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I. Original-Abhandlungen aus sammtlichen Zweigen der Heilkunde.
yulsionen, unter welchen ein Theil der verklebten Lippen- 
wunde unter Blutung von einander wich. Ich liess mich
nicht abhalten, von Neuem zwei blutige Nahte (Knopf-
nahte) anzulegen und die Yereinigung gelang.

In manehen G-egenden besteht, namentlich unter dem 
Landvolke ein von Geschlecht zu Geschlecht sich forter- 
bendes Yorurtheil beztiglich der H asenseharte, wie eines 
jeden mtium primae conformationis an einem den Blicken 
des Publicums zuganglichen Korpertheile. Ein Kind mit 
einem solchen Bildungsfehler in die W eit gesetzt zu haben, 
gilt ais eine Schande fur die arme M utter; es ist dies ein 
Volkswahn, der aus einer Zeit sich herschreibt, wo jedes 
Muttermahl und jede Abweichung yom normalen Typus 
in Bezug auf Farbę oder Form ais ein unzweifelhaftes 
Zeichen eines mit dem Teufel gepflogenen Umganges an- 
gesehen und gestempelt w ar. Ein Kind mit einer Hasen- 
scharte oder einem andern augenfalligen Bildungsfehler 
wird bei der allgemeinen óffentlichen Impfung nicht leicht 
pele-mele mit den andern Kindern dem Impfarzte zuge- 
fiihrt. W o immer moglich, sorgen Mutter und Verwandte 
dafiir, dass es privatim , oder erst ganz zuletzt geimpft 
werde, nachdem die iibrigen Mutter mit ihren Impflingen 
den Ort der Yaccination schon verlassen haben.

Diesem im Landvolke mancher Gegenden tief wur- 
zelnden W ahnę rechne ich auch zum grossen Theile es 
z u , dass Kinder mit einer Hasenseharte und einem Bil-

Ueber die am meisten geeignete Zeit zur Operation 
der Hasenseharte.

von Dr. J. E. H eyfelder.
V orgetragen  in  de r m edic. Societat zu H elsingfors am  15. M arz 1856.

Die Pariser chirurgische Gesellschaft hat kiirzlich 
gewissermassen zum Axiom erhoben, dass die Operation 
der Hasenseharte, namentlich der mit einer Spalte im 
Gaumen mit und ohne Vorsprung des Alveolarfortsatzes 
(tubercule incisif ossenx) complicirten, erst zulassig sei, 
wenn das Kind das Alter von 15 —18 Monaten erreicht 
habe, und dass die Durchfuhrung dieser Operation an 
einem Kinde bald nach der Geburt (l'operation hatme du 
bec de Ueme compliąue) geradezu heisse: d a s  K i n d  
o p f e r n !  (vid. Gaz. hebdomadaire 1 8 5 6 , Nr. 3 ,  S. 66.)

In obiger W eise ausserten sich namentlich M i c h o ń ,  
D e n o n v i l l i e r s ,  L e n o i r ,  G u e r s a u t  und P a u l  D u 
b o i s ,  welcher letzte allein es w agte, eine Ausnahme fiir 
die einfache Hasenseharte anzusprechen.

Ich habe an Kindern innerhalb ihrer ersten zwanzig 
Lebenswochen die Operation der e i n f a c h e n  und der 
n i c h t  e i n f a c h e n  (der doppelten und der mit Gaumen- 
spalte complicirten) Hasenseharte iiber 100 Mai gemacht, 
und nicht e in  Kind in Folgę dieser Operation verloren. 
Selbst von bedenklichen Zufallen nach der Operation kann 
ich nicht reden. N ur bei einem fiinf Monate alten Madchen 
beobachtete ich am yierten Tage nach der Operation Con- dungsfehler, sobald dieser den Blicken des Publicums nicht
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entzogen werden kann, bald nach der Geburt zur Opera
tion gebraeht werden. W ill man die Operation um einige 
W ochen yerschoben wissen, so bekommt man ein solches 
Kind selten wieder zu Gesiehte; es wird so lange zu an
dern Aerzten getragen, bis sich einer findet, der die Ope
ration nieht yerschiebt, und indem ich wahrnahm, dass die 
Operation durch Andere auch an kaum eine oder einige 
W ochen alten Kindern ohne allen Nachtheil durchgefuhrt 
ward, so fand ich mich berufen, in der Folgę beziiglich 
des Alters der Kinder weniger scrupulos zu sein.

Die Hasenscharte mit und ohne Spalte im Gaumen 
ist mehr ais eine blosse Deformitat. Das Kind mit einem 
solchen Mangel ist ausser S tande, die Brustwarze der 
M utter gut zu fassen und festzuhalten. Das Saugen ge
schieht also mit Hinderniss und auch nieht ohne alle 
Schmerzen fiir die Ernahrerin.

Die Hasenscharte ist also ein Hinderniss fur die E r
nahrung, so wie sie auch spater ein Hinderniss fiir die 
Spraehe abgeben kann, besonders wenn sie mit Gaumen
spalte eomplicirt ist. Es liegen also Griinde vor, einen 
solchen Zustand baldmóglichst zu beseitigen, was nur auf 
operativem W ege geschehen kann. Dies aber l a n g e  zu 
yerschieben, will uns um so weniger einleuchten, ais bei 
dem grossen Reproductionsyermogen im ersten Lebensalter 
die Ausgleichung des mittelst des Messers Abgetragenen 
ungewohnlich rasch und sicher zu erfolgen pflegt.

Hiemit verkenne ich keineswegs die wohl alle Beach- 
tung fordernde Yulnerabilitat eines Kindes in seinen ersten 
Lebensw ochen, wo ich gern jeden blutigen Eingriff yer- 
m eide, und nur dann zu ihm mich yerstehe, wenn die 
Nothwendigkeit dazu gegeben ist. Ist aber ein an und fur 
sich gesundes und kraftiges Kind Iiber diese allererste Le- 
bensphase hinaus, so yerschwindet fiir mich jedes Beden- 
ken, sowohl eine einfache, ais auch eine complicirte Ha- 
senseharte durch eine Operation zu beseitigen. Namentlich 
w erde ich eine solehe aber auch nieht leicht iiber die zwan- 
zigste Lebenswoche hinaus yerschieben. Mit der zwanzig- 
sten Lebenswoche beginnt die Dentition oder sie manife- 
stirt sich entschiedener, wenn sie schon begonnen haben 
sollte. W enn diese gleich ein naturgem asser, d. h. ganz 
normalerLebensact ist, so diirfen w ir inzwischen doch nieht 
yerkennen, dass diese innerhalb der Sphare des gesunden 
Lebens kreisende Evolution eine grossere Empfanglichkeit 
fur krankmaehende Momente in sich tragt, und dass jeder 
operative Eingriff eine potentia nocens werden, und bedenk- 
liche Zufalle herbeifiihren k a n n , die wir ais Emanationen 
consensuell entstandener Gehirnreizung anzusehen berech- 
tig t sind. Die einmal begonnene Dentition endigt aber so 
bald nieht, sondern findet wohl erst mit dem Hervortreten 
der letzten Milchzahne (am Ende des zweiten Lebensjah- 
res) ihren wirklichen Grenzstein.

Hiezu kommt eine weitere im neunten Lebensmonate 
sich manifestirende Evolution — die schon yon C. Bi l l  a r  d 
erwahnte deutlichere Ausscheidung der grauen Gehirnsub- 
stanz von der w eissen, welche Metamorphose gleichfalls 
eine grossere Disposition fiir K rankheiten, namentlich fur 
Entzundungen des Gehirns und seiner H aute, mit sich 
fiihrt; daher fiir diese Zeit jeder noch so geringe operative 
Eingriff, selbst die Yaccination, prohibirt sein sollte.

In Beriicksichtigung alles dessen, mocbte ich das 
Alter eines Kindes zwischen der 9. und 20. W oche ais 
diejenige Epoche bezeichnen, welche fur operatiye Ein- 
griffe, wie zu der Operation der Hasenscharte erforderlich 
sind, am ersten sich eignet.

W ill man aber diese Operation so lange yerschieben, 
bis sammtliche Milchzahne erschienen, ais bis nach yollig 
beendigter Dentition, was nieht leicht yorEnde des zweiten 
Lebensjahres der Fali ist, so darf dabei nieht ausser Acht 
bleiben, dass die Ueberwaehung der Vereinigung derOpe- 
rationswunde dann im hohen Grade schwierig is t, indem 
die Kinder dieses Alters nur zu leicht und zu haufig, trotz 
aller Aufsicht storend eingreifen, was in manchen Fallen 
nur yerhiitet werden k a n n , wenn man Gebrauch yon der 
Zwangsjacke machen will. Auch ist es Thatsache, dass 
die im dritten Lebensjahre yollfiihrten Hasenschartenopera- 
tionen bei W eitem nieht die giinstigen Resultate in Bezug 
auf Yereinigung der angefrischten Lippenrander bieten, 
wie dies der Fali zu sein pflegt, wenn man die Kinder in 
der ersten Halfte des ersten Lebensjahres operirt. H at man 
diese, namentlich die Zeit von der 9. bis 20. W oche un- 
beniitzt vorubergehen lassen, so diirfte es am besten sein, 
die Operation bis nach der Sexualentwicklung zu yerschie
ben , wo Yernunft einerseits und Eitelkeit andererseits 
maehtige Hebel sind, um ein Individuum, besonders weib
lichen Geschlechts, von allen einen giinstigen Erfolg der 
Operation storenden Eingriffen fern zu halten.

Die mit der Operation der Hasenscharte verbun- 
denen Schmerzen und ihre Folgen sind gegenwartig 
kaum  zu beriieksichtigen, da eine yorsiehtige Anwendung 
des Chloroforms eben so gut bei den jiingsten Kindern, 
wie bei den altesten Leuten und bei Individuen eines jeden 
Alters ohne allenNachtheil geschehen kann, vorausgesetzt, 
dass das Chloroform rein sei, namentlich keinen Ueber- 
schuss von freier Salzsaure habe, weloher allein die hin 
und wieder wahrgenommenen lethalen Wirkungen bei 
Anwendung des Chloroforms imputirt werden miissen, 
wie namentlich v. B i b r a  dargethan.*)

*) W ir glauben aufm erksam machen zu mussen, dass jiingst 
nach einer Notiz in  dem Compte rendu de 1’Academie des 
Sciences, Febr. 1856, J a c k s o n  in  dem Blute einer w ahrend 
der Cliloroformnarcose yerstorbenen F rau  Ameisensaure 
aufgefunden hat. Die Redaction.
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Offenbar geht M i c h o ń  auch darin zu w eit, dass er 
einen operativen Eingriff auf den neben der Hasenscharte 
nicht allzu selten vorkommenden gespaltenen Gaumen mit 
Kieferyorsprung so zu sagen immer ais einen Lebensgefahr 
mit sich fuhrenden Aet bezeichnen will. Mehr ais einmal 
habe ich den Yorsprung abgetragen, ohne dass das Kind 
allzusehr davon angegriffen war. Ja  es ward dadurch eine 
Annaherung der Rander und eine wenigstens theilweise 
Sehliessung der Spalte im Gaumen erzielt, was ja  auch 
Andere, wie z. B. R o u x, beobachtet haben.

Fiir die Folgę ware ich geneigt, mich darauf zu be- 
sehranken, eine Gaumenspalte mit und ohne Vorsprung 
der Knochen mittelst der Pyrokaustik anzugreifen, die 
nach analogen Versuchen zu schliessen, giinstige Resultate 
verheisst.

Zum Schluss noch ein W ort iiber das Yerfahren bei 
der doppelten Hasenscharte, wo ein grosseres oder ldei- 
neres Mittelstiick in die Lippenspalte hineinragt, iiber dessen 
Erhaltung oder Entfernung die Stimmen getheilt sich aus- 
gesprochen haben.

Ich bin immer bemiiht gewesen, das Mittelstiick zu 
erhalten , aber die Anfrischung seiner Rander muss viel- 
mehr durch einen halbmondformigen , ais durch einen 
Y-Schnitt geschehen, indem ein in erster A rt zugestutzter 
Lappen sich gefalliger und besser mit den angefrischten 
Randern der gespaltenen Oberlippe durch blutige Nahte, 
insonderheit durch Insectennadeln vereinigen lasst.

Mittheilungen aus dem Bade Topusko in der k. k. croatischcn 
Militiirgrenzc.

V on D r .  M u l l e r ,  k . k . O berfeld- u n d  B adearzt.

Bad. Topusko, in  der k. k. osterreichischen Banal-Grenz- 
Brigade gelegen, w ar wohl zur Zeit der Romer sorgfaltig culti- 
v irt, w urde aber spaterhin ganz ausser A cht gelassen, bis es erst 
w ieder von dem hochseligen Kaiser Franz im  Jahre 1818 der 
V ergessenheit entzogen ward. Und doch is t Topusko yon der 
N atur m it einem unerschopfliehen Reichthum e an Mineralwasser 
ausgestattet, von der gliicklichstenLage und anziehendsten Um- 
gebung begiinstigt, und  sieht un ter bessern Zeit- und Admini- 
strationsyerlialtnissen m it allem Fug einer glanzenden Zukunft 
entgegen, zu welchem Ziele allerdings d e r  e r s t e  S e h r i t t  die 
wissenschaftliche Erforschung seiner Heiląuellen sein muss.

Nach ih rer chemischen Constitution gehoren dieselben zu 
d en he issen , wenn auch alcalinisch-salinisch arm en, doch in 
ih rem  W irkungsyerm ogen sehr kraftigen Thermen.

Ihre  neuere (durch Herrn Professor R a g s k y  im  Jahre 1855 
yorgenommene) Analyse lieferte folgendes R esu lta t:

Das S p i e g e l b a d w a s s e r  enthalt in 1000 Theilen Wasser 
0-436 Theile flxer N atur oder in  16 Unzen 3‘354 W iener Grane. 
(Herr Professor R a g s k y  hatte im  Jahre 1843 3'820 Grane ge- 
funden.)

Die vorw altenden B estandtheile, die bei beiden Analysen 
sich gleich erwiesen, sind kohlensaurer Kalk, Gyps, K ieselerde; 
in  geringerer Menge sind Natronsalze, Magnesiasalze neben etwas 
Thonerde und kohlensaurem  Eisenoxydul vorhanden.

Die W i e s e n h a u  p t  q u  e 1 i  e enthalt in  1000 Theilen Wasser

0-647 fixeBestandtheile, also in  16Unzen 4-971Grane. Es w altet 
auch h ier kohlensaurer und schwefelsaurer Kalk und  Kieselerde 
vor, w ahrend sich Natron- und Magnesiasalze neben etwas Thon
erde und kohlensaurem  Eisenoxydul ingeringer Menge yorfinden.

D erSchlam m  derW iesenąuelle, so w ie jener aus demVolks- 
schlammbade enthalten  nahezu 70pCt. erdiger Bestandtheile — 
Sand, Gyps, Tlion, kohlensauren Kalk, E isenoxyd etc. Die iibri- 
gen 30pCt. bestehen aus m annigfachen H umusstoffen, Humus- 
saure und zufalligen Beimengungen von m ehr m inder yerfaulter 
Holzfaser u. s. w.

Bei der geringen, dem H errn Professor R a g s k y  zu Gebote 
stehenden W assermenge, konnte auf eine genaue ąuantitatiye 
Priifung der genannten Bestandtheile n icht eingegangen w er
den ; doch resu ltirt aus den beiden in  einem Zeitabstande von 
zw olf Jahren  yorgenom menen Analysen, dass das W asser sich 
gleich geblieben ist in  seinen B estandtlieilen, aus welchen 
allein sich jedoch die grossen W irkungen von Topusko keines- 
wegs erklaren lassen, da die Thermen von Topusko (abgesehen 
von der hohen Temperatur) thatsachlich n icht m ehr und keine 
anderen Bestandtheile enthalten, ais manches Brunnenwasser.

Nach einem 6 jahrigen sorgfaltigen Studium  dieser Quellen 
befestigte sich beim B erichterstatter die A nsich t, es yerdanke 
das Topuskoer M ineralwasser und der Quellenschlamm ihre 
W irksam keit auf den menschlichen Organismus der gliicklichen 
Combination der in Kohlensaure gelóst erhaltenen Minerał theile 
und der hohen Tem peratur des Wassers.

Die H auptw irkung eines langeren Gebrauches, sowohl des 
Quellwassers, ais des Schlammes, ist durchdringende und  nach- 
haltige Belebung des sensiblen und yegetatiyen Lebens, kraftige 
A nregung der secernirenden Systeme und besonders der T ha
tigkeit der aussern Haut.

Bei dem E in tritte  in  das Bad (bei einer W arm e von 28 bis 
30° R.) empfindet m an ein leichtes Frosteln  tiber die H a u t , das 
alsbald in  ein prickelndes Gefiihl tibergeh t, ahnlich dem Aus- 
gezogenwerden electrischer Funken, darauf w ird  auch das E in- 
strom en der Badewarme w ahrnehm bar. U nter allm aliger Aus- 
gleichung dieses Doppelgefiihls yerbreitet sich tiber die Haut- 
decke eine behagliche, allm alig in allgem einen Schweiss iiber- 
gehende W arm e.

Die zuvor etwas beengte Respiration w ird  w ieder frei. Bei 
dem A ustritte  aus dem Bade zeigt sich die H aut stark gerothet 
und gerSth w ahrend des Ankleidens in  einen angenehm en pro- 
fusen Schweiss, der gewohnlich eine halbe bis drei V iertelstun- 
den dauert. Diese W ahrnehm ungen eines gesunden Menschen 
erleiden bei verstim m tem  H autorgane und fortgesetztem Baden 
m anchm al Modificationen. Nach Y erlauf yon 6 bis 7 'Tagen der 
Badecur w erden die Schweisse reichlicher und k leb rig , der 
Urin triib t sich und um diese Zeit pflegt sich V erm ehrung der 
rlieum atischen und gichtischen Schmerzen einzustellen, die 
dann schon w ieder gegen den 11. bis 12. Tag un ter reichlichen 
Ausscheidungen durch den Urin oder un ter W iederein tritt un- 
terdrtickt gewesener norm aler Secretionen nachlassen, m it der 
d ritten  Woche w iederkehren , und dann oft schon ais kritische 
anzusehen sind. W ird  die Badecur uber die yierte Woche aus- 
gedehnt, so lassen die Schweisse haufig w ieder nach , und da- 
gegen gew innt die Reproduction das Uebergewicht.

Auffallend is t dieErsclieinung, dass bei U nterbrechung und 
nach Beendigung der Cur die Schweisse gleichsam auf die Mi
nu tę  w iederkehren, und sich yor ihrem  E in tritte  einige W ar- 
mezunahme in der Haut und Gefassaufregung kundgeben, und 
dieses gleichsam in term ittirende, kritische C urresultat gleiche

20  *
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D auer einlialt m it der vorausgegangenen Cur selbst. G etrunken 
w irk t das Topuskoer Minerał wasser auflosend in  der Schleimhaut 
der R espiration  und Y erdauung und  begiinstigt die Diaphorese. 
Es h a t sich diese A nw endungsart besonders bei yeralteten tro- 
ckenen C atarrhen mehrfach nutzlich erwiesen, und  is t im reicb- 
lichen Masse m it hoher T em peratur in  und nach dem Bade ge
trunken  ein Adjuvans bei torpiden Zustanden.

Die Indicationen zur A nw endung der Topuskobader liegen 
sehr nahe,sie  entsprechen der vereinten W irkung der a u f l o s e n -  
d e n  S a l z e  und der v u l k a n i s c h e n  W a r m e .  D aher bei allen 
Stockungen und  A nhaufungen in  der vegetativen Lebenspliare 
und  den hieraus entspringenden N ervenverstim m ungen; bei 
Dyscrasien und  bei specifischen Infectionen, bei H ypertrophien 
im  K nochensystem e, heryorgegangen aus chronischer Entzun- 
dung, sei sie traum atischen , m etastatischen oder dyscrasischen 
U rsprunges; bei Suppurationen ausserer Theile, erethischen 
oder torpiden C harak te rs; bei den chronischen H autkranklie iten ; 
bei K nochenvereiterung; bei Paralysen in  den Bewegungsorga- 
n en ; bei unterdriickten norm alen oder zum Bediirfnisse gewor- 
denen Secretionen.

U nter allen K rankheitsform en, gegen welche Topusko’s 
Bader in  ih rer H eilkraft sich auszeiclmen, ja  fast nie ohne einige 
W irkung  sind, steht die G i c h t  oben an.

Bei yeralteten Fallen  t r i t t  gegen den 14. Tag starkere Reac- 
tion  ein, in  den frischen Fallen aber erseheint roth laufartige und 
selbst tiefer dringende Entziindung der H aut — und es werden 
die Falle un ter H autabschuppung nach abermals circa einer 
W oche zur H eilung geftihrt.

G leichzeitig tre ten  allgemeine kritische Erscheinungen auf. 
Haufig erscheinen sie un ter der Form  von G astrism usund von star- 
k ere r F latulenz begleitet. Sich selbst ilberlassen, pflegt diese ga- 
strische Affection gegen densieben tenT agzuenden , und  n u r sei
ten  w ird  ein Em eticum  oder Solvens zur Beschleunigung der Cur 
erforderlich. Sehr oft steigert sich die oberw ahnte Localreaction 
des von Gicht ergriffenen Organes zur em inenten Entziindung. 
Locale B lutentziehungen m itte lst Schropfkopfen reduciren die 
so gesteigerte Reaction alsbald auf den gehorigen G rad, und 
lassen Localcrisen durch copiosen Schweiss an dereń Stelle 
treten . In der um die dritte  bis vierte W oche der Badecur ein- 
tretenden Reconvalescenz desguam irt sich die O berhaut an den 
leidenden T heilen , wobei hie und da ein kleineres Gelenk aufs 
Neue anschw illt und  sich leicht entziindet, aber sehr schnell und 
w iederholt in  Abschuppung iibergeht.

Besonders zu erw ahnen is t die W irkung  von Topusko auf 
das weibliclie Sexualsystem. Bestehende Ton- und  Reizlosigkeit 
oder Folgen unterdriickter M enstruation behebt der hiesige 
Badegebrauch oft auf die iiberraschendste Weise.

Aehnliclies gilt von den Ham orrhoidalzustanden. Jahrelang

unterbrochene geschlechtliche T hatigkeiten werden wieder ge- 
weckt und re g u lir t , so w ie bei krankhaft erhohter Y enositat 
durch kritischen Hamorrlioidalfluss die gichtischen Ausbriiche 
behoben.

Die W irkungen der Topusko-Quellen unterscheiden sich 
ubrigens je  nach dereń Anwendungsweise. Die charakterisirende 
E igenthum lichkeit der W asserbader is t ih r  fliichtigesDurchdrin- 
gen des menschliclien Korpers und die A nregung aller secerni- 
renden Thatigkeiten, ihre allgemeine W irkung.

Die Dunstbiider w irken noch ausserdem auf die Luftwege 
und geben inV erb indung  m itD ouchen der H aut den Ton zuriick.

E rstere sind daher oft angezeigt zum Beginne, letztere aber 
zum Besclilusse der Cur je  nach der bestehenden Heilindication.

Die durch die Schlammbader angeregten Crisen erfolgen 
etwas spater ais bei den W asserbadern , sie sind aber dagegen 
so zu sagen m ehr specifiscli und m ehr ergiebig, — wenn auch 
m ehr local und  m inder allgemein.

Bei dem Gebrauche der h ier besprochenen Bader ist die 
graduelle A nw endung derselben theils durch die niedere oder 
holiere T em peratur, theils durch die W ahl von W asser, Dunst 
oder Schlam m , theils endlich durch die D auer der einzelnen 
B ader, die Grosse der T rinkportion , und  die Ausdehnung der 
Cur selbst gegeben. Strenges Individualisiren und Einhalten 
yon Ordnung bei der Badecur ist zu einem H eilresultate uner- 
lasslich.

Von grosser W ichtigkeit is t die sorgfaltigste Pflege der 
N achwirkung. Es diirfen nam lich die zu den bestim m ten Tages- 
zeiten eintretenden kritischen Schweisse nicht yernachlassigt 
oder gar un terdriickt w erden , sonst konnen leicht Recidiven 
oder Metastasen erfolgen.

Hiezu machte H err Dr. von E i s e n s t e i n  sen ., dem 
w ir diesej M ittheilungen des Dr. M u l l e r  danken , folgenden 
Zusatz:

Dem Bade Topusko th u t hauptsachlich Eines Noth. Man 
w ar bis je tz t gew ohnt, n u r verhaltnissm assig w enig fiir Topusko 
zu thun, w ahrend andere Badeorte alles E rdenkliche anwenden, 
ih re  C uranstalten zu heben, und den A ufenthalt den Gasten da- 
selbst angenehm  zu machen.

Der ehemalige H ofkriegsrath hat den ganzen Nutzen von 
Topusko bezogen, w ahrend die E rhaltung  des Bades dem ersten 
Banal-Regimente zur Last fiel.

Topusko h a t keine A nlagen , keine M usik, keine schonen 
W ohnungen und keine besondere T raiteurie, liegt an der Grenze 
des unw irtkbaren  B osnien; es ist k e in W u n d e r, dass wohlha- 
bende Curgaste es yorziehen, anderswohin zu gehen, wo sie eine 
angenehm ere Existenz und  Gesellschaft finden.

Ich halte m ich fu rb e ru fen , diese A nsicht iiber Topusko 
m itzutheilen, da ich es genau kenne.

Ttterkwiirdigcr Fali von Mumification eines in einem 
Schornsteine anfgefundencn neugebornen Kindes

u n d

II. Practische Beitrage aus dem G-ebiete der gerichtliehen Medicin
und Sanitats-Polizei.

Eier, aus denen die am Korper des Kindes im Marz 1850 
gefundenenLarven (Maden) heryorgegangen sind, mussten 
im Sommer 1849 gelegt worden sein; derCadayer konnte 
also wenigstens nicht spater an diesen Ort gebracht w or
den sein. Derselbe schloss jedoch ausser diesen W iirmern 
noch eine grosse Anzahl Puppen ein, die leer waren. 
Diese setzen aber wieder Laryen voraus, welche denW inter 
yon 1848 auf 1849 imCadaver zugebracht haben mussten,

"Bestimmung des Zeitpunctes seiner Geburt m it Zuhilfenahme 
der Kenntniss von den Metamorphosen derlnsecten .

N ach  e in e r H itth e ilu n g  des Dr. Bergeret, A rztes im  C ivilspitale zu A rbois. 

(S ch luss.)

Aus diesen Thatsaehen nun lasst sich schon etwas 
zur Losung unseres Problems beniitzen, und wirklich die
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und von einer Eilegung im Laufe des Jahres 1848 herriih- 
ren. Hiedurch wird der Zeitraum der W eglegung des Kin
des schon in das Jahr 1848 hinausgeriickt. Yielleieht aber 
fallt sie in eine noch friihere Epoche ? Dies ist nicht anzu- 
nehm en; denn die Fliege, dereń Puppen die Hohlen des 
Cadavers erfullten, ist die Fleisehfliege Musca carnaria L. 
(Sarcophaga mortuoruni), welche lebendig gebarend ihre 
Larven in das frisehe Fleisch legt, also vor dessen Eintrock- 
nung, so dass man mit Gewissheit sagen k an n , dass letz- 
tere bald nach der Wegschaffung des Kindes dorthin ge- 
langt sind.

Anderseits gehoren die in den Gliedmassen gefunde
nen Larven nicht derFamilie derFliegen an, sondern jen er 
der Motten ( Tinea pelionella, scircitella), welche in unseren 
Kleidern, zoologisclien Cabineten, an getrockneten Prapa- 
raten u. dgl. solche Verwtlstungen anrichten. Auch diese 
verpuppen sich , bevor sie kleine Schmetterlinge werden. 
W enn demnach die W eglegung der Leiche noch weiter 
zuriick ais 1848, etwa in das Jah r 1846 oder 1847 ange- 
nommen werden w ollte: so hatte man, nachdem doch die 
Zeit zur Yerpuppung gegeben w ar, wenigstens die Pup- 
pengehiiuse finden mussen, es zeigte sich aber keine Spur 
davon, so dass man annehmen muss, dass die vorhandenen 
Larven der Motten der ersten und einzigen Legung im Ca- 
daver ihren Ursprung yerdanken, die nur 1849 stattgefun- 
den haben konnte, nachdem die Larven bisher noch nicht 
die Zeit fanden, sich in Puppen zu verwandeln. Hieraus 
folgt, dass zwei Generationen von Insecten, welche einem 
zweifachen jahrlichen Cyclus entsprechen, in jener Leiche 
ihre Metamorphosen durchm achten; an der noch frischen 
Leiche im Jahre 1848 die Musca carnaria, an der getrock
neten die Motte, welche ihre Eier 1849 gelegt hat. Es ist 
demnach gewiss, dass mindestens vor zwei Jahren derTod 
des Kindeseintrat, und zwar muthmasslichim Som m erl848, 
so dass vonSeite desGerichtes nur fiir jenePersonen reeht- 
liche Yerdachtsgrunde vorhanden sein diirften, welche in 
dem bezeichneten Zeitraume das Locale bewohnten, nicht 
aber fur jene, die etwa erst seit Ende 1848 ais W ohnpar- 
teien sich dort befanden.

So lautet das Gutachten des Doctor B e r g e r e t  vom 
28. Marz 1850.

Der Yerlauf der gerichtlichen Untersuchung bestatigte

die Richtigkeit der Combination des Dr. B. Es stellte sich her- 
aus, dass eine leichtfertige Person im Spatsommer 1848 
in der bezeichneten W ohnung heimlich ohne weiteren Bei- 
stand ein Kind geboren und dasselbe spater in den Scliorn- 
stein versteckt habe. Der Fali kam  im Juni 1850 vor die 
Assisen der Jura. Die betreffende Person wurde von der 
Jury  in Betreff des Kindesmordes frei gesproehen, da der 
gewaltsame Tod des Kindes nicht bewiesen und es immer
hin móglich ist, dass die Mutter nach dem eingetretenen 
natiirlichen Tod des Kindes dasselbe in dem Schornsteine 
bios verbergen wollte, um derSchande zu entgehen. Uebri- 
gens wurde sie spater von der competenten Behorde wegen 
Yerheimlichung der G eburt, Unterlassung der Herbeiru- 
fung des nothigen Beistandes und wegen vorsehriftswidriger 
Beerdigung yerurtheilt. —

Es hat aber dieser Fali ein seltenes Interesse nicht 
nur wegen der scharfsinnigen Ausmittlung eines wichtigen 
Factors zur leichteren Auffindung des Thaters durch Zu- 
hilfenahme der Naturgeschichte, sondern auch deshalb, 
weil damit Gelegenheit geboten wurde zur Beobachtung 
einer Mumification auf naturlichem W ege zum Unterschiede 
jener, der eine Einbalsamirung vorausgeht. Selbst Orfila 
sah keinen ahnliehen Fali und er bezieht sich in seiner 
letzten Auflage der gerichtlichen Medicin auf Vicq d’A sy r’s 
Memoires d e l’Academie de Toulouse. 1787  und auf Puy- 
maurin Jils Histoire de la Societe royale de medecine 1779, 
welche beide eine genaue Beschreibung des Zustandes 
liefern, in welchem sich die Leiber in den Grabgewolben 
der Franciskaner zu Toulouse befinden; auch O r f i l a  be- 
zeichnet gut das Vorhandensein von Insecten in den mu- 
mificirten Cadayern, allein er beschrankt sich bios auf die 
Constatirung dieser Thatsache.

Auf jeden Fali scheinen zwei Bedingungen zu einer 
ahnliehen Mumificirung nothwendig zu sein, einmal ein 
sehr trockener Ort, dann Luft, die zersetzt durch die Pro- 
ducte derFaulniss und gesattigt mit ganz neuen Elementen 
sich nicht erneuert, also ein nahezu hermetischer Verschluss 
einer sehr trockenen Raumlichkeit. Die yorgefundenen In
secten, wena sie sich nicht schon friiher auf der Leiche oder 
im Schornsteine befanden, sind offenbar nur durch die feine 
Spalte zwischen den herausgenommenen Ziegeln in den 
Raum hineingelangt.

III. Facultats-Angelegenheiten.
N ek ro log .

Aus unserer Mitte w urde vor Kurzem ein Mann abberufen, 
an dem die W issenscłiaft einen eifrigen Forderer, die leidende 
Menschheit einen tliatkraftigen Helfer, eine je tz t in  T rauer 
versenkte Fam ilie den theuren V ater und w ir Alle einen liebens- 
w iirdigen Collegen verloren haben.

Am 17 d. y. M. starb Dr. E d u a r d  M i c k s c h i k ,  Prim ar- 
A rzt der Zahlgebarabtheilung und  Leiter der A btheilung fiir 
Frauenkranklieiten im  k. k. allgem einen Krankenhause. Yiel

zu friili nach gewohnlichen irdischen Gesetzen w urde er in  sei
nem 47. Lebensjahre ein Opfer des Typhus.

E r w ar der Sohn eines herrschaftlichenW irthschaftsbeam ten 
und w urde in  Mahren geboren, kam  aber schon in  seiner friihen 
Jugend ais Sangerknