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I. Original-Abhandlungen aus sammtlichen Zweigen der Heilkunde.
Der Augenspiegel ais Optometer.

von Dr. Jaeger jun.

Die Bestimmung der Accommodationsverhaltnisse des 
Auges ist nieht nur fiir den Physiologen und Augenarzt, 
sondern haufig auch fur den Arzt im Allgemeinen, insbe
sondere aber fiir den Militar- und Gerichtsarzt yon hoher 
W ichtigkeit.

Die Anforderungen, welche hiebei gestellt werden, 
sind yerschieden; so wie fur mehr wissenschaftlicheZwecke 
Daten mit moglichst genauen Zahlenwerthen angestrebt 
werden miissen, so geniigt es andererseits haufig fur prac
tische Zwecke, mehr allgemeine Resultate zu gewinnen, 
wenn nur durch sie die Moglichkeit oder das Bestehen der 
Einstellung des Auges fiir gewisse Entfernungen entweder 
bestatigt oder ausgeschlossen wird.

So mannigfaltig auch die bisherigen W ege und Mittel 
sind, durch welche man eine genaueEinsicht indie Accom- 
modationsverhaltnisse eines Auges zu erlangen strebt, und 
obgleich Manche derselben in yielen Fallen wenigstens 
theilweise dem speciellen Zwecke entsprechen, zu welchem 
sie ersonnen wurden, so besitzen sie doch alle den wesent- 
lichen Nach theil, dass der Arzt hiebei vorzugswfeise an die 
Aussage des zuUntersuchenden gebunden ist, so wie, dass 
sie yom Letzteren nieht nur einen guten W illen (richtige

Ergebnisse zu yeranlassen), sondern auch einen gewissen 
Grad von Bildung undU ebung in derSinneswahrnehmung 
und dem sprachlichen Ausdrucke erfordern, ja  solehe bei 
einzelnen Optometern neuerer Construction in so hohem 
Grade, wie sie nur W enige des wissensehaftlich gebildeten 
Publicums besitzen.

Sind bei dem zu Untersuchenden der gute W ille, 
genaue Resultate zu ermoglichen, so wie die iibrigen Er- 
fordernisse hiezu yorhanden, so kann immerhin eine der 
bisher bekannten Methoden mit einigemErfolge angewen
det w erden, und es diirften hiebei die Sehversuche mit 
Schrift- und Strichtabellen, ahnlich jenen, welche ich vor 
Jahren in meiner Broschiire „iiber Staar und Staaropera- 
tionen‘c angab, den Yorzug yerdienen, indem hiedurch 
nieht nur die bisher genauesten Zahlenwerthe erzielt, und 
sie aueh bei weniger Geiibten und Gebildeten mit Erfolg 
yerwendet werden konnen, sondern weil bei ihnen eine 
Unsicherheit oder Tauschung in der Sinneswahrnehmung 
von Seite des zu Untersuchenden am leichtesten zu erken
nen ist.

Mangelt dagegen auch der fiir diese Methode erfor- 
derliche geringe Grad von Sinnes- und geistiger Bildung, 
wie es in manchen Schichten der Bevolkerung wiederholt 
yorkommt, oder fehlt der gute W ille, richtige Ergebnisse 
zu yeranlassen, oder ist derselbe zum Mindesten nieht mit
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Sicherheit anzunehm en, wie die Erfahrung jedes Arztes, 
besonders aber des Militar- und Gerichtsarztes so haufig 
ergibt, so konnen die bisherigen Erforschungsmethoden 
nur geringe Beruhigung gew ahren, dass man nicht wie- 
derholt getauscht oder dem einen oder anderen Theile un- 
gerecht geworden sei.

In  diesen Fallen nun insbesondere durfte die Unter- 
suchung mit dem Augenspiegel am Geeignetsten sein, mog- 
lichst yerlassliche Daten zu erzielen, indem hiebei die 
W iirdigung der gegebenen Verhaltnisse allein von der 
W ahrnehm ung des Arztes abhangt, der Bildungsgrad des 
zu Untersuchenden in keiner W eise, so wie die Absicht 
desselben zu tauschen, nur bei der Erforscliung des Nahe- 
punctes, und auch hier nur in den selteneren Fallen, einen 
storenden Einfluss auszuiiben im Stande ist.

W erden durch diese Methode auch nicht so genaue 
Zahlenwerthe ermittelt, wie sie rein wissenschaftliche For- 
schungen erheischen, so durfte sie doch in practischer Be
ziehung in den meisten hier einschlagigen Fallen eine hin- 
łangliche Befriedigung gewahren.

Eine erfolgreiche Untersuehung mit dem Ophthał- 
moscope bedingt unlangbar einen gewissen Grad yon 
Uebung in Anwendung dieses Instrumentes; weshalb auch 
manche Stimmen sich a priori gegen die Verwerthung des 
Spiegels ais Optometer aussprechen. Diese Ein wendung 
kann jedoch in so lange keine Geltung erlangen, bis man 
nicht eine leichter anzuwendende und zum Mindesten eben 
so yerlassliche Methode der Untersuehung gefunden hat, 
und  dies um so mehr, ais der Gebrauch des Augenspiegels 
Kenntnisse undU ebung nur von jenem, dem Arzte fordert, 
dem  die Gelegenheit, sie zu erwerben, gegeben, und von 
w elchem  sie zu fordern, ma u berechtigt ist.

Ein sehr starkes Aceon uiodationsvermógen, und eine 
grosse Fertigkeit in der A< iption des Auges fiir irgend 
eine beliebige Entfernuug, < hne ein daselbst sichtbares 
Object, und die gleichzeitige richtige Erkenntniss solcher 
E  instellungen des eigenen Auges, beschleunigt und erleich- 
te r t wohl in vielen Fallen die Untersuehung, der Mangel 
derselben w irkt jedoch in keiner W eise beirrend auf die 
Ergebnisse dieser ein; esgeniigtjedwedes Accommodations- 
yermógen, wenn man nur befahigt is t, sein Auge w ah
rend der Untersuehung stets fiir die gleiche Entfernung 
einzustellen. Ebenso w irkt die Lage des Fernpunctes bei 
dem Untersuchenden nicht storend e in ; entspricht derselbe 
der unendlichen oder einer endlichen Entfernung, hat so
mit der Beobachter einen normalen Fernpunct, oder ist er 
mehr oder weniger kurzsichtig, so w ird wohl die jeweilig 
erforderliche Accommodation oder die W ahl der anzuwen- 
denden Correetionsglaser verschieden sein, es bleiben je 
doch die Differenzen bei der Untersuehung anderer fur ver- 
schiedene Entfernungen eingestellter A ugen , stets diesel

ben ; es wird hiedurch gleichsam die Scala fur die Beur
theilung yerriickt, sie hat bei jedem  Beobachter eine 
andere Lage, ist jedoch stets ein und dieselbe, und ergibt 
sofort immer gleiche Resultate.

H at man nur einmal sein eigenes Auge gegeniiber 
einem Normalsichtigen erprobt, und hiebei die Lage seines 
Fern- und Nahepunctes, oder die Einstellung fur jene E n t
fernung, welche ais Normaleinstellung des eigenen Auges 
fur alle iibrigen Untersuchungen gelten soli, so wie die 
Nummern jener Glaser, welche bei der Accommodation des 
zu Untersuchenden fiir yerschiedene Entfernungen zur 
Ausgleichung der Differenzen benothigt w erden, und die 
sich hiebei ergebenden Abstande beider Augen, erkannt 
und bestimmt, so wird die richtige Beurtheilung aller vor- 
kommenden Falle keiner Schwierigkeit unterliegen.

Yorzugsweise gilt dieses von der Untersuehung im 
aufrechten Bilde, welche hier, so wie iiberhaupt bei allen 
Erforschungen des Augengrundes namhafte Yortheile ge- 
geniiber der im umgekehrten Bilde darbietet, indem sich 
die Differenzen deutlicher auspragen, und dadurch ge- 
nauere Bestimmungen ermogliehen, und Tauschungen und 
Irrungen leichter vermieden werden.

Trotz dieser Vortheile des aufrechten Bildes ist je 
doch die Untersuehung im umgekehrten Bilde nicht auszu- 
schliessen, ja  fur manche Augen unbedingt nothwendig; 
es werden sonach in den entsprechenden Fallen beide Me
thoden in Anwendung gebracht werden m ussen, und er- 
ganzen sich daher gegenseitig.

Es ist nicht meine Absicht, hier in eine erschopfende 
Darstellung und W iirdigung aller jener Momente undV er- 
haltnisse einzugehen, welche sich bei der Beniitzung des 
Augenspiegels ais Optometer ergeben, indem ich mir dies 
fiir eine weitere Yeróffentlicliung vorbehalte, und erlaube 
mir dermalen im Allgemeinen nur folgende Andeutungen

Bei der Untersuehung konnen sowohl der Beobachter 
ais der zu Untersuchende sein Auge fiir irgend eine E nt
fernung eingestellt haben; da es aber nur seiten vorkom- 
men w ird , dass der Beobachter selbst in hohem Grade 
hyperpresbyopisch ist, so wird im Allgemeinen entweder
1. ein fur die unendliehe Ferne, oder 2. ein fur einen Na- 
hepunct eingestelltes Auge, ein anderes Auge untersuchen, 
welches hiebei fur eine endliche oder fiir die unendliehe 
Entfernung, oder auch fiir einen Punct jenseits der Unend- 
lichkeit seinen dioptrisehen Apparat eingestellt hat.

1. a) Haben der Beobachter und der z u  Untersuchende 
ihre Augen fiir sehr grosse Abstande oder fiir einen unend- 
lich fernen Punct, und somit fiir parallele Strahlen einge
stellt, so wird der Augengrund (im aufrechten Bilde un- 
tersucht) ohneBeihilfe eines Correctionsglases yollkommen 
scharf ausgepragt, wahrgenommen. Die Grosse des Bildes 
und der Abstand desselben vom eigenen A uge, werden
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hiebei in allen gleichen Fallen dieselben bleiben, obgleich 
die Schatzung derselben bei yerschiedenen Beobachtern 
eine individuell yerschiedene sein wird.

6) Bleibt nun das Auge des Beobaehters fiir den glei
chen Fernpunct eingestellt, und accommodirt sofort der zu 
Untersuchende fiir immer naher und naher gelagerte 
Puncte, und yereinigt daher divergirend einfallende Strah- 
len auf seiner Netzhaut, so ist zur Erzeugung eines deut- 
lichen Bildes im gleichen Grade, ein um so scharferes Con- 
cayglas, so w ie eine grossere Annaherung beider Augen 
nothig.

Unter solchenVerhaltnissenreichen auch bei den gross- 
ten Accommodationsanstrengungen Normalsichtiger noch 
Concayglaser beąuem a u s , und die scheinbare Grosse des 
Bildes, so wie dessen Abstand vom eigenen Auge, bleiben 
hiebei nahezu dieselben.

Kann jedoch der zu Untersuchende auf 4, 3, 2 Zoll 
und fiir noch naher dem Auge gelagerte Puncte accommo- 
diren, wie es bei Kurzsichtigen und zwar am haufigsten 
durch Yergrosserung der Langenachse des Bulbus in Folgę 
von staphyloma posticum der Fali ist, und wobei zur E r
zeugung eines deutlichen Bildes Concayglaser von 3, 2, 
1 Zoll (negativer Brennweite) unter móglichster Annahe
rung beider Augen, angewendet werden miissen, so riiekt 
dasBild betrachtlich an das eigene Auge heran, der Dureh- 
messer des Sehfeldes vermindert sich im gleichen Grade, 
und die scheinbare Grosse des Bildes nimmt erheblich, um 
das Zwei- selbst Dreifache zu.

Bei der Einstellung des zu untersuchenden Auges fiir 
so geringe Entfernungen, ist die Yerwerthung solch’ star- 
ker Concayglaser immerhin mit Anstrengung des eigenen 
Auges yerbunden, und erfordert einige Uebung; es wird 
daher in solchen Fallen haufig die Untersuchung im umge- 
kehrten Bilde vorgezogen, was jedoch grossen Theils eine 
kiinstliche Erweiterung der Pupille, ob der hiebei grósse- 
ren Starkę der Beleuchtung erfordert, und sodann die Er- 
mittlung des Nahepunctes dieses Auges yerhindert.

c) Sollte nun andererseits, bei unveranderter Einstel
lung des beobachtenden Auges fur den gleichen Fernpunct 
wie friiher, der zu Untersuchende ein hyperpresbyopisches 
Auge besitzen, und dieses fiir einen Punct jenseits der 
Unendlichkeit und somit fiir conyergirend einfallende 
Strahlen eingerichtet sein, so ist zur Erzeugung eines auf- 
rechten und deutlichen Bildes ein convexes Correctionsglas 
(hinter dem Spiegel) unter entspreehender Entfernung bei
der Augen von einander nothig, welches Correctionsglas 
aber auch dadurch yermieden werden kann, dass derBeob- 
aehter mit seinem Auge fiir einen Nahepunct accommodirt.

Hier erscheint nun das Bild des Augengrundes be
deutend in die Ferne g e ru ck t, der Durchmesser des Seh
feldes ist ein betrachtlich grosserer, und die scheinbare

Grosse des Bildes hat um das Drei- bis Fiinffache gegen- 
iiber dem Bilde eines Normalsichtigen, abgenommen.

Eine solche Hyperpresbyopie, welche durch eineVer- 
minderung der Breehungsexponenten der durchsiehtigen 
Medien des Auges, wie z. B. bei Entfernung der Linse, 
oder durch Abflachung der Begrenzungsflachen derselben, 
wie der Cornea etc. hervorgerufen w ird , besteht aber 
auch haufiger, ais man bisher angenommen, durch eine 
Yerkiirzung der Langenachse desAugapfels in Folgę einer 
Abflachung an seinem hinteren Absehnitte (das entgegen- 
gesetzte Form verhalten wie beim staphyloma posticum) 
oder einer Hervordrangung der Retina mit oder ohne Cho- 
rioidea, durch Exsudate, Neubildungen etc.

E rstreckt sich eine derartige Lageveranderung der 
Retina iiber einen grosseren Theil der hinteren Augapfel- 
hemisphare, so ergibt, wie uberhaupt bei Hyperpresbyopi- 
schen, der ganze sichtbare A ugengrund, ein sehr nettes, 
scharfes und yerkleinertes Bild, ahnlich diesem eines Nor
malsichtigen bei der Betrachtung im umgekehrten B ilde; 
ist jedoch nur eine kleine Stelle im Augengrunde aus sei
ner normalen Lage geruck t, so erscheint selbe allein yer- 
kleinert, und man erblickt in der W eise wiederholt innor- 
halb dem normalgrossen Bilde eines Augengrundes ir- 
gend eine Stelle im yerjiingten Massstabe gezeichnet, was 
einen eigenthiimlichen Anblick gewahrt, indem die Theile 
des grosseren Bildes naher gestellt, die des yerjiingten fer
ner erscheinen, und bei dem Mangel von scharfer Abgren- 
zung und vom Schlagschatten keine perspectiyische A n
sicht sich auszubilden yermag.

Es lasst sich in dieser W eise, allein schon durch die 
Vergrosserung oder Verkleinerung des Bildes mit grosser 
Bestimmtheit auf ein entsprechend yerandertes Stellungs- 
yerhaltniss einzelner oder aller Theile des Augengrundes 
schliessen, wobei eine gleich starkę Verkurzung der Lan
genachse des Bulbus eine bedeutend starkere Entfernung 
und Verkleinerung des Bildes erzeugt, ais eine gleich 
starkę Yerlangerung der Langenachse eine Annaherung 
und Yergrosserung des Bildes bewirkt.

Man muss sich jedoch hiebei in Acht nehm en, bei 
einer Verkleinerung oder Vergrosserung des Durchmessers 
eines einzelnen Bestandtheiles des B ildes, z. B. eines Ge- 
fasses, nicht allsogleich eine solche des ganzen Bildes an- 
zunehmen, oder wenn diese wirklich besteht, den yeran- 
derten Durchmesser des Gefasses nicht mit einer partiellen 
Verengerung oder Erweiterung zu verwechseln; es ist zur 
Yermeidung yon Tauschungen nothwendig, dass alle Theile 
des solcher A rt abweichenden Bildes, die gleichen Yeran- 
derungen in demselben Yerhaltnisse und Ausdehnung aus- 
weisen, insbesonders aber, dass eine gleich deutliche Zeich- 
nung und dieselbe Farbung bestehe.

2. H at der Beobachter sein Auge nicht fiir parallele
14 *
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Strahlen, sondern fiir divergirende, und somit fur einen 
N ahepunct eingestellt, so wird derselbe bei der Untersu
chung eines anderen Au ges bei gleichen Fallen wie fruher 
nicht in derselben W eise den Augengrund wahrnehmen 
konnen, und es zeigt sich sofort gegen fruher eine Ver- 
schiedenheit in der Anwendung der optischen Behelfe zur 
Erzeugung eines deutlichen Bildes und in dessen raumli- 
chen Yerhaltnissen; die sich ergebendenDifferenzen jedoch 
bei der Untersuchung fiir verschiedene Entfernungen ein- 
gestellter Augen, bleiben in allen Fallen dieselben, so lange 
der Beobachter die Einstellung seines Auges nicht andert.

Besitzt z. B. der Beobachter ein in einem gewissen 
Grade kurzsichtiges A uge, und richtet er selbes fiir den 
ihm eigenthiimlichen Fernpunct e in , so benothigt er zur 
Beobachtung eines Hyperpresbyopischen kein convexes 
Correctionsglas, und er nimmt bei seiner Einstellung all- 
sogleich den Augengrund vollkommen deutlich a u s ; un- 
tersucht er jedoch ein fiir die unendliche Ferne eingerich- 
tetes A uge, so gebraucht er hiezu schon ein Concavglas, 
und muss sodann zu um so scharferen Glasern schreiten, 
wenn der zu Untersuchende fiir naher gelagerte Puncte 
accommodirt, er ist aber auch um so fruher zur Beobachtung 
im umgekehrten Bilde gezwungen, und kann somit bei 
einem stark Kurzsichtigen niemals den Augengrund im 
aufrechten Bilde wahrnehmen.

In  dieser W eise wird es sonach jedem  nur einiger 
Massen in Anwendung des Augenspiegels Geiibten leicht 
sein, mit Bestimmtheit die Lage jenes Punctes zu ermit- 
te ln , fiir welche der zu Untersuchende sein Auge einge- 
richtet h a t, und kann sofort bei entspreehendem W echsel 
der Einstellung ein griindliches Urtheil iiber die Aecommo- 
dationsverhaltnisse eines Auges erlangen.

Soli hiebei die Lage des Fernpunctes erforscht w er
den , so geniigt es im Allgemeinen fiir practische Falle, 
den zu Untersuchenden einen 8 bis 10 Schuh entfernten, 
scharf begrenzten Gegenstand yon wenigen Zollen Durch
messer fixiren zu lassen; ist jedoch hiezu der gute W ille 
und hiemit die wirkliche Einstellung des Auges in seinen 
ihm eigenthiimlichen Fernpunct, in Frage zu stellen, so ist

durch die kiinstliche Erweiterung der Pupille am geeig- 
netsten mittelst einer saturirten Losung von sulf. atropini 
das siclierste Mittel gegeben, die Accommodation in so ho
hem Grade zu schwachen, dass das Auge dauernd in oder 
nahezu seinem Fernpuncte eingestellt verbleibt.

Ist es dagegen die Aufgabe, die Móglichkeit der Ac
commodation fur einen geringeren Abstand, oder die Lage 
des Nahepunctes zu erm itteln , so muss dem zu Untersu- 
chenden ein Object in entsprechender Entfernung vorge- 
stellt werden. Handelt es sich um den Nahepunct allein, 
so geniigt es im Allgemeinen die Aufmerksamkeit des zu 
Untersuchenden auf einen Theil des Augenspiegels selbst 
zu lenken, da derselbe insbesonders bei der Beobachtung 
im aufrechten Bilde, stets innerhalb des Nahepunctes 
yerweilt.

Muss fur eine solche Einstellung des Auges der gute 
W ille in Zweifel gezogen werden, so fehlt freilich jedes 
Mittel, diese zu erzwingen; es diirften jedoch auch hier 
nur selten fehlerhafte Daten sich ergeben, indem der zu 
Untersuchende wahrend der Beobachtung gewóhnlich die
ser seine Aufmerksamkeit zuwendet, und daher unwill- 
kiirlich (so w eit es ihm mogiich ist) fiir die Nahe des vor- 
gehaltenen Instrumentes accommodirt, undandererseits bei 
geschlossenem zweiten Auge und dem Hineinsehen in das 
Ophthalmoskop, wovon der Beobachter sich stets iiber- 
zeugen kann, mehr ais eine gewohnliche Uebung erforder- 
lich ist, um das Auge fiir eine andere Entfernung, ais die 
des Instrumentes einzustellen.

Die hier. erórterten Verhaltnisse und Mittel sind je 
doch bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel nicht 
allein massgebend fiir die Ermittlung der Accommodations- 
yerhaltnisse; die gleichzeitig gewonnene Einsicht in den 
Bau und das physiologische oder pathologische Yerhalten 
der einzelnen Gewebstheile des Auges erzeugt oft eine 
eben so bestimmte, ja  selbst noch genauere Erkenntniss 
der gegebenen Verhaltnisse, wie z. B. durch die so auffal- 
lenden Symptome des staphyloma posticum u. s. w. schon 
an und fiir sich der Grad der Kurzsichtigkeit beinahe mit 
mathematischer Scharfe zu bestimmen ist.

II. Practische Beitrage aus dem Crebiete der gerichtlichen Medicin
und Sanitats-Polizei.

Gutachteu des Doctoreu - Collegiiims der mcdici- 
nisclien Facultat

iiber die Desinfectionsanstalt in W ien.
V o rg e trag en  in  d e r  S itzung  des G eschaftsra thes  am  29. J a n n e r  1856.

Referent: Dr. Jos. Schneller.
(Schluss.)

Ob aber das ganze Desinfectionsinstitut, dessen prac
tische Durchfiihrung solchen Schwierigkeiten unterliegt, 
doch wenigstens vom theoretisch-wissenschaftlichen Stand

puncte aus betrachtet, wie eben der Entw urf vorliegt, den 
Anforderungen entspricht, wird in Folgendem gezeigt 
w erden :

Yor Allem ist es dem Zwecke der Desinfectionsan
stalt entsprechend, nothwendigfestzustellen, welche K rank
heiten denn fiir a n s t e c k e n d e  zu halten sind. Bei dem 
Umstande, ais die meisten epidemischen fieberhaften Krank
heiten unter gewissen Um standen, wenn auch nur in sel- 
teneren Fallen einen Ansteckungsstoff entwickeln konnen,
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und ais es manche nur durch Ansteckung sich fortpflan- 
zende Krankheiten gibt, welche jedoch nur ausnahmsweisfe 
und zufallig mit dem Tode enden, ist es wohl naturlich, 
dass sowohl jene ais diese, wohin insbesondere die Syphi
lis, die Kratze (durch die Kratzmilbe) und der Kopfgrind 
(durch eigenthiimliche Pilze ubertragbar), so wie die egyp- 
tische und blennorrhoische Augenentziindung gehoren, aus 
der 1. Classe der wirklich ansteekenden Krankheiten, die 
fur das Desinfectionsverfahren geeignet sind, wegzubleiben 
haben, was im Entwurfe ohnehin geschehen ist. Aus den 
sub A. bezeichneten Krankheiten ist wegzulassen das 
Faullieber, worunter wohl nur ein acut verlaufender Scor- 
bu t oder rasche Blutzersetzung, welche beide ein Conta- 
gium nicht entwickeln, gemeint ist, und dieRótheln, dereń 
Selbststandigkeit nicht erwiesen ist. Es bleiben somit fiir
A. d. i. solche K rankheiten, die von den Aerzten allge- 
mein fur ansteckend gehalten w erden : Die orientalische 
Pest, der exanthematische Typhus, die Blattern, der Schar
lach und die Masern.

Unter den Krankheiten sub 71., d. i. mit bedingter Anste- 
ckungsfahigkeitsindzuzahlen, die Cholera, die R uhrundder 
Abdominaltyphus, obwohl auch hier die Ansichten der Aerzte 
sehr diyergirendsiud. Unter dem im Entwurfe yorkommen- 
denNam enNervenfieber durfte wohl der Abdominaltyphus 
gemeint se in ; denn der Ausdruck Neryenfieber bezeichnet 
nach dem gegenwartigen Standpuncte der W issenschaft kei- 
nen bestimmten Krankheitsprocess, weil eben Fieber mit 
nervosen Symptomen in allen mogliehen Formen von Krank
heiten , bei der Lungenentziindung eben so gut ais bei 
Krebs etc. beobachtet wird. Auch der Name Kindbettfieber 
ist eine Collectivbenennung, und die Krankheiten, die da- 
mit gemeint sind, ais Entzimdung der Gebarm utter, des 
Bauchfells, der Blutadern etc. gehoren nicht einmal zu 
den bedingt ansteekenden.

Dasselbe gilt von „sammtlichen Bauchfliissen und Flech- 
tenausschliłgen“ , die in dieser unbestimmtenBezeichnung bei 
einer Unzahl von Krankheiten vorkommen konnen, und 
wohl die W asche und das Bett verunreinigen, aber nicht 
einmal bedingt ansteckend sind, ausser den bereits genann
ten ; auch die Lungensucht und Auszehrung wird nicht 
m ehr yon den Aerzten fiir ansteckend gehalten.

Yon der W asserscheu ist in der Geschichte dieser 
K rankheit n i c h t  e i n  Fali bekannt, dass sie yom Men
schen auf den Menschen ubertragen worden sei.

Die K rankheiten der Kategorie C. gehoren zu den 
chronischen Krankheitsprocessen und werden selbst im 
Entwurfe ais nicht ansteckend bezeichnet, daher sie 
wegzufallen haben, da sonst alle Krankheiten, bei denen 
das Bett und die W asche yerunreinigt w erden, in das Be- 
reich des Desinfectionsverfahrens gehoren wurden. — Es 
wiirde demnach dasReinigungsyerfahren sich auf die oben

bezeichneten fiinf ansteekenden Krankheiten besehranken, 
wobei hier noch von der Pest, insoferne bei ihrem etwai- 
gen Ausbruche gewiss eigenthiimliche Sanitatsmassregeln 
getróffen wurden, abgesehen werden kann.

Angenommen nun,  die zwangsweise Durchfiihrung 
der Desinfectionsmassregeln sei bei den eben genannten 
vier Krankheitsform en: exanth. Typhus, Blattern, Schar
lach und M asern, gelungen, welchen Nutzen hat das of- 
fentliche Gesundheitswohl daraus gezogen?

Nicht mehr, ais dass von einer yerhaltnissmassig sehr 
geringen Anzahl Personen, welche der Krankheit erlagen, 
die W asche, die sie am Sterbebette getragen (insoferne 
sie nicht schon von den Leuten, welche den Todten reini- 
gen und anziehen, ais gute Beute erklart wurde), und das 
Bett selbst einen bis mehrere Tage nach dem Tode dem 
Bereiche der mogliehen Ansteckung entzogen wurde, w ah
rend bei der ungeheuren Mehrzahl der genesenen Kranken 
und auch bei jenen W enigen, welche gestorben sind, — 
so lange die Krankheit dauerte, und das betragt oft 
mehrere W ochen, keine Behorde sich um die Reinigung1 

der W asche und Betten klimmerte, zu einer Zeit also, wo 
die Ansteckung viel leichter moglich w ar, und wo der 
stete Verkehr des Kranken mit seiner Familie und seinen 
Angehórigen und dieser mit der Naehbarschaft ungehin- 
dert stattgefunden h a t; eben so findet bei jenen Kranken 
auch nach ihrem Tode keine Desinfection sta tt, die vom 
Hause in das Spital gebracht wurden, und daselbst, wenn 
auch denselben Tag gestorben sind, wobei noeh die E r
fahrung lehrt, dass durch das W aschen der Effecten des 
Kranken zu Hause oder bei einer W ascherin bis jetzt kein 
offenbarer Nachtheil in sanitatspolizeilieher Beziehung er- 
wachsen ist, und yielmehr durch das iibliche Sieden der 
W asche in der Regel zu Hause mehr gegen die Contagion 
gesehah, ais nach dem jetzt herrschenden Desinfections- 
yerfahren (durch einfaches Reinigen und Liiften).

W enn man bedenkt, dass auch die bei Blattern vor- 
gesehriebenen Massregeln, das Aushangen der Tafel, die 
Anzeige beim Bezirksarzte u. s. w. kaum  mehr beobachtet 
und ihre Unterlassung nicht geahndet w ird, wenn man 
ferner beriieksichtigt, dass in der Regel nicht einmal die 
Impfung oder W iederim pfung, dereń hoher W erth  zur 
Verhiitung der Blattern anerkannt ist, zwangsweise durch- 
gefiihrt werden darf', so ist nicht wohl einzusehen, wie 
eine ganz einseitige Desinfectionsanordnung mittelst Zwang 
exequirt werden soli, da der Nachweis dariiber fehlt, dass 
durch die hausliche Reinigung der W asche des Verstorbe- 
nen die Ansteckung m ehr vermittelt werden soli, ais es 
ohne diese geschehen ware, und ais yielmehr mitBestimmt- 
heit naehgewiesen is t, dass z. B. durch Ueberfullung der 
Spitaler, durch das Beisammenliegen yieler Personen, die 
an yerschiedenen Krankheiten leiden, in einem Saale etc.
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ansteckende Krankheiten grosse Verbreitung erlangen und 
also gegen diesen Umstand eine Abhilfe bei weitem drin- 
gender geboten erscheint.

Aus den eben entwickelten Ursachen ist es auch er- 
klarlich, warum  die practischen Aerzte ein mehr passives 
Verhalten beobachten und das Institut der Desinfection 
nicht kraftiger unterstutzen. J a  die Ueberzeugung des nur 
beschrankten Nutzens dieser Anstalt scheint sich auch auf 
jene offentlichen Sanitatsorgane zu erstrecken, welche eben 
die Ausfuhrung der Desinfectionsmassregeln zu leiten und 
zu uberwachen haben, es musste sonst dieselbe energischer 
betrieben werden, ais es der Fali ist.

Zu bemerken ist noch, dass die W irksam keit derDes- 
infectionsanstalt sich auf die sehr dicht bevolkerten Ort- 
schaften, welche W ien unm ittelbar um geben, dereń Be- 
wohner zum Theile ganz in denselben biirgerlichen und 
hauslichen Yerhaltnissen leben, wie die Bewohner der 
Hauptstadt, nicht erstreckt; eben so wenig besteht eine 
derlei Anstalt in den grossen, stark beyolkerten Stadten 
Oesterreichs, dereń Mehrzahl sich doch auch einer geord- 
neten Sanitatspflege erfreut, und es ist nicht bekannt, dass 
sich daselbst von Seite der Bevólkerung oder der Medici- 
nalbehorde das Bediirfniss einer solchen unter specielle 
offentliche Aufsicht gestellten Einrichtung ausgesprochen 
hatte.

Jedenfalls lasst sich daraus der Schluss ziehen,. dass 
eine Desinfectionsanstalt ais offentliche Institution zur 
zwangsweisen Reinigung der Effecten an ansteckenden 
Krankheiten Yerstorbener unter den dermaligen Yerhalt
nissen kein Bediirfniss zu sein scheint, weil auch sonst die 
hiesige, seit Jahrhunderten bestehende Anstalt anderwarts 
Nachahmung gefunden hatte.

W ie bereits erw ahnt, wird allenthalben die W asche 
beim W aschen mit siedendem W asser behandelt (wieder- 
holt, nachdem sie stark geseift w urde, damit iibergossen) 
und meist auch gesotten, um so mehr geschieht dies mit 
der beschmutzten W asche yon K ranken, und am meisten 
mit der nach Todesfallen, bei denen stets grossere Auf
merksamkeit verwendet, und nebstdem das Bett und die 
W asche in der Regel einer langer dauernden Luftung 
ausgesetzt wird. In allen Fallen von ansteckenden 
Krankheiten wird eine angemessene Belehrung und Er- 
mahnung des behandelnden Arztes zur grósstmoglichen

Reinlichkeit wahrend der Krankheit, so wie bei eintreten- 
dem Tode mehr fruehten, ais Zwangsmassregeln; eben so 
kann der Todtenbeschauer den Hinterlassenen die sorgfal- 
tige und zweckmassigste Reinigung der Effecten des Ver- 
storbenen dringend ans Herz legen, zudem ist zu bemer
ken, dass Personen der armsten Classe ohnehin meist ins 
Spital gebracht werden.

W enn aber durch die vorhergegangene Deduction der 
Beweis geliefert wurde, dass eine offentliche Desinfections
anstalt in der proponirten A rt weder ein Bediirfniss ist, 
noch ihre Anordnungen zwangsweise durchzufiihren s in d : 
will damit der, wenn auch mehr beschrankte Nutzen einer 
solchen Anstalt iiberhaupt, nicht in Abrede gestellt w er
den. Es wird namlich manchen Parteien, denen die Gele
genheit zu Hause feh lt, und die eine hochgradige Scheu 
vor ansteckenden Krankheiten besitzen, erwiinscht sein, 
im vorkommenden Falle wahrend der K rankheit einer 
Person schon, im Genesungs- oder Todesfalle insbesondere 
die Bettfedern und dasRosshaar in einer hiezu bestimmten 
Anstalt (Dampfwaschanstalt) reinigen zu lassen, wie denn 
z. B. eine solche Bettfedern-Reinigungsanstalt bereits besteht.

Nach Erwagung aller eben entwickelten Grunde sieht 
sich das Doctoren-Collegium der medicinischen Faeultat 
yeranlasst, Iiber das Desinfectionsyerfahren iiberhaupt seine 
W ohlmeinung dahin abzugeben, d a s s  b e i  d e r  so b e 
s c h r a n k t e n  N i i t z l i c h k e i t  d e r  D e s i n f e c t i o n s 
a n s t a l t ,  w i e  s i e  g e g e n w a r t i g  b e s t e h t  u n d  b e i  
d e r  g e r i n g e n  A u s s i c h t ,  a u c h  n a c h  d e m  n e u e n  
E n t w u r f e  i n  Z u k u n f t  E r s p r i e s s l i c h e r e s  z u  l e i -  
s t e n ,  d i e  h i e s i g e  D e s i n f e c t i o n s a n s t a l t  a i s  e i n  
z w a n g s w e i s e  d u r c h z u f u h r e n d e s  s a n i t a t s p o l i -  
z e i l i c h e s  I n s t i t u t  a u f z u l a s s e n ,  d a s s  es j e d o c h  
i m m e r h i n  w u n s c h e n s w e r t h  s e i ,  s o l c h e  Re i n i -  
g u n g s a n s t a l t e n  z u  b e s i t z e n ,  d i e  u n t e r  sani -  
t a t s p o l i z e i l i c h e r  U e b e r w a c h u n g * )  s t e h e n ,  u n d  
i n  d e n e n  y o r k o m m e n d e n  F a l l s  d i e  d a h i n  iib e r-  
b r a c h t e n ,  in F o l g ę  v o n  K r a n k h e i t e n  v e r u n -  
r e i n i g t e n  E f f e c t e n  z w e c k m a s s i g  g e r e i n i g t  
w e r d e n .

*) Es is t w ohl aus dem bisher Entw ickelten einleuchtend, dass 
liiem it keine bekordliche Leitung, sondern eben nur eine 
Ueberwachung gem eint ist, wie sie sich auf jene Privatanstal- 
ten erstreckt, dereń Zwecke in  einer naheren Beziehung zum 
offentlichen Gesundheitswohle stehen.

IV. Analekten nnd Besprechung neuer medicinischer Bucher.
geschieht, derH arn  w enigstens beiM adchen sich beim Lachen etc. 
unw illkurlich  fortdrangt. D er H arn w ird  mehr oder w eniger 
lange Zeit zuriickgehalten durch die E lasticitat des Blasenhalses, 
durch die Zusam m enziehung des ihn  umgebenden Sphincters, 
durch die der vordern Fasern des Lerator ant, so w ie durch den 
W iderstand, den die R ichtung des Canals der H arnrohre entge- 
gensetzt. Leisten nun  diese Theile n ich t den nothigen W ider
stand, so w ird  der H arn abfliessen, und  um so eher, je  klei-

a ) Aus dem Gebiete der practischen Medicin.
Incontinentia urinae nocturna. Dieses ausserst lastige und  ge

wohnlich hartnackige Uebel tro tz t oft allen moglichen aussern 
und  innern  Mitteln und zw ar aus dem einfachen G runde, w eil 
sam mtliche an bezeichneter Incontinenz Leidende das Bedurf- 
niss haufig zu harnen haben , und gew ohnlich den T a g  iiber
jede Stunde den H arn entleeren, und  w eil, sobald dieses n icht
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ner der Raum  der H arnblase fu r den gesam melten U rin ist. 
Beides finden w ir bei Incontinenz. Dem Trieb zu liarnen w ird 
zu haufig und  zu bald  nachgegeben, und  die H arnblase nie ge- 
horig  ausgedebnt, sie verliert an U m fang, so dass dieselbe oft 
kaum  % Mass zu fassen vermag. Gegen diese Erscheinungen 
liilft kein M ittel in  der Apotheke, selbst der electro-magnetische 
A ppara t w ird  selbst durch langere Zeit umsonst angewendet. 
Zur Beseitigung dieser geringen A usdehnung mussen die den 
Blasenhals umgebenden M uskelpartien erstarken, d. h. sie miis- 
sen durch tagliclie Uebung so w eit gebracht w erden, dass sie 
den Druck des H arnes, so wie den R eiz , den der ausdelinende 
U rin Anfangs auf die B lasenwandungen und  den Blasenhals 
hervorru ft, iiberw inden. Dieses E rstarken  der M uskelpartien 
w ird  selten unmoglich sein, und die Zeit der H eilung w ird sich 
je  nach der W illenskraft und  dem volligen Eingehen des Patien
ten  auf die gegebenen Yorschriften richten. Der O beram tarzt 
D r. S c h w a n d n e r ,  tiberzeugt von dem guten Erfolge der 
neuern H eilgym nastik und der Gym nastik einzelner M uskelpar
tien brachte nun  diese auch auf die besagten Muskeln in  A nw en
dung, und theilt seine E rfahrung  in  H insicht des gliicklichen 
Resultates in drei kurzgefassten Krankengeschichten mit. Dieses 
angegebene Verfahren w urde noch durch kalte  Sitzbader unter- 
stiitzt. (Wiirtemb. med. Corresp. BI. 1855. Nr. 40.)

b) Aus dem Oebiete der Gynaecologie.
Ncues ferfahren bei Prolapsus uteri. Yon der Idee ausgehend, 

dass frem de K orper in  einzelnen Theilen des menschlichen Kor- 
pers eingeheilt, oder auch n u r befestigt lceinen N achtheil b rin1- 
gen, suchte Dr. S c h i f f e r  einfach den un tern  Theil der Scham- 
spalte durch Zusamm enkniipfen eines biegsamen Bleidrahte3 
der A rt zu verengen, dass kein V orfall m ehr erscheinen konnte.

Das Operationsverfaliren is t fo lgendes: Nach vollkommen 
reponirtem  Prolapsus w ird  die Person in  die Lage wie beim 
Steinschnitt gebracht, die beiden grossen Scham lippen m it der 
linken  Hand etwas in  die Hohe gehoben , dann m it der rechten 
Hand am untern  D ritthe il der Schamlippen ein Trocar in  einem 
Stosse durchgestochen, derS tacliel selbst entfern t und durch die 
Rohre ein recht biegsam er B leidraht von 1 Linie D urchmesser 
durohgefiihrt, und  nach der E ntfernung der Rohre der D ralit 
durch eine einfache Schleife zusam mengekniipft. Die Ope
ra tion  is t beinahe schmerzlos und  fast unblutig , und das Tragen 
des D rahtes genirt beim Gehen und  A rbeiten niclit im  Geringr 
sten. In  den ersten Tagen w ird  der D ralit etwas h in  und  her 
bewegt. Sollte der D raht bei einer G eburt oder bei sonstigen 
Fallen hinderlich sein, so kann er leicht en tfe rn t, und nachher 
w ieder eingefiihrt werden. E in  gekrum m ter T rocar, wie der 
Cystotom is t yorziiglicher. (Med. Central-Ztg. 1855 Nr. 61.)

V. Personalien, Miscellen.
Notizen.

Die Schiller Professor Schuh’s iiberreichten zum Schlusse 
des Semesters am 6. d. M. ihrem  berulim ten Lehrer eine ausserst 
geschm ackvollgearbeitete Dankadresse, w orin sie dem im Leben 
wie in  der W issenscliaft gleich geachteten Meister ih ren  herz- 
liclisten Dank fiir seine Bemiihungen zollen, und zugleich jenen 
gemeinen, von Berlin ausgegangenen Anfeindungen entgegen- 
treten, dereń w ir bereits in  Nr. 2 unserer Zeitschrift gedachten. 
Das Ganze athm et jenen  sclionen Geist der A chtung und Liebe, 
welchen m an so gerne ais yereinendes Band zwischen Meister 
nnd  Schiller w alten sieht. Mehrere hundert U nterschriften, vom 
K alligraphen ausserst zierlicli angebracht, schlossen das in P ro 
fessor Forster’s K unstanstalt verfertigte Praclitblatt.

— Dem Vernehmen nach bescliaftigt sich Professor Skoda 
m it der Bearbeitung einer speciellen Patliologie und Therapie 
im  Sinne seiner Schule. N am entlich soli ihn dazu der fiir yiele 
Schiller unerscliwingliche Preis specieller Lehrbiicher bestim m t 
haben. Hoffen w ir im lnteresse der W issenschaft w ie der studie- 
renden Ju g e n d , dass sich diese, aus yerlassliclier Quelle kom- 
mende Nachriclit baldigst bestatigen mogę!

— Am 28. Janner 1. J. fand in der Sitzung der Akademie 
der W issenscliaften in Paris dieV ertlieilung des Preises Montyon 
statt. Den Preis fiir Experim entalphysiologie erh ielt M. Brown- 
Sequard fiir seine A bhandlung iiber die Fortpflanzung der Em- 
pfindungseindriicke au f das Riickenmark.

Der Preis fiir Medicin und C hirurgie w urde keinem  Bewer
ber zuerkannt; es w urden  aber 10 Belohnungen zu 1500 und 
1000 Franks fiir die besten A rbeiten ausgesproclien; zwei von 
den ersteren fielen deutsclienForschern zu, namlich dem Dr. I-Ian- 
nover fiir seine anatomisclien, physiologisclien undpathologischen 
Untersucliungen des Auges und dem Dr. Lehmann fiir seine phy- 
siologische Chemie.

In derselben Sitzung w urde das Program m  der Preisfrage 
desLegats yonB reant, aufderenLosung der Preis von 100,000 Fr. 
gesetzt is t , aufgestellt, namlich eine Beliandlungsmethode der 
asiatischen Cholera anzugeben, durch welche die ungeheure 
Melirheit (immcnse majorite) der Falle w irklicli gelieilt w ird, oder 
auf eine unw iderlegbare W eise die Ursaclien derselben anzuge
ben, so dass m it E ntfernung  der Ursachen auch die Epidemie 
aufhóren muss oder, endlich eine Propliylaxe zu bezeichnen, 
die in  ih rer W irksam keit jen e r der Schutzpocke gegen die 
B lattern  gleiclizustellen ist.

— Auch Constantinopel h a t nunm ehr eine S r z t l i c l i e  
G e s e l l s c l i a f t  erhalten. D ank den yielfaclien unermiidlichen

Bemiihungen des D resdner Arztes, Dr. P. Pincoffs, w elcher seit 
bald  einem Jahre im  englischenM ilitarspitale zu Scutari Dienste 
leistet, h a t am 15. F ebruar 1. J . die erste S itzung dieser durch 
ihn  yereinigten Gesellscliaft im  Casino zu P e r  a stattgefunden. 
W ie das „Journal de Constantinople!1 und  die „Presse d ’O rient“ 
vom 18. Februar schreiben, w aren bei dieser durch das unablas- 
sige Streben Dr. Pincoffs' zu Stande gekomm enen ersten Ver- 
sam m lung, obsiegend der mehrfachen Sprachyerschiedenheit, 
anw esend: die Chefarzte undN otab ilita ten  der englischeh, fran- 
zosischen, sardinisclien und  tiirkischenM ilitarspitaler, gleichwie 
yiele der ersten Aerzte Constantinopels. D er G eneral-Inspector 
des arztlichen Dienstes der franzosischen A rm ee, H err Baudens, 
w urde durch Zuruf zum Prasidenten, Dr. Pincoffs zum Secretar 
der Gesellscliaft erw ahlt, und es w ard festgesetzt, in  Zukunft 
r e g e l m a s s i g  zwei Mai im Monate sich zu yersam m eln, und 
hauptsachlicli m it m ilitararztlie li-w ich tigen  K rankheitsform en 
sich zu beschaftigen, ais yorziiglich: Typhus, Scorbut, E rfrierun- 
genu .s. w. Es w urde ferner eine Commission, aus je  1 Reprasen- 
tan ten  jedw eder N ation zusammengesetzt, ernannt, welche nun
m ehr sich beschaftigen w ird, die S tatuten fiir die sofort ais per- 
m anent erk larte G e s e l l s c l i a f t  d e r  M e d i c i n  zu verfassen.

Personalien.
T ra n sfer iru n g en  k a is . - k o n ig lic k e r  M ilita ra rzte .

OA. Dr. Bernhard Deutsch, vom 2. zum 39. In f.-R g t. — OA. 
Dr. Wenzl Philipp, yom Lem berger Garn.-Spital zum 2. Inf.-Rgt. 
— OWA. Michael Benlcer, vom 2. Art.-Rgt. zur Art.-Akad. — 
OWA. Phil. Nagi, vom 10. Uhl.- zum 7. Drag.-Rgt. — OWA. Jo
hann Schettina, vom 11. Art.-Rgt. zur Donau-Flotille. — OWA. 
Richard Mayer, yom 10, zum 11. Art.-Rgt. — OWA. Johann Hart- 
mann, yom 61. Inf.-Rgt. zur Binnensee-Flotille. — OWA. Fried
rich Fradetzhy, vom 25. Inf.-Rgt. zur Lagunen-Flotille.

S te rb e fa ll. Am 1. d. M. starb in  P rag nach langem  K ran- 
kenlager der ais A ugenarzt riihm lich bekannte Med. Dr. H err 
Josef Ernst Ryba, ausserordentliclier Professor, em eritirte r Decan 
der medicinischen Facultat und  bohmisch-standischer Augenarzt, 
im  61. Lebensjahre.

M cdigte Stellen.
Zur Besetzung der im  Markte Gross-Kikinda neu creirten 

Gemeinde-Thierarztesstelle m it 300 fl. CM. Gelialt ist der Con- 
curs bis 5. A pril d. J. eroffnet. Gesuche an die k . k. Kreisbeliórde 
zu Gross-Becskerek.

— Die m it 400 fl. CM. yerbundene Stadtphysicusstelle zu 
Oedenburg is t erledigt. Gehorig in stru irte  Gesuche bis 31. M&rz 
d. J. an das B urgerm eisteram t zu Oedenburg.
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Yerein fiir Ucilquellenkunde in Oesterreieh.
Die U nterzeichneten haben an das hohe M inisterium  des 

Innern  das Ansuchen gestellt, um  yorlaufige Bew illigung zur 
B ildung eines „ V e r e i n e s  f i i r  H e i ł ą u e l l e n k u n d e  i n  
O e s t e r r e i e h . "

Nachdem nun die Genehmigung zu den V orarbeiten erfolgt 
is t, halten  es die U nterzeichneten fu r ih re  Pflicht, dem arztlichen 
Publieum , auf dessen kraftige U nterstiitzung sie zah len , das 
yorlaufige Program m  dieses Yereines in  allgem einen Umrissen 
darzulegen, und behalten sich ein specielles, an die E inzelnen 
gerichtetes Aufforderungscircular fiir die Folgę vor.

Der Verein fiih rt den Namen „ V e r e i n  f i i r  H e i l ą u e l -  
l e n k u n d e  i n  O e s t e r r e i e h . "  U nser V aterland besitzt einen 
H eiląuellenschatz, w ie kein anderes Land in  E uropa; viele der
selben sind gekannt und  gew iird ig t, und zahlen zu den ersten 
H eiląuellen Europa’s, der grossere Theil dagegen, und darunter 
solche, die nach ih re r Zusamm ensetzung und W irksam keit in  
yorderster Reihe zu stehen yerdienen, w ie viele H eiląuellen Un
garns und  Siebenbiirgens und Galiziens sind bis je tz t kaum  
oder n u r unyollstandig gekannt und beniitzt. W ie nach so yielen 
anderen R ichtungen darf unser Y aterland auch in  Bezug auf 
seine reichen und  lieilkraftigen Quellen einem  m achtigen Auf- 
schwunge entgegensehen.

Die W ichtigkeit eines solchen vom Standpuncte der Huma- 
n ita t und der W issensohaft, seine national-oconomische Bedeu
tung  fiir ganze Landstriche is t zu augenfallig, um  einer w eitern 
E ro rte rung  zu bediirfen.

Zu diesem Aufschwunge nach K raften fórdernd beizutragen, 
is t die oberste leitende Idee unseres zu bildenden Vereines.

Die Zwecke, welche derselbe insbesondere yerfolgen w ird, 
sind:

1. Die Fórderung der wissenschaftlichen Erkenntniss der 
H eiląuellen O esterreichs, sowohl nach geologisch-chemischer, 
ais und  vor Allem nach therapeutischer R ichtung.

2. Die V erbreitung der gewonnenen wissenschaftlichen 
Resultate.

3. Die Hebung der E inrichtungen an den Quellen, ihres 
Besuches und ih re r Yersendung.

Zur E rreichung dieser Zwecke w ird der Y erein zusammen- 
gesetzt sein :

A. Aus N aturhistorikern  und Fachm annern.
1. Geognosten, C hem ikern und  Meteorologen;
2. A erzten;
3. Technikern.
B. A dm inistratiyen C apacitaten, und  durch B esitzund  Stel- 

lunghervorragenden  Personen,dieeingreifen konnen undm ogen.
Die V ereinsarbeiten zur E rzielung der genannten Zwecke 

w erden sein:
I. Versam m lungen zu w issenschaftlichen V erhandlungen.
II. Correspondenzen.
III. Herausgabe eines Jahrbuches, welches sowohl den w is

senschaftlichen Verhaltnissen derQ uellen , ais auch den Sussern 
auf den H eilzweckEinfluss nehmenden E inrichtungen Rechnung 
tragen  soli.

IV. U ntersuchungen yon H eiląuellen nach geologisch-che
m ischer w ie nach therapeutischer Richtung.

V. V erbreitung von M ittheilungen iiber osterreichische 
H eiląuellen in  fremden Sprachen.

VI. G utachten, A ntrage und  Vorschlage, die den Vereins- 
zweck zum Gegenstande haben, an Behorden, moralische Perso
nen  und  einzelne auf das W ohl der C urorte Einfluss nehmende 
Indiyiduen.

Die V ereinsm ittel werden sein:
1. Festgesetzte und freiw illige Beitrage von M itgliedern;
2. E rtragnisse der Vereinsarbeiten.
Die Vorarbeiten fiir den V erein werden baldigst eingeleitet 

werden, und dem arztlichenPubłicum  yon denselben seiner Zeit 
K enntniss gegeben werden.

Docent Dr. S e e g e n , Professor O p p o l z e r .
B ru n n en a rz t in  C arlsbad . Professor S i g m  u n d .

Offene Correspondeiu an dic Redaction.

Geehrteste H erren und C ollegen!
Sie gonnen m ir wohl in  der Angelegenheit meines offenen 

Briefes an H errn  H a e c k e 1 und der darau f erfolgten A nt w ort 
H errn  V ir c l io w ’s in  W iirzburg einige Zeilen. Ich wiinsche 
nam lich zu erklaren, dass ich den offenenBrief bona f i d e  gegen 
H errn H a e c k e l  geschrieben, da m ir der Aufsatz des letzteren 
so gehalten sch ien , w ie ich von einem Colłegienheft yoraus- 
setzen musste, und  zw ar insbesondere deshalb, w eil die Haupt- 
frage , w ie  V i r c h o w ’s E n t g e g n u n g  s e l b s t  a u s d r i i c k -  
l i c h  b e z e u g t ,  o h n e  G r u n d e ,  bios m it C itirung der Auto- 
r i ta t V i r c h o w ’s ,  u n d  z w a r  a n d e r s ,  a i s  n a c h  s e i n e n  
f r i i h e r  e n  P u b l i c a t i o n e n  d a r i i b  e r ,  erled ig t wurde. Nie- 
m and kann  V i r c h o w ’sA rbeiten hoher schatzen, und von ihrem  
bleibenden W ertlie vollkomm ener durchdrungen sein , ais ich, 
da ich sie jederzeit aufrichtig anerkannt habe, und  keine Gele- 
genheit versaum e, auf sie, ais die w ichtigsten aller neueren 
Leistungen in  Vorlesungen und Schriften aufm erksam  zu m a
chen. W enn ich dem ungeachtet in  meinem E ifer gegen H a e 
c k e l  iiber diesen hinaus, und w eiter ging, ais ein so verdienst- 
yoller Mann wie V i r c h o w  fiir sich erw arten  konnte , so moge 
er es entschuldigen, indem  er sich daran erin n ert, dass er im  
Eifer, s e i n  Reeht zu w ahren , selbst n icht gar seiten iiber der 
Person die Sache yergessen habe.

In  A ngelegenheit des Punctes a b e r , wegen dessen ich den 
offenen B rief an H a e c k e l  schrieb, muss ich  bei dem Gesagten 
stehen bleiben. Die W iener Schule, oder eigentlich R o k i 
t a n s k y ,  hat  n i e m a l s  behaupte t, dass die in  den E xsudaten 
yorkom m enden Kerne und  Zellen sich im  B lute b ilden, und  
dann exsudiren. Man fiihre die Stellen a n , aus denen solcher 
Schluss gezogen w ird. R o k i t a n s k y  h a t im  Gegentheil die 
Lehre yon der Diapedesis sanguinis bekam pft, und  soli nun  die 
Transsudation der Typhus-Korperchen behauptet haben.

MeinMotiv, ais ich das gegen H a e c k e l  geltend zu machen 
suclite, w ar einfach, die E hre der Schule zu w ahren , welche 
H a e c k e l  in  M aterie und Form  — er bediente sich des Ausdru- 
ckes: W ollte m an sie fu r E xsudat a u s g e b e n ,  w ie die W iener 
Schule th a t — lacherlich z u machen suchte. Ich frage V i r c l i o w  
nun : I s t  es s t a t t h a f t ,  m i r  s t a t t  d i e s e s  e i n f a c h e n  
u n d  n a t u r l i c h e n  M o t i v e s  g e k r a n k t e  E i t e l k e i t  un -  
t e r z u s c l i i e b e n ?  Ais ha tte  ich den offenen B rief deshalb ge- 
schrieben, w eil m ich H a e c k e l  n ich t citirte. Ich w ill gestehen, 
dass mich V i r c h o  w’s U rtheil iiber mein Compendium ange- 
nehm  iiberrascht h a t, da „sein Lob kein  Loblein" is t; da ich 
nun iiberdies dam it nie einen A nspruch auf eigentlich wissen- 
schaftliche Bedeutung gem acht habe, w enn ich m ir gleich be- 
w usst bin, redlich das Meine dafiir gearbeitet zu haben, so hatte 
ich som it gar keine Veranlassung, durcli n ich t C itirtw erden ge- 
k ran k t zu sein.

Die Frage, ob sich in  E xsudaten w irklich  Zellen frei bilden 
oder nicht, gehórt n ich t h ieher: bewiesen is t weder das E ine 
noch das A ndere; aber den Ton auf die Zellenwucherung zu 
legen, ais w urde sie n ich t durch die Exsudate bed ing t, gleieh- 
y ie l, ob sie yon einer frei neugebildeten oder einer physiolo- 
gisch •prae.existe.ntm — D rusenkorn, B indegewebskorper — aus- 
geht, sondern ais w are sie nur. Selbstthatigkeit der Zelle, das 
scheint m ir heisst die Ontologie w ieder einfiihren, welche kaum 
erst beseitig t ist.

Uebrigens muss ich auch darauf bestehen, dass un ter typho
sen Placąues kleine graue Kornchen in  den ubrigen Darm hauten 
liegen , welche eben auch typhose Infiltration sind. Ich denke, 
sie w erden V i r e h o w  schon noch einm al zu Gesichte kommen, 
und  er w ird  sich dann hoffentlich dieser W orte erinnern. Ich 
habe sie in  W ien bei jedem  intensiven Typhusfalle in  grosser 
A nzahl gesehen, und  in  m einen Cursen jedesmał gezeigt. Sie 
sind deshalb w ichtig , w eil yon ihnen die typhose Perforation 
abhangt.

K rakau, 25. F ebruar 1856.
Dr. H e s c h l .
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