. noch lebhafte Bewegun
gen liervorbringt. ( M U 11 er 's  Archiv fiir Anatomie, 
physiologie etc. 1 8 4 7 . pag. 3 3 7 — 69 .) B r i i h l .
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B. P athologie.
Entomologischc und pathologisclie Untersuchungen 

iiber die Kriitze. Von B o u r g u i g n o n .  — Die Kriitze 
hat 2 Entw icklungsperioden, deren e rs te , die des Be- 
ginnens, der Bebrutung, sich durch das Vorhaudensein 
von M ilbengangen, die zw eite , oder die Periode des 
V erharrens, nebstdein noch durch Bliischetl, Papcln etc. 
und hefliges nachtiiches Jucken darstellt. —  Einzige Ur- 
saclie derselben ist die Kratzmilbe, und die nothwendige 
Bedlngung zu ih rer Entstehung die U bertragung einer 
Milbe auf einen Menschen. In gewissen Landern is t sie 
sehr se lten , in andern ungemein haufig, w ozuU nw is-



senheit, Unreinlichkeit, Zusanmiengedrangtsein vieler 
Menschen wohl das Meiste beitragen. Die Kratze ver- 
breitet sich unter 100 Fallen 90 Mai durch Zusammen- 
liegen mit einem Kratzigen; indessen wird man durch 
Zusammenschlafen mit einem andern wohl nicht immer 
gleich angesteckt, da die Kratzmilbe nur gezwungen 
durch Aufkratzen des Ganges denselben verlasst. Das 
Mittel der Ubcrtragung scheinen die jungen, selir lebhaf- 
ten Larven derselben zu sein, die leicht von einem 
Kranken auf einen Gesunden iibergehen. Die Vorliebe 
der Kratze fiir die Jugend, fiir gewisse Professionen 
lasst sich viel leichter aus den socialen Verhaltnissen er- 
klaren, in denen jene Individuen leben miissen, ais aus 
andern Ursachen. Obwohl blosses Handereiclien keine 
Kratze zu iibertragen scheint, so mag es doch imunmittel- 
baren und langeren Contact, wie z. B. zwischen kratzi
gen Ammen und ihren Siiuglingen, Ansteckung bewirken 
konnen. —  Wiederliolte Impfversuclie mit frisch ge- 
schliffenen Lanzetten erzeugten keine Kratze; man 
mochte dieselben mit dein Serum der Blaschen, mit 
Pustelresten oder mit zerquetscliten und zerriebenen 
Milben befeuchtet liaben; es erzeugte sich immer nur 
eine pockenahnliche Pustel mit einigen Papeln, die bald 
von selbst wieder verschwanden; die Milbe allein ist 
also im Stande, Kratze zu erzeugen. Fiir die Ubertra- 
gung der Kratze von Thieren auf Menschen bestehen 
noch keine glaubwiirdigen Beobachtungen. —  Der Ver
lauf und das Bild der Kratze sind ganz eigenthiim- 
lich. —  In den ersten 10 bis 12 Tagen durcli kein 
Zeichen sich verrathend, lassen erst die nun aufschies- 
senden Blaschen die Annalime der Kratze zu, pathogno- 
monisches Zeichen ist jedoch nur der Milbengang, der 
sich anfanglich ais ein aufgehobenes Epidermisschiipp- 
chen darstellt, an dessen Seite unter der Oberhaut die 
Milbe sitzt, wahrend er spater eine meist gewundene, 
schwarzlich gefleekte Linie darstellt, und in der Entfer- 
nung von je  einen Viertel-Millimeter eine nacli aussen 
miindende Offnung hat, welche immer eine 24stiindliche 
Station in dem Vorwartsschreiten der Milbe andeutet, 
so dass man aus der Zahl der Offnungen auf die Dauer 
der Kratze und umgekehrt einen sicheren Schluss zie- 
henkann. Eine ausgewachsene Milbe pllegt 6— 10 Tage 
nach der Ubertragung die ersten Eier zu legen, die 8 
bis 12 Tage zur Entwicklung brauchen, so dass eine 
vorhandene Mehrzahl von Giingen auf eine Dauer der 
Kratze von ungefahr 30 Tagen schliessen lassen. In 
einem Gange lebt nie mehr ais eine Milbe; treffen sich 
zwei Giinge, so verlasst die Milbe denselben, oder bohrt 
in einer anderen Richtung fort. Vorziiglicher Sitz der 
Milbe sind die Seitenflachen und Gelenkbeugen der Fin
ger, nebst der Beugeseite desFaustgelenkes; nur 20mal 
in 100 Fallen sitzt die Milbe an den Fiissen, in der Ach- 
selgrube, Genitalien etc. —  Die Bliisclien, Papeln etc. 
werden nicht durch die Milbe und die durch sie gesetzte 
locale Reizung bervorgebracht; gleichzeitiges Vorkom- 
men derselben an von Milben bewolinten Stellen ist Zu- 
fall, obwohl sie von einer Ursache bedingt werden, 
welche von der Milbe abhangt. Die Incubationsperiode 
dauert 10— 20 Tage, und wahrend derselben steigert
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sich das anfangs leise und nur nachtliclier Weile fiihl- 
bare Jucken allmalig zur furclitbarsten Qual, welche 
besonders des Abends in der Bettwarme unertraglich 
wird, und den Kranken um die Nachtrulie hringt uud 
ihn zum Kratzen zwingt, obwohl es auch Leute gibt, 
die bei einer Menge von Gangen an den llanden nicht 
das geringste Jucken spiiren.

Die Erscheinungen der z w e i t e n  Periode, deren 
Scene gewohnlich die Eruption von Papeln an Armen 
und Ilanden eroffnet, sind mehr ais Complication zu 
betrachten. Nebst den Papeln ersclieinen ofters an den 
Seitenflachen der Finger hanfkorngrosse perlfarhige 
Blaschen mit blaulicher Basis, die verhaltnissmassig sehr 
viel Serum enthalten, indem ihre becherformige llohle 
tief in die Cutis eindringt, jedoch bald durch Resorbtion 
ihres inzwischen milchig gewordenen Inlialtes ver- 
schwinden. Diese Blaschen sind die wahren Kratzblas- 
chen, zum Unterschiede von den vergrbsserten und ent- 
ziindeten Papeln, welche oft einem Blaschen sehr ahn
lich und ais solche betrachtet worden sind, so dass viele 
Autoren die Kratze in einer iiber den ganzen Korper 
verbreitenden Blascheneruption sucliten, wahrend doch 
Kratzblaschen nur an den Ilanden vorkoinmen; die Pa
peln jedoch, obwohl vorziiglich an den Ilanden, (locii 
keinen Punct des Korpers frei lassen. Es kommen jedoch 
Falle vor, wo der ganze Korper voll Eruptionen ist, die 
liande jedoch davon volikommen rein und ohne alles 
Jucken. Bei langerer Dauer der Kratze wird endlich 
durch die vbllige Entbehrung der nachtliclien Ruhe und 
die bestandigen Qualen das Allgemeinbcfinden gelriibt, 
Abmagerung, Fieber, Storung der iibrigen Functionen, 
besonders der Dauungswerkzeuge, sind die Folge, welche 
letztere in Verbindung mit dem Hautreiz endlich wirk
lich ernslhafte Hautkrankheiten, wie Eczem, Impetigo, 
Furunkeln, bei elenden Subjecten, cacochymischen 
Greisen, Pemphigusblasen etc. erzeugen. —  Anfanglich 
ist die Kratze also eine rein epizootische, durch Todtung 
der Milbe volikommen und ohne Nachtheil lieilbare 
Krankheit. —  Auf die Form der complicirenden Erup
tionen haben Pradisposition, bedingt durch Constitution, 
Beschaftigung etc., Einfluss. Rei Kindern ist oft die 
Milbe iiber den ganzen Korper verbreitet, und die Ge- 
siclits- und Kopfhaut nelmien gerne Anthcil an den com
plicirenden Eruptionen. Auch der Friihling begiiiisligt 
manchmal die Eruption gewisscr Ausschlagsformen. —  
Die Kratze kann mit jeder andern Krankheit bestehen. 
Rei Typhus und andern allgemeinen Krankheiten ver- 
schwinden alie Complicationen der Kratze, und selbst 
die Milbe scheint ein diirftigeres Leben zu fiihren und 
weniger fruchtbar zu werden, bis sie in der Reconvales- 
cenz wieder auflebt. Die Symptome der Kratze sucht der 
Verf. daraus zu erklaren, dass 1. die Milbe ein krank- 
haftes, gewissermassen giftiges Princip auf denOrganis- 
mus iibertragt, weiches auf diesen modificirend ein- 
w irkt, und so an entfernten Stellen Jucken und Erup
tionen veranlasst, welche letztere immer ein eigen- 
tliiimiiches, nur der Kratze znkommendes Geprage 
haben; 2. dadurch, dass die Milbe mechanisch durcli 
ihre Gegenwart einen localen Hautreiz hervorbringt,
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vvelcher durch sympathisclic Miterregung dei' iibrigen 
Ilaut unmerklich weiter verbreitet wird, so wie beim 
Anblicke einer Laus am ganzen Korper, bald hier, bald 
dort Jucken gefiililt wird. Patliognomoniscbes Zeichen 
der Kratze ist die Milbe, dalier zur sichern Diagnose in 
dem ersten Zeitraum ein bewegliclies Microscop uner- 
liisslich ist, wahrend im zweiten das Auge hinreicht. 
Die Prognose ist nicht bedenklich; wenn die Kratze 
auch momentan die Gesundheit storen kann, so ist doch 
nocli Niemand daran gestorben. Sie kann sich niclit 
durch Crisen entsclieiden, und auch niclit von andern 
Krankheiten verdrangt werden. Was das Zuriicktrcten 
der Kratze betrifft, so meint der Verf., kann sclinelle 
Heilung im ersten Stadium keine scliadliclien Polgen 
liaben, wohl aber im zweiten Zeitraume, wo die mit 
Eczeui, Impetigo etc. complicirte Kratze bereits auf den 
Organismus schadlieh einwirkte und eine herpetische 
Dyscrasie gebildet hat, welclie sich in dieser Ilautfleclite 
fixiren, in ihr eine Ahleitung finden und durch plotzliclie 
llnterdriickung und unvorsiehtige Heilung dieser Flechte 
in andern Theilen Kranklieiten liervorbringen kann. 
Dann ist aber niclit die Kratze, sondern das in Folge 
derselben eingetretene herpetische Ubel anzuschuldigen. 
Der Verf. verspriciit in einem zweiten Artikel die Be- 
liandlung der Kratze zu beschreihen. ( B e h r e n d ’s Jour
nal fiir Hautkrankheiten und Syphilis etc. 2. Bd. 3 . H ft.)

S l e l l w n g .
i)lier das W esen der Pellagra. Von Dr. Labus. 

(Vortrag, gehalten in der Sitzung der medicinischen 
Abtheilung der Societd d'incouraggiamento di scienxe eil 
arti vom 1. Marz 1847 in Mailand.) —  Dr. Labu s  eroff- 
net seinen Vortrag mit der Bemerkung, seine Unter- 
Suciiungen seit vollen 6 Jahren mit vorzuglicher Riick- 
siclit auf Leichenbefunde augestellt zu haben, und 
auf eine Reihe von 200 LeichenoUimngen gestiitzt, 
ein vollstandiges Bild der palhologischen Veranderungen 
in der Leiche der an reiner, nicht complicirter Pellagra 
Verstorbenen entvverfen zu konnen. Als characteristisch 
lieht er lieraus: 1. perlmutterglanzende Trubung der 
Arachnoidea, starke seriise Infiltration der P ia  muter 
und grosse Menge Serum in den stets selir ausgedehn- 
ten Geliirnkammcrn; bedeutende Bliisse der Marksub- 
stanz des Gehirns, welclie von vielen groben Puncten 
durclisaet erscheint, aus denen etwas weniges seroses 
Blut austropft; vorziiglicli aber Verhartung der ge- 
sammten Gehirnmasse und insbesondere um die Gehirn- 
schenkel herum; ferner Atrophie des Geliirnes in sol- 
chem Grade, dass zwischen diesem und dem Scliadel- 
daclie ein inelirere Linien dicker Raum bleibt; 2. Ver- 
diinnung, Schwund der untern 2 Drittheile des Leer- 
darmes und Krinnmdarmes, welclier Schwund entweder 
diese beiden Darmpartien gleichzeitig befallt, oder auf 
den einen oder andern beschriinkt bleibt, oder endlich 
nur an umschriebenen, zerstreuten, giirtelformigen oder 
rumlliclien Stellen auftritt. Dr. L a h u s fiihrt die Merk- 
uiale an, wodurch sicli dieser Schwund von jenem unler- 
scheidet, der in Anamie, Diarrhoen etc. gegriindet ist. 
Lr heleuclitet seinen Vortrag durcli eine Anzahl von 
Jnjectionspraparaten solcher Darme. Wenn die Injection

Nr. 41. 1R47
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an den gesunden Partien ein noch so diclitcs Injections- 
nelz erzeugte, so drang docli die Masse nie iiber die 
Granze der erkrankten Stellen und in diese liinein. Die 
Schleimhaut ist an diesen verdiinnten Stellen etwas ver
dickt, die Ncrvenliaut jedoch so zart und an dieMus- 
cularis anliangend, dass man an ihrem Vorhandensein 
zweifeln konnte. Dnter dem Microscope erschienen auf 
der Durclischnittsfliiche der erkrankten Schleimhaut 
rundliche oder eiformige Korperclien, welche undurcli- 
siclitigam getrockneten Priiparate, sulzig und gelblicli 
am frischen sind. Es scheint, als ob die Lymphgefasse 
der Gedarme in der Pellagra undurcligangig wurden, 
denn Einspritzungen hatten jederzeit Extravasate zur 
Folge. —  Die Dauungswerkzeuge sind in der Pellagra 
die am meisten ergriffenen, und der Grad dieses Ergrif- 
fenseins, so wie der Veranderungen im Gehirne stelien 
im geraden Verhaltnisse zur Ileftigkeit der Krankheit. 
Als ursachliches Moment gelten dem Verfasser das mtih- 
selige Lelien und die unausgesetzten korperlichen An- 
strengungen. Pellagra steckt niclit an, und ihre ausser- 
ordentliche Verhreitung erklaret sich aus derVererbung 
von Eltern auf Kinder. Sie ist kein blosses Hautleiden, 
sondern eine tief im Organismus wurzelnde Krankheit, 
eine Cachexie. Sie scliliesst keine andere Krankheit aus, 
es kann jede neben ihr hesteiien, und dann konnen beide 
ihren hestinunten Verlauf ungestort nehmen. (tiax . med. 
di Milano. T. VI. Nr. 2 7 .)  S t e l l w  ag.

fiber d ie  Brightisctie N ierenkrankheit. Von O w en  
R e e s. —  Bei dieser Krankheit besteht eine Entleerung 
des Rlutserums mit dem Harne, welche von einem Con- 
gcstionszuslande oder einer scliweren Erkrankung der 
Niere abhangt. Mit dem Fortsclireiten der Degeneration 
wird aucli die Blutmasse nicht nur durch den Verlust 
desSerums, sondern auch durcli die verminderte Ex- 
crction des HarnstoiTes krankliaft verandert. In dem 
friiheren Stadium der Albuminurie hestelit Congestions- 
zustand der Nieren. Der Tod ei folgt grosstentheils durch 
eine Krankheit des Gehirns, Herzens; docli sind diese 
Affectionen nur Folgen der Nierendegeneration und der 
erfolgenden Dyscrasie des Blutes. Die Gefasse der Mal- 
pighischen Korperclien sind sehr fein, konnen daher 
leiclit bersten oder Durchsehwitzung durch ihre Haut 
zulassen, und Congestion der Nieren entweder durcli 
Verkiihlung oder Unterdriickung der Ilautausdiinstung 
kann auf diese Weise leiclit einen Ubergang des Blut- 
serums in den Harn bewirken. Die Congestion kann auch 
durcli Erweiterung der Harnrohrchen oder durcli 
krankhafte Ablagerung in oder um die Venengefleclite, 
welclie die Ilarncanalchen umgeben, zu Stande kommen, 
weil in beiden Fallen die Venengefleclite gedriickl und 
der Durcligang des Blutes gelienimt wird. Das krank- 
liaftc Deposit ist meistens Fettablagerung in dem Epithc- 
lium der Ilarncanalchen (Joh n son ). Auch andere Um- 
stiinde konnen auf das Vorkommen von Eiweiss im 
Harne Einfluss liaben. Hiiufig trifft man eiweisshiilligen 
Harn wahrend der letzten Lebensstunden bei Pcrsonen, 
die an einer von der Affection derNieren ganz verschie
denen Krankheit sterben, wo jedoch eine Tendenz zu 
einer allgemeinen passiven Eflfusion von Serum besteht.

82
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Wahrscheinlich kann auch eine Storung der Circulation 
in einem andern Theile des Kiirpers Ausscheidung von 
Eiweiss im Harne bedingen. Ferner, wenn Blut aus was 
immer fur einer Ursache im Harne vorkommt, muss 
auch Eiweiss dort zugegen sein. Man bebauptete, dass 
Salivation eine Neigung zu eiweisshaltigem Harne her- 
vorrufe. Verf. fand aber nicht, dass sie eine Tendenz zu 
einer Nierenkranklieit bedinge. Thatsache ist es je
doch, dass die an Albuminurie Leidenden gewohnlich 
sehr schneil den Speichellluss bekommen. Die Beliaup- 
tungen, dass Personen, welche bloss an Dyspepsie lei
den, oder manche nach dem Genusse einer starken Mahl- 
zeit ohne Erkrankung derNieren eiweisshaltigen Harn 
entleeren, beruhen auf einer ungenauen Ontersuchung 
des Ilarns. Da der im Harne vorkommende Eiweisstolf 
vomBlute hergeleltet wird, so muss sich dessen Be- 
schaffenheit wahrend des Fortschreitens der Krankheit 
andern. Der Harnstoff ist ais Folge der geheinniten Aus
scheidung im BIute zugegen; in den ersten Stadien zeigt 
das Blut einen grossen Mangel an Eiweiss, das speci
fische Gewicht desselben ist oft sehr gering. Die Pro- 
portion des Fibrius ist wenig verandert; tritt jedoch 
eine entzundliche Krankheit hinzu, so kommt es im 
Uberschusse vor. Beim Fortschreiten der Krankheit 
nimmt der EiweisstofF im BIutc zu ; man findet ihn 
selbst in grosserer Quantitat in ,jenem vorgeriicklen 
Stadium, wo er aus dem Harne wieder verschwindet. 
Haufig trifft man bei der Albuminurie einen anamischen 
Zusland an, wie er bei Chlorose oder nach bedeutenden 
Blutfliissen zu beobachten ist. Das Zustandekoinmen 
dieser Anamie (auf ahnliche Weise, wie bei lange dau- 
ernder Leucorrhbe oder Gonorrhoe) erklart sich Verf. 
auf folgende W eise: Die Blutfliissigkeit hat ein grosseres 
specifisches Gewicht ais der Chylus, durch welchen die 
Blutkorperchen eruahrt werden. Dem Gesetze der En- 
dosmose zu Folge durchdringt daher der Chylus ais 
leichtere Fliissigkeit, wenn er mit dem Blute in Beriih
rung kommt, die Membranen der Blutspharen, und er- 
nahrtsie, insofern er Eiseu zur Bildung von Hamatosine 
mit sich fiihrt. Da nun im Beginne der Brightischen 
Krankheit die Blutfliissigkeit ein geringeres specifisches 
Gewicht hat, so kann diese Eudosmose nicht im nor
malen Grade Statt finden, und es erfolgtein Mangel an 
rothen Blutkorperchen. Der llarn wird im ersten Sta
dium dieser Krankheit gewohnlich in normaler oder 
etwas geringerer Menge abgesondert, und das speci
fische Gewicht desselben ist wenig von dem normalen 
verschieden. Auch kann sich Blut im Harne vorfinden, 
ist jedoch kein wesontliches Symptom. Mit dem Fort
schreiten der Granularentartung der Nieren nimmt die 
Menge des Harnes bedeutend zu, das specifische Gewicht 
wird sehr vermindert, was aber nicht so sehr von der 
Gegenwart des vielen Wassers im Harne, ais vielmehr 
von der Abnalnne der festen Bestandtheile desselben 
herzuriihren scheint, da die festen Bestandtheile auch 
im Blute in viel geringerer Menge vorkomtnen. Noch 
ist zu bemerken, dass in den meisten Fallen von vor- 
geschrittener Brightischer Krankheit die Menge des 
Eiweisses fiir einige Zeit abnimmt, oder diess selbst
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ganz im Harne verschwindet. ( Lomlon m ed. Gaz. July  
1 8 4 7 .)  M e y r .

Verhiirtung der Medulla oblongata. V on T csch en - 
m a c h e r. —  Ein 68 Jahre alter Mann, W'elcher in seiner 
Jugend sehr scrophulos, im Mannesalter mit Ausnalime 
leichter Hamorrhoidalbescliwerden ziemlich gesund, 
aber stets missvergniigt w ar, wurde in seinen letzten 
Jahren scliwachsichtig und von Schvvindelanfallen be- 
liistigt. Ableitungen auf den Unterleib, wiederholtes An- 
legen von Blutegeln ad anum  beseitigten den Schwindel, 
und auch die Amblyopie machte keine Fortschritte. Etwa 
9 Monate vor seinem Tode trat eine gewisse Schwache 
in denArmen ein, welche nach und nach auch auf die un
tern Extremitaten fiberging, wodurch derGang unsicher 
und beschwerlich wurde. Alie iibrigenFunctionen w^ren 
regelmiissig. Pat. gebrauclite gegen den Rath des Arztes 
eine siebenwochentlicheCur in einer Kaltwasser-IIeilan- 
stalt, worauf er ohne Beihiilfe eines Dritten gar nicht mehr 
gehen konnte, und sich auch ein lahinungsartiger Zustand 
der Zunge und der Schlundmuskeln einstellte, so dass 
das Sprechen und Sclilingen sehr beschwerlich wurde. 
Es fand eine selircopiose Absonderung eines ziihen durch- 
sichtigen Schleimes Statt, welclier bei dem Dnvermogen, 
ihn auszuhusten oder auszuspeien, ofters Erstickungs- 
gefalir brachte. Der Stuhlgang war trage, Harn reichlich 
und wasserig, Puls klein, liartlich, wenig frequent, kein 
Fieber. Alie Mittel blieben erfolglos. In den letzten drei 
Tagen horte die Schleimabsonderung ganz auf, es traten 
aber Anfalle der hochsten Athemnoth ein. Bei derS ec
t io n  fand man den Scliadel sehr dick, die harte Hirn- 
liaut verdickt, mit dem Schadel fest verwachsen, die 
Arachnoidea und P ia mater normal, die Gefasse der 
letztern stark mit Blut erfiillt. Die Seitenventrikel und 
die dritte Hirnhohle enthielten 2 Unzen blassrothliclies 
Wasser. Die P lexus choroidei stark mit Blut erfiiUt. Die 
Medulla oblongata war durchaus verhiirtet, und in eine 
dem gekochten Eiweisse ahnliche, mit dem Finger nur 
schwer zerdrfickbare Masse verwandelt. ( C a s p e P s  
W ochen sch riftl8 4 7 . Nr. 3 3 .)  M e y r .
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C .  P r a c t i s c h e  I M c i l i e l n .

t)ber den im Jahre 1 8 4 7  in der Salpetriere zu 
Paris herrschenden Scorbut,  und besonders iiber die 
lilulbeschuffenheil in dieser Krankheit. Von F a u v e l. 
—  Die von vielen iiltercn hocliberulimten Arzten be- 
griindete Lehre von dem Auflbsungszustande und dem 
Mangel an Fibrin des scorbutischen Blutes wurde 
durch die neueren Untcrsuclmngen M agen  d ie s , der 
durch Einspritzungen defibrinirten Blutes oder alkali- 
scher Losungen in die Venen von Thieren einen schar- 
bockiihnlichen Zustand hervorgebracht halte, und durch 
die neueren chemischenArbeiten An draFs um so melir 
ais eine iiber allen ZweifeI erhobene Thatsache von den 
meisten Arzten geglaubt, ais sich aus einer solchen 
BeschafTenlieit des Blutes sehr Ieicht die dem Scorbute 
eigenthumlichen Blutungen erkliiren lassen. Umsonst er- 
hoben sich gegen diese Lehre Busk, S to her u. s. w., 
man glaubte ihnen nicht. Mit nicht geringem Erstau-



jien bemerkte dalier der Verf. eine gelbe, feste, ela- 
stische, der bei Lungenentziindungen ahnliche Speck- 
baut auf dem durchaus keine Neigung zur Auflosung 
zeigenden Blutkueben des Blutes, welches einer 76- 
jahrigen mit den Zeichen eines ausgesprochenen Scliar- 
bocks behaftclen alten Frau cntzogen worden war. —  
Eine in der Salpetriere ausbrechende leiebte Epidemie 
Von Scorbut gab dem Verf. Gelegenheit, sicli iiber diese 
Kranklieit genau zu untcrricliten. Die Symptome bei 
allen 30 beobacliteten Fallen waren die des einfachen, 
mit keiner andern Krankheit complicirten Scorbutes, 
wie sie in den meisten Lelirbiichern bcsclirieben sind, 
nur der Zustand des Zahnfleisches wich in etwas von 
den gewohnlichen Scliilderungen ab, indem es niclit 
gleichmassig gescliwollen und aufgelockert war, son
dern seltsamer Weise den Boden darstellte, auf dem 
schwammartige, manchmal sogar gestielte, weiche, 
leiclit blutende Auswiicbse emporwucherten, welche 
ausscliliesslicli nur im naebsten Dmkreise eines jeden 
nocli iibrigen Zabnes sicli entwickelten, und somit um 
jeden Zalin einen Wall bildeten, dersogleicli versebwand, 
wenn der von ilnn eingescblossene Zalin ausgezogen 
wurde. Aus den weitlaufig beschriebenen, bei diesen 
Kranken beobachteten Erscheinungen und einigen Ci- 
taten der iiber Scorbut am besten unterrichtetenSchrift- 
steller beweist der Verf. nun, dass er es mit einem 
vollkommen reinen Scorbut zu thun liatte, und somit 
die nachstelienden, aus den gepflogenen Untersuchungen 
des Blutes abgeleiteten Folgerungen nicht riicksichtlich 
dessen verdiiclitigt werden konnen, dass ein Irrthum in der 
Diagnose Statt fand, und dalier die von dem Verf. dem 
scorbutischen Blute zugescliriebenenEigenschaftennicht 
einer andern Krankheit ziigelioren. Aus den von Bec
q u e r e l  und R o d ie r  angestellten chemisclien und 
physicalischen Untersuchungen des Blutes, welches von 
fiinf solchen Kranken zu verschiedenen Zeiten und wie- 
derliolten Malen genommen wurde, gelit nun hervor, 
dass: 1. der Blutkueben immer wohl gesondert, manch- 
mal sehr fest war, und in viillig klarem, niemals blu- 
tig gefarbtem Serum schwamm. 2. Wurde der Faser- 
stolf aus diesem Blute entfernt, so sank die Dichtig- 
keit des iibrigen Blutes, d. i. sowohl des Blutkuchens 
ais des Seruins immer unter die Halfte der Dicbtigkeit 
eines gesunden entfaserstoflten Blutes herab, ja in Ei- 
nam Falle war die Dichtigkeit dieses faserstolfigen Blutes 
zu einem von B e c q u e re l und R o d ie r  bisher noch 
niclit beobachteten Grade lierabgekommen, so dass sie 
unbegreiflicherWeisemitdem gegenseitigen Verlialtnisse 
des Wassers und der festen Theile in diesem Blute gar 
niclit im Einklange stand. 3. Die Quantitat der Blut- 
kiigelclien war immer nur die Halfte des Normalen, und 
im Yerhaltnisse zur Dichtigkeitsabnahme dos Blutes 
'erringert. 4. Der FaserstolT war bei dem Blute zweier 
Kranken in normaler Menge, bei den drei iibrigen be- 
deutend vermehrt, in keinem Falle also vermindert; 
iibrigens von normaler BeschalTenheit. 5. Die festen 
Ibeile des Blutserums, besonders der EiweissstofT war 
muner in bedenteud geringerer Menge, ais im norma
len Blute vorhanden; und zwar besonders in Einem
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Falle, wahrend das Wasser betrachtllch vorherrsclite. 
6. Die anorganischen Bestandtheile waren nie in iiber- 
grosser Menge vorhanden, und in keinem Falle konnte 
man eine Vermelirung der alkalischen Bestandtheile 
entdecken. —  Melirere Untersuchungen Anderer lie- 
ferten ahnliche Ergebnisse, so dass also aus den neue- 
ren Untersuchungen gerade das Gegenfheil der fruhevn 
Behauptung von Verminderung des FaserstolTes und 
dem Unverandertbleiben des Eiweisses und der Blutkii- 
gelcben hervorgebt; die Meinung von einem Uberschuss 
von Alkalien aber eine unerwiesene Ilypothese bleibt, 
die niclit mehr Werth hat, ais die Ilypothese von dem 
Yorhandensein tiberwiegendcr Saure im scorbutischen 
Blute. —  Die Beobachtung von Yermindorung des El- 
weissgehaltes, ohne dass ausser einem leicliten Odem 
der echymosirten Theile irgend Spuren von Wassersucht 
zu bemerken waren, slellt die Wahrheit der Leliren 
Jener, die Ilydropsien aus der Verringerung des Ei
weisses im Blute ableiten, in ein sehr zvveifelhaftes 
Licht. — Mit diesen wenigen Erfahrungen will der Verf. 
jedoch keineswegs die Lelire alter Arzte iiber den Zu
stand des scorbutischen Blutes iiber den Ilaufen wer- 
fen, und die gewonnenen Resultate ais Gruiidstein zu 
einer ganz entgegengesetzten Lelire verwendet wissen, 
sondern bloss die Falschbeit der bisherlgen Meinung 
beweisen, und auf don Werth und die Nothwendigkeit 
neuer Untersuchungen aufmerksam machen; er em- 
pfielilt bei diesen Arbeiten das stete Vorhalteu des alten 
Satzes: Cliymia egregia ancilla medicinae,  non alia 
pejor domina. Er erkliirt die von iilteren Arzten aufge- 
stellten Beliauptungen vom Auflosungszustand des Scor- 
hutes daraus, dass ofters, wie aus der genauen Erwiigung 
der von ilinen gegebenen Symptomenschilderungen her- 
vorgeht, Typlmsepidemien fiir Epidemien von mbrderl- 
sclien Scorbut angesehen sein mochten, L i n d aber, 
dem ais vortrefflictien Beobacliter niclit leicht zu miss- 
trauen ist, wenig eigene Beobachtungen iiber den Zu
stand des scorbutischen Blutes gemacht, sondern die hier 
iiber von ihm mitgetheilten Data meist andern Schrift- 
stellern entlehnt habe. Schliisslich bemerkt der Verf., 
dass die neuesten Untersuchungen A n d ra fs  diesen 
von seiner friiherii Meinung ab, zu unscren Ansicliten 
gewendet zu haben sclieinen. ( Archives generales de 
medecin. Juliheft 1 8 4 7 .)  S t e l l w a g .

ijber d i e  W i r k u n g e n  d e r  S e e b i i d e r .  Von II u n t. —  
Verf. macht darauf aufmerksam, dass die Seebiider, 
ungcaclitet ihrer guten Wirkungen, dennoch, wenn sie 
oline Vorsiclit und gehorige Beriicksiclitigung aller 
Umstande angewendet werden, gar vieie Nachtheile 
bringen konnen. Das warme Seebad unterscheidet sich 
in seinen Wirkungen auf die menscliliche Constitution 
nur wenig von dem gewohnlichen warmen Wasserbade, 
hochstens, dass ersteres die Haut etwas mehr stimu
lirt , und auf den Organismus im Allgemeinen weniger 
erschialfcnd einvvirkt. Es ist vorziiglich niitzlich, wenn 
hei kalten Extremitaten ein allgeineines Friisteln der 
llaulflache bestelit, welches sicli niclit zum Fieber- 
lroste gesteigert hat. Das warme Bad, zweckmassig 
angewendet, erhoht die Thatigkeit der iiussersten Ge-

1312



fasse und vermindert die Tendenz zu innerer Conge
stion. Bei geschwachten Subjecten ist dessen Anwen
dung seiten vortheilhaft. Wo die Gefassthatigkeit kriif- 
tiger ist, ist bisweilen ein zweites oder drittes Bad, 
in Zwischenraumen von 2— 3 oder mehreren Tagen, 
niitzlich. Gewohnlich ist aber das erste Bad niitzliclier 
ais das zweite, das zweite mehr ais das dritte; das 
vierte und die folgenden bringen gemeiniglich Nach- 
theil. Ein fortgesetztcr Gebraucli von warmen Badern, 
welche taglich genommen werden, ist den Personen, 
welche nicht daran gewbhnt sind, meistens schadlich. 
Wenn der Kranke nach dem Gebrauche der Bader iiber 
Frosteln klagt, oder sich erschlatTt und unbehaglich 
fuhlt, soli man dieselben so bald ais moglich unterlas- 
sen. Wo Congestion zu einem innern Organe eintrat 
oder wirklich besteht, ist das warme Bad mit der 
grossten Vorsicht anzuwcnden. Bei chroniscliem Rheu- 
matismus ist ein warmes Bad gewohnlich von tempo- 
rarem Nutzen begleitet, mehrere Bader sind meistens 
nutzlos oder sogar schadlich. Bei Kopfaffection mit 
Uberfiillung der Gefasse vermehrt ein Bad fiir den gan
zen Korper die Krankheit, wahrend ein warmes Bad 
fiir die untern Extremitaten in diesem Falle vortheil
haft wirkt. Im Beginne des Catarrhes oder der Influ- 
enza, wo Schmerz in den Gliedern und Kalte der Ex
tremitaten besteht, kann der Anfall durch ein ziem- 
lich warmes Bad, worauf sich der Kranke ins Bett be- 
gibt, warme Getranke und Sudorifera zu sicli nimmt, 
abgeschnitten, und der Kranke in wenigen Stunden lier- 
gestellt werden. Nie soli man ein warmes Bad gebrau- 
chen, wo eine Disposition zu einer innern Blutung 
besteht. Verf. fand es auch nie niitzlich bei Diarrhoe 
oder Cholera, und besonders schadlich bei Krankheiten 
mit Depression des Gefiiss- oder Nervensysteins. Das 
warme Bad ist auch ein vortreffliclies Mittel gegen 
die Folge des uhermiissigen Kaltbadens, wenn der 
Kranke durch zu langes Verweilen in der Sec kalt 
und livide wird und iiber llerzklopfen und Brust- 
schmerzen klagt, wodurch sich die innere Congestion 
ankiindigt. liinsichtlich der Administration der warmen 
Bader bemerkt Verf., dass ein zu warmes Bad dadurch 
schadlich ist, dass es gleich anfangs kaum vertragen 
w ird, bald jedoch durch die beslandige Verdunslung 
und die kalten Glieder des Badendcn ahgekiildt wird, 
und nun eine von der vorigen selir verschiedeno Tem
peratur hietet. Daher soli das Bad anfangs nicht zu heiss 
sein, und durch Zugiessen von warmem Wasser in seiner 
Temperatur erhalten werden. Schwachliclie Personen 
sollen nie langer ais 15— 20 Minuten im Bade ver
weilen. Bei Kindern macht Verf. darauf aufmerksam, 
dass es besser ist, wenn das Bad zu seicht ist, ais 
dass der ganze Korper mit Ausnahme des Kopfes be- 
deckt werden konnte, die Brust mit warmen Flanell 
zubedecken, ais auf dieselbe Wasser zu giessen. Nach 
den Beobachtungen des Verf s. sind warme Seebiider 
hei schuppigen Hautkrankheiten gewohnlich schadlich, 
bei clironischen Lichen und Prurigo ihre Wirkung un- 
sicher, bei pustulosen Hautkrankheiten oft von zeit- 
weisem Nutzen; in allen entziindlichen Hautkrank-
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lieiten jedoch das warme Wasserbad dem warmen 
Seebade vorzuziehen. Laue Seebader halt Verf. in allen 
innern Krankheiten und bei allgemeiner Schwache fiir 
nutzlos, und bemerkt zugleich, dass, wo ein kaltes 
Bad angezeigt ist, eine Vorbereitung zu demselben 
durcli mehrere laue Biider unnolhig ist, und die vor- 
tlieilhafte Wirkung des kalten Bades aufhebt. (The C un
eet. 1 8 4 7 . Vol. I I . Nr. 4 .)  M e y r .

Pullia live W irkung von Alherinhalationen bei un- 
gewohnlicher Reizbarkeit der Spinalnervencenlru. Von 
W ilk in s o n . —  Eine Frau litt seit 6 Jahren an ver
schiedenen hysterischen Symptomen mit grosser Irri- 
tabilitat des Riickenniarks in der Riicken- und Lenden- 
gegend. Sie hatte Anfalle von clonischen Krampfen des 
Stammes, der obern und untern Extremitaten, welche 
verschiedene Zeit lang dauerten. Die Geistesfahigkei- 
ten hlieben dabei ungestort. Durch diese wiederholteu 
Anfalle sind ihre Finger und Zehen permanent ver- 
drelit. Bei einem ungewolinlich lieftigen Anfall, weichen 
alie Arten von krampfstillenden Mitteln nicht zu mil- 
dern verniocliten, wurde Verf. gerufen, fand sie blass, 
ihren Korper, Arme und Fiisse in bestandiger heftiger 
Bewegung. Die Dmgebenden versicherten, dass sie 
durcli vier Tage und Niiclite ohne vollkommene Inter- 
mission in diesem Zustande verharrte. Verf. liess Ather 
einathmen, und nach einer Minute waren ihre Arme 
ruliig, nacii einer andern liorten die Krampfe ganz 
auf. Verf. liess die Atherdampfe noch einige Minuten 
einathmen , worauf die Kranke in einen ruhigen Schlaf 
verfiel, der 8 Stunden anhielt. Ais sie erwachte, kehr- 
ten die Convulsionen nicht zuriick. Nach 3 Tagen er
folgte abermals ein Anfall, der schon 24 Stunden dau- 
erle, worauf Verf. wieder Atherdampfe mit vollkom- 
men gutem Erfolge einathmen liess. Diesel Mal plau- 
derte Pat. sehr viel unter dem Einflusse von Ather, 
verfiel aber hierauf auch in einen ruhigen Schlaf. Ubie 
Erfolge der Atherinhalation waren nicht zu beobaehten. 
( London med. Gaz. J u li 1 8 4 7 .)  M e y r .

Heilung einer Ilem iplcgie durcli Jodkali. Von B r i- 
q u e t. —  Die Kranke, eine Frau von 44 Jahren, hatte 
einen apoplectischen Anfall, welchem durch vvenige 
Tage Schwindel und die iibrigen Zeichen der Cerebral- 
congeslion nebst convulsivisohen Bewegungen des Ge- 
siclites vorausgingen. Es bestand ganzlicher Verlust 
des Gefuhlveriiiogens an der ganzen einen Seite und 
betraclitliche Verminderung des Bewegungsvermogens. 
Die Krankheit dauerte schon fast zwei Jahre, und von 
Zeit zuZeit traten epileptischeConvulsionen ein. B.kam 
auf den Gedanken, dass die Krankheit durcli eine sy- 
philitische Geschwulst (Exostose oder Periostose) an 
der Basis cranii hedingt sein musse, und gab der 
Kranken Jodkali. Die Behandlung wurde durcli zwei 
Alonate fortgesetzt, indem B. von 10 Gr. his 18 Gr. fiir 
den Tag stieg. Der Erfolg war sehr giinstig, und es 
blieb kaum eiu Rest der Krankheitserscheinungen zu- 
riick, mit Ausnahme, dass die Gegend iiber dem gros
sen Brustmuskel und die Schliisselbeingegend linker- 
seils noch unempfindlich ist, und die hervorgestreckte 
Zungc noch ein Bischen sich nach rechts neigt. Die
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Besserung schritt unter der angegebenen Behandlung 
immer vor. Pat. laugnet jede sypliilitische Affection. 
( Monlhly Journal. Ju ly  1 8 4 7 .)  M e y r .

Schwefelsaures Chinin bei Aneurysm en der Aorla 
und andern innern Aneurysmen. Anonym . —  In eini
gen italienischen Spitalern wurde bei den genannten 
Krankheiten das schwefelsaure Chinin mit Vortheil an
gewendet. Es gehort zu den hyposthenischcn Mitteln 
und muss in solcher Gabe genommen werden, ais es 
nur der Organismus vertriigt. Es hat, sagen seine Em- 
pfehler, den Vortheil, dass es die Sclmelligkeit des 
Pulses beschriinkt, ohne seinen Rhythmus zu stbren, 
dass es die Entziindungshaut des Blutes verschwinden 
macht, indem es die organisclie Bedingung derselben, 
namlich die Arteritis aufhebt, und so die Zunahme der 
aneurysmatischen Geschwulst verlangsamt. Andere hy- 
perslhenisclie Mittel, welche zur Abwechslung mit 
Sulfas chinini empfolden werden, und dieselben Zwecke 
erfiillen sollen, sind die vcgetabilischen und minerali- 
sclien Sauren, das schwefelsaure Eisen, das Multer- 
korn , kalte, eisenhaltige Wasser, die arsenige Saure, 
das essigsaure Blei und das Jodkali. ('Monlhly Journal. 
July 1 8 4 7 .)  M e y r .

Essigsuures Blei innerlich angewendet gegen Nasen- 
bluten. Von K a is e r . —  Verf. erwahnt drei Falle, in 
welchen er von der innerlichen Anwendung des essig- 
saurcn Bleies gegen lieftiges Nasenbluten den besten 
und schncllen Erfolg beobachtete. Er beseitigte es je- 
derzeit mit Vs— iV s— 2 Gr. Bleizucker. Der erste Fall 
betraf einen Typhusreconvalescenten, bei welchem sich 
lieftiges Kopfweh und starkes Nasenbluten einstellte, 
welches zwei Stunden lang anhielt. Alie gewohnlich 
versucliten Mittel zur Stillung desselben waren fruclit- 
los. Verf. verordnete dann 1 g Gr. essigsaures Blei alie 
zwei Stunden zu nehmen; schon nach der ersten Gabe 
horte eine Viertclstunde spater die Blutung auf, und 
kehrte nicht wieder. Der zweite Fall betraf ein cliloro- 
tisclies Madchen, welches ofters an Nasenbluten litt, 
dem immer liefliger Kopfschmerz folgte. Aucli hier 
wurde es nach der ersten Gabe beseitiget. Der dritte 
Fall betraf eine 50ji'thrige Frau, welclie Verf. selbst 
nicht sah, bei der aber ebenfalls das Mittel vortrefflich 
wirkte. ( C a s p e C s  Wochenschrifl 1 8 4 7 . Nr. 3 0 .)

M  e y  r.
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H9. C h ir u r g ie .
l i b e r  Speichelsteine. Vom Prof. F o r g e s. —  Stans- 

k i hatte auf die Beobachtung eines Falles hin, bei dem 
in der rechten Backeinvand ein Speichelstein gefnnden 
worden war, dessen ICern von einem Zahn gebildet 
wurde, die Bchauptung gewagt, die meisten von den 
bis jetzt ais Speichelsteine beseliriebenen Concretionen 
mbgen solche incruslirte Zahne gewesen sein. Gegen 
diesen Satz fiihrt nun der Verf. eine Reihe von 3!) Be- 
obachlungen von Speiehelsteinen auf, von denen 10 
chemisch analysirt, viele andere aber ais leicht in 
Staub zerreiblieh beschrieben wurden, ohne dass 
in den betreffenden Notizen die Erwahnung eines

enthalten gcwesenen Zahnes zu finden ware. Einige 
dieser 39 Speichelsteine waren in der Hohle einer Ra
nula enthalten gewesen; andere sassenaugenscheinlicli 
in dem Canale des Warthonsclien Ausfiihrungsganges. 
Manche liatten die Function der Theile, in denen sie sas
sen, nur leicht beeintrachtigt, andere hingegen Ver- 
stopfung jenes Ganges, Entziindungen und deren Folgen 
lierbeigefiihrt. Bald herrschte in ihnen der phosphor- 
saure, bald der kohlensaure Kalk vor, was zu einer 
naturhistorischen Eintheilung derselben den Einthei- 
lungsgrund abgeben konnte. Animalische Stoffe und 
andere Salze w;aren nur immer in sehr geringer Menge 
beigemischt. —  Nun beschreibt der Verf. den im Strass- 
burger Museum befindlichen Speichelstein von 3 Cen
timeter Lange, und schildert ihn ais cylinderformig, 
langlich, schmaclitig, wahrscheinlich aus kohlensaurem 
Kalke bestehend, weisser, weniger gerieft und speci- 
fiscli leichter, ais den zweiten, den er an einem mit 
Brightischer Krankheit behafteten Manne beobachtet 
hatte, und von dessen Gegenwart der Kranke keine 
Ahndung hatte, indem der Slein durchaus keine Be- 
scliwerden verursaclite, bis auf einmal, kurz nach 
der Aufnahme ins Strassburger Clinicum lieftige Schmer
zen am Zahnfleische auftraten ; man fand eine tauben- 
eigrosse, sehr harte, beim Drucke ausserst schmerz- 
liafte Geschwulst unter der Zunge, in der linken Seite 
des Bodens der Mundlmhle, in der man eine Ranula zu 
erkennen glaubte. Ais nacli 4 Tagen etwas Fluctuation 
bemerkt worden war, wurde init einer Lancette ein 
2 Centim. langer Einschnitt gemacht und etwas dickli- 
clier Eiter entleert. Des folgenden Tages zeigte der 
Kranke bei der Visite eine Concretion vor, welche wah
rend der Nacht aus der Tags zuvor gemachten Wunde 
hervorgekommen war. Man fand die Wundoffnung sehr 
verengert, nicht geschwollen an ihren Randern. Dieser 
Stein hatte hochst wahrscheinlich in dem Warthon’- 
schen AuSfuhrungsgange gesessen, ohne jedoch den- 
selben zu verstopfen oder irgend welche krankhaften 
Erscheinungen hervorzurufen, bis endlich sich Entziin 

dung der Unterzungendruse beigesellte, und der ge- 
machte Einschnitt sovvohl den daselbst gebildeten Cysten 
ais auch der Concretion denAusweg verschaffte. Unbe- 
greifiich bleibt es, wie der im Warthon'sehen Gange 
sitzende Stein die Entleerung des Eiters hindern konnte 
bei freier Excrelion des Speichels. Dieser Speichelstein 
ist unregelmassig eiformig, langlich, seine Oberllache 
weisslich grau, runzlich, kdrnig; mit einem Ausvvuchs 
an einer Stelle. Er ist 3 Centim. lang, 1,4 Centim. dick, 
wiegt 2,9 Graminen. Auf der Durchschnittsflache zeigt 
er unregelmassig concentrische, weisse und graue 
Schicliten, deren obcrflachliche von festerem Gefiige 
sind. Er besteht aus 14,5 Theilen phosphorsaurem Kalk, 
5 Theilen kohlensaurem Kalk und 0,5 Theilen organi- 
scher Substanz nebst Verlust. ( G a x e t l e  m e d .  d e  Puris. 
1 S 4 7 . Nr. 3 0 .)  S t e l l w a g .

C b e r  d a s  S c a r i f i c i r e n  d e r  H a r n r i i h r e  u n d  d a s  E in -  
s c l i n e i d e n  i n  d i e s e l b e .  Von G u illo n . — DieEinschnille 
im Innern der Harnrohre liaben die Bestimmung, das 
verliartete Gewebe, welches die Strietur veraniasst
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un<l das Ilarnen erschwert oder unmoglich macht, 
nacli ihrer ganzen Starke zu trennen. Verf. berich- 
tet folgende Krankheitsform. Ein Handwerker litt in 
Folge zweier Blennorrhocn ofters an llarnverhaltung; 
der letzte Anfall war so bosartig, dass sich der Kranke 
nach Paris in die Charite begab. Der Kranke bot damals 
zwei fibrose Verengerungen der Harnrohre dar, die 
eine, von der gewohnlichen Art, befand sicli in der 
hautigen Portion, die andere am mittlcren Theile der 
seliwammigen Portion, wo die Substanz der Wandun
gen der Ilarnrohre eine solclie Harte erlangt hatte, 
dass man sie fiir knorpelig halten konnte. Uber dieser 
Verengerung zeigte der Penis einen kreisformigen 
Wulst, den man von aussen fiililen und auch sehen 
konnte. Es misslang hier, elastische und metallene Bou- 
gies, eben so auch einen Catheter mit einer Lancet- 
spitze durch die Strietur zu bringen. Verf., der hier
auf die Behandlung des Kranken iibernahm, brachte 
sogleich sein Verfahren der schnellen Erweiterung der 
Ilarnrohre mittelst Fisclibeinbougies mit fadenformigen 
Enden, die mit stufenvveise starker vverdenden An- 
sclnvellungen besetzt sind, in Anwendung. Nach einer
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eingefiihrten Bougie iiberzeugte man sich, dass sich 
der Mitte der seliwammigen Portion der Ilarnrohre 
ein die erste Verengerung bildender, dicker, ringfor- 
miger, fibroser Wulst befand, dass die Rohre hier so 
verengert war, dass sich die Bougie niclit weiter ein- 
fiihren, und dass sio sich selbst nur schwer wieder her- 
ausziehen liess. Mittelst des vom Verf. erfundenen Ure- 
throtoms (eines geraden silbernen Catheters, an dessem 
Ende durch einen Schieber zwei bis drei Iviingen her- 
vorgetrieben werden konnen) wurde das verhartete, 
die Verengerung bildende Gewebe von hinten nacli 
vorne an einander gegeniiber liegenden Stellen seinesUm- 
kreises durchschnitten. Iiierauf fiilirte G. eine .S1/* Einie 
starke Bougie mit grosser Leichtigkeit in die Harn- 
rbhre ein. Eilf Tage nach dor Operation war die Auf- 
treibung an der Verengerungsstelie bedeutend vermin
dert, nur an der linken Seite dor Ilarnrohre, wo die 
Verengerung nicht vollstandig durchschnitten worden 
war, war noch ein gelinderllocker zu fiihlen. Nach zwei 
Monaten war der Kranke vollstandig geheilt, und es 
existirte keine Spur von den Verengerungen mehr. 
( F r o r i e p ' s  Notizen 1 8 4 7 . Nr. 4 6 .)  M e y r .
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3.
N  o t  i z e n.

--------------B@S3---------------

U b e r  d i e  n e u e  g r o s s h e r x o g l i c l i  h e s s i s c h e  
P r i i f u n g s o r d n u n g  f i i  r Me  d i c i  n e r .  Von Dr. 
Med. X . (Ais F rgiim ung des diessfiilligen Aufsglzes 
in unserer N um m er 3 9 .)
Abgesehen von der vblligen Freigebung der Studien, 

leidet diese Ordnung neben grossen Vorziigeu an be- 
(leutcnden Mangeln. A. Vor Allem lobt der Verf. die 
Einfiihrung einer naturwissenscliaftlichen Vorprufung, 
indem er den unschiitzbaren Werth und die vbllige Uu- 
entbchrlichkeit physicalischer, chemischer, mineralogi- 
scher, zooiogischer, botanisclier, biologischer (ana- 
tomisch-plijsiologisclier etc.) Kenntnisse undderMicro- 
scopic darstellt, und selbe ais die Grundlage der theo- 
relischen und practischen Medicin auf ihrem gcgenwar- 
tigen und zukiinftigen Standpunct nacliweist. Er tadelt 
jedoch 1. die Anordnung, vennoge welcher die Candi- 
daten diese Vorpriifung zu jeder ihnen beliebigen Zeit, 
nur noch vor der Doctorspriifung ablegen konnen, und 
schlagt dafiir vor, keinem Candidaten den Zutritt zu 
den eigentlichen medicinischen Vorlesungen zu gestat- 
ten, der sich nicht vorlaufig durch diese Priifung aus- 
weist, sich in diesen Vorbereitungswissenschaften hin- 
liinglicli bekannt gemacht zu haben, um aus den, diese 
voraussetzenden medicinischen Vorlesungen den grosst- 
mbglichsten Nutzen zielien zu konnen; 2. halt der 
Verf. eine bloss miindliche naturwissenschaftliclie Vor- 
priifung fiir ungeniigend, und eine practische aus die
sen Fachern fiir unbedingt nothwendig, um sich von 
Seite des Staates zu iiberzeugen, ob der Candidat die

Objecte derselben durch ei gene Anschauung, mittelst 
eigener Beobachtung und Versuche kennen zu lernen 
und zu crkenncn im Stande, und somit fahig sei, einen 
wahrhaft niitzlichen Gebrauch von seiner Naturkennt- 
niss zu machen, von welcher practischen Tiichtigkeit 
sich die Examinatoren durch bloss miindliche Priifun- 
gen und aus dem Godachtnisse zu beantwortendc 
Fragen keines Falis volikommen iiberzeugen konnen;
3. macht der Verf. aufmerksam auf den Abgang einer 
genauen Instruction iiber den iinitlichen Wirkungskreis 
des bei dieser Vorpriifung vorsitzenden Decans, und 
deren Nothwendigkeit, um den Candidat sieher zu stel
len vor iibertriebenen Forderungen in den Fachern ein- 
zelner Examinatoren, die, wenn sie nicht Mediciner 
sind, nicht immer das, was fiir Arzte Notii thut, zum 
Maassstabe ihrer Fragestellung und der Wiirdjgung der 
Leistungen der Candidaten nehmen; 4. solite die Cen- 
surnummer iiber jeden einzelnen Gegenstand nicht von 
dem betreffenden Examinator allein bestimmt, sondern 
bloss vorgeschlagen und in einer collegialischen Be- 
sprechung festgcstelit werden, um grbssere Garantie 
fiir die volle Gerechtigkeit des Urtiieils zu haben, in
dem der Examinator in der Beurtheilung der Lcistun- 
gen der Candidaten in seinem Fache oft mehr bcfangen 
ist, ais andere, welche ruhig zuliorten und beobacli- 
telen.

B. In Betreff der medicinischen Fach- oder Doctors
priifung, weiciie der Reihe nach in die practische, 
schriftliche und miindliche zerfiillt, ist die jctzige Ein-



richtung, dass eine practische Priifung aus der Anato- 
mie, der Medicin, Chirurgie und Geburtshiiife einen in- 
tegrirenden Beslandtiieil des ganzen arztlichen Fach- 
examens ausmaclie, und ilire Censurnummern ebenfalls 
zur Feststellung des Gesammtresultats der ganzen 
Fachpriifung in Ansclilag kommen, wie dieses alles frii- 
her nicht der Fall war, vollkommen entsprechend. Der 
Verf. riigt jedoch 1. die vbllige Nichtberiicksichtigung 
der Nothwendigkeit 1) einer practischen Priifung aus 
der Staatsarzneikunde, indem nicht nur offentlich an- 
gestellte Arzte, die freilich ihre Tiichtigkeit zu diesen 
A inter n in einer eigenen Staatspriifung nachweisen 
•niissen, sondern auch Privatarzte oft in die Gelegen- 
heit kommen, Amlsfunctionen des Physicus zu iiber- 
nehrnen, somit mit den betrelFenden Kenntnissen ver- 
traut sein miissen; 2) einer practischen Priifung aus 
dem vorzugsweise empirischen Theile der Heil- und 
insbesondere der IJeilmittellehre, also nainentlich aus 
der Pharmacognosie und pharmaceutischen Chemie, ais 
Nachweis der Fahigkeit, die Arzneimittel mit der geho
rigen Sicherheit und Leichtigkeit ohne Verstosse zu 
verordnen, elwaige Unterschleife und Irrungen von 
Seite der Apothekcr zu entdecken, und eine Apothe- 
kervisitalion vornehmen zu konnen. II. Ais zweiten 
Mangel dieser Ordnung bezeichnet der Verf. 1 ) die Be- 
stimmung, dass diese practische, anatomische, medici
nische, cliirurgische und geburtshiilfliche Priifung von 
dem Director des betrelFenden Faclies ganz allein vor
genommen und die Censurnuinmer ebenfalls von ihm 
allein gegeben werde, und nur bei wiederholter practi
scher Priifung der Decan und ein anderes Facultiilsmit- 
glied zugegen sein miisse , dass man also ais einzige 
hinlangliche Garantie fiir die Gerecliligkeit und Unpar- 
teilichkeit des von den Examinatoren gefiillten Urtliei- 
les die Anwesenheit der gerade dieAnslalt besuchenden 
Mediciner bei der Priifung, und die Vor losung der den 
Acten beizulcgcnden schriftlichen Kranken- und Ge- 
burtsgeschichten bctrachtc. Diese Garantie ist vollig 
ungeniigend, denn « )  haben die iibrigen Facuitatsmit- 
glieder keinen Auftrag, diese schriftlichen Ausarbeitun- 
gen zu beurlheilen, es bleibt daher hei der vom Direc- 
tor gegebenen Censurnummer, und iiberdiess liisst 
sich aus diesen ohne Conlrolle und Aufsiclit gearbeite- 
ten Aufsiitzen niclit das Geringstc beziiglich der practi
schen Bcfahigung des Candidaten entnehmen; b) ist 
das Verfahren des Examinators bei der Priifung oft ein 
unzweckmassiges; c) sein Urtheil mitunter ein von 
Drajudiz getriibtes; d) die Anwesenheit der Mediciner 
bei der Priifung ganz ungeniigend, um den Examinator 
zur Em - und Vorsicht zu veranlassen, besonders, da 
'he Censurnummer nicht zur ofTentlichen Kenntniss 
gelangt, und ferner die controllirenden Mediciner sich 
Wohl hiiten werden, Protest gegen das Verfahren des 
Examinators einzulegcn, um bei ihrer Priifung nicht 
ihre llcnitenz biissen zu miissen, abgesehen davon, 
dass das Urtheil derselben ein vollkommen incompe- 
tentes ist. 2) Ufigt der Verf. die Einrichtung, dass bei 
dieser practischen Priifung und der Censurertheilung 
det betreffende Director nach YVillkiir schalten und
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vvallen kann, also von den iibrigen Facultatsmitgliedern, 
in deren Fachern die Priifung vor der gesaimnten Fa- 
cultiit abgelegt und die Censurnummer von dieser ent- 
schieden wird, ungebiihrlich bevorzugt sind, was sich 
durch die hohere Dignitat dieser Facher nicht ent- 
scliuldigen lasst, da diese bei der Unentbebrlichkeit der 
Theorie fiir die Praxis noch nicht so zweifellos ist, 
und sich gegen die Vorziiglichkeit der Anatomie von 
der allgemeinen Pathologie und Therapie, Heilmittel- 
lehre, gegriindete Bedenken erheben lassen, da ferner 
im Falle einer hohercn Dignitat der practischen Facher 
nur um so aufmerksamer und strenger gepriift werden 
solite. 3) Durfte solche Bevorzugung einiger Facultats- 
mitglieder nur eine Spannung zwischen ihnen und den 
iibrigen verursaclien. 4) Ist bei dieser AVeise der prac
tischen Priifung und Censurertheilung das Gesammtre- 
sultat ein minder richtiges, da controllirte und nicht 
controllirte Censurnummern ais gleichnamige Wertiie 
addirt werden. 5) Liisst sich sehr leicht durch Delega, 
tion eines oder zweier Facultiitsmitglieder zur practi
schen Priifung, und durch deren Einflussnehmen auf 
die Censurertheilung dieser Ubelstand beheben. III. Bc- 
treffend die Bezeichnung derllauptgegenstande bei die
ser practischen Priifung bemerkt der Verf. l)d ieUnzu- 
kommliclikeit zweier (scliriftlicher und miindlicher) 
Priifungen aus der Psychiatrie, wo doch Eine geniigte, 
um so mehr, ais die Forderungen der Examinatoren 
bei dem gegenwartigen Mangel psycliiatrischer Cliniker 
nicht lioch gespannt werden konnen; 2) steht unter 
den Hauptpriifungsfachern die pathologische Anatomie 
ganz unnotliiger Weise, da sie mit der speciellen Pa
thologie und Therapie, der Chirurgie, Geburtshiiife und 
Staatsarzneikunde so innig vervvebt ist, dass heutzu- 
tage kein Professor aus jenen Fachern ordentlich prfi- 
fen kann, ohne die pathologische Anatomie wesentlich 
zu beriicksichligen. Fiele jedoch trotzdem diese Wis- 
senschaft ais besonderes Priifungsfach aus, so muss 
ganz dasselbe in Bezug auf die eben so wichtige, heut- 
zutage eben so selbststandige pathologische Chemie, 
medicinische Physik, Semiotik, Diagnostik etc. geiten, 
die aber nicht besonders bcdacht wurden bei der Doc- 
torspriifung, und mit Recht, da sie, so wie die patho
logische Anatomie, jenen llauptfachern untergcordnet, in 
ihnen enthalten sind, und den Principiori nach zu jenen 
gelioren, bei dem Examen aus jenen llauptfachern also 
nothwendig berficksichtigt werden miissen.

( S c h l u s s  f  o I g I.)
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IV i e  d e r  b s l e  r r e i c h  i s c It e s  R e g i e r u n g s d e c  r e i  
ddo. 26 . August 1 8 4 7 , Zahl 4 3 ,3 4 9 , b e z i i g l i c h  d e r  
P  r e i s e  r m i i s s i  g u n g  d e r  W a r b u r  g's c h e  n F i e 

b e r  l i n e  t u r.

Der Med. Dr. Cari W a rb u rg  liat in Beziehung auf 
den ihm laut hohem Hofkanzleidecret vom 2. Februar 
d. J. Z. 3747 (Bg. Z. 7201) mit Allerhochster Entschlies- 
sung vom 30. Janner d. J. bewilligten Verkauf seiner 
Fiebertinctur am I I . /18. d. M. der Regierung die An-



zeige erstattet, dass er diese Fiebertinctur mit einem 
Nachlasse von dreissig Procent (30% ) von dem ur- 
sprunglich festgesetzten Preis von 2 11. 30 kr. C. M. 
fiir Ein Fiaschchen in der A r t , dass von obigen 30% 
zelin Procente den Arzneilieferanten zu Guten zu kom- 
men haben, an folgende olfentliclie Anstalten und Indi
viduen liefern wolle, und zwar:
1. an alie offentlichen und Privat-Ivrankenanstalten;
2. an die liiesigen offentlichen Versorgungsliauser und 

Defizienten-Institute;
3. an die auf Kosten olfentlicher Fondevon den dazu 

berufenen Arzten behandelten Armen;
4. an alie Fabriksarbeiter auf dem Lande, wenn sie 

zur Bestreitung der Auslagen in Erkrankungsfallen 
von ihrem Arbeitslohne Beitrage zu Kranken-Ver- 
einscassen leisten, so wie endlich

1321
5. bei vorfallenden Epidemien und Endemien fiir die 

auf Rechnung der Gemeinden oder des Allerlioch- 
sten Arars behandelten Individuen; 

und es kann diese Fiebertinctur um den obigen Preis- 
nachlass aus seiner Ilauptniederlage hier in Wien in 
der Materialistenliandlung in der grossen Schulenstrasse, 
F au k a l, Nr. 823, bezogen werden.

Von dieser Preisermassigung der gedacliten Fieber
tinctur wird die k. k. Krankenhausdirection im Nach- 
liange zu dem hierortigen Erlasse vom 10. Februar d. J. 
Z. 7201 in die Kenntniss gesetzt.

W ien, am 20. August 1847.

Fiirst Pa lm  m/p.
B u ffa  m/p.

( A n  d i e  k .  k .  a l l g e m ,  K r a n k e n h a u s d i r e c t i o n . )
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4.
A n z e i g e n  m e d i c i n i s c h e r  W e r k e .

  :------

C l i n i s c h e  V o r t r i i g e  i i b e r  s p e c i  e l l  e P a t h o l o -  
g i e  u n d  T h e r a p i e  d e r  K r a n k h e i t e n  d e s  
w e i b l i c h e n  G e s c h l e  c h t  e s. 1. Abtheilung. D ie  
K r a n k h e i t e n  d e r  G eb i i r m u t  t e r  m it Einschluss 
des Puerperalfiebers. Von F ranz A- K i w i s c h  R it-  
ter v. H o t t e r a u ,  Dr. der Medicin und Chirurgie, 
k. bair. Hofratli, o. ii. Prof. d  Geburtshiilfe in W iirz- 
burg, Vorstand der Entbindungsanslalt, Mitgl. etc.
2 . vermehrte Auflage. Prag 1 8 4 7 . B e i Calve. X X I V
u. 6 7 0  S.  in gr. 8.

Die wiederliolte Auflage, welche das vorliegende 
Buch in dem kurzen Zeitraume von zwei Jahren er
halten hat, —  bei einem medicinischen Werke gewiss 
keine haufige Erscheinung, —  spricht schon im Voraus 
liir die Wiclitigkeit und Gcdiegenheit desselben. Ilin-

siclitlich des Inhaltes beziehen w ir uns auf die Anzeige, 
die w ir von der ersten Auflage dieses Werkes in der 
Wochenschrift im Jahre 1845 geliefert haben, underwah- 
nen nur, dass durch Hinzufiigung neuer Erfahrungen 
und statistisclier Ubersichten einzelne Abschnitle be
deutend vermehrt worden sind. Bei der Anerkennung, 
welche diese clinischen Vortriige allenthalben gefunden 
haben, ist nur zu wunsclien, dass die zweite Abthei
lung derselben, welche im Besitze eines jeden mit 
Frauenkrankheiten beschiiftigten Arztes sein solite, 
dem Versprechen des Hrn. Verf.s zu Folge, noch im 
Laufe dieses Jahres erscheinen moge. Die Ausstattimg 
von Seite der thatigen Verlagshandlung ist vorziiglich.

X  a de  r.

M e d i c i n i s c h e  B i b l i o g r a p h i e  v o m  J a h r e  1847 .
D i e  h i e r  a n g e f i i h r t e n  S c h r i f t e n  s i n d  b e i  B r  a  u  m  ii  11 e  r  u n d  S c i d e l  ( S p a r c a s s e g e b i i u d e )  v o r r i i t h i g  o d e r  k b n n e n  d u r c h  d i e s e l b e n

b a l d i g s t  b e z o g e n  w e r d e n .

De liu llu en ce  d e  V e l e c t r i c i t e  a t m o s p h e r i t / u e  e t  

t e r r e s t r e  s u r  V o r g a n i s m e ,  e l  d e  V e f f e t  d e  T i s o l e m e n t  

e l e c t r i q u e  c o n s i d e r e  c o m m e  m o g e n  c u r  a t  i f  e t  p r e s e r -  

v a t i f  d ' u n  g r a n d  n o m b r e  d e  m a l a d i e s ;  p a r  E m m .  

P a l l a s .  I n - 8 .  d e  2 3  f e u i l l e s .  I m p .  d e  M a r t i n e t ,  a  

P a r i s .  —  A P a r i s ,  c h e z  V o r  s j a s s o n ,  p l a c e - d e -  

V E c o l e - d e - M e d e c i n e .  P r i x  .5 f r .

Ilnryrln(liillie der medicinischen Wissenschaften. 
Methodisch hearbeitet von einem Vereine von Arzten

unter Redaction des Dr. A. M os er. 2. Abtli. A. u. 
d. T .: Handbuch der speciellen Pathologie und Thera
pie, hearbeitet von Dr. L. P osn er. 3. Bd. Chronische 
Krankheiten. 2. Tld. gr. 12. (Xll und 626 S.) Leipzig, 
Brocklums. Geh. 3 II. 54 kr.

Gliage (Prof. Dr. Glieb.), Atlas der patholog. Anato- 
mie. 14. Lief. gr. Fol. (24 S., 2 scliw. u. 2 coi. Steln- 
drucktaf.) Jena, Mauhe. Geh. 2 fl. 45 kr.

t e r i c h t i g u n g .  In Nr. 36 dieser Wochenschrift S. 1159 Z. 10 von oben soli es heissen: statt Staaten, 
S a a te n ; und S. 1236 Z. 17 von oben statt: so fast, s o fo r t .

G e d r u c k t  b e i  J .  P .  S o l l i  l i g e r .


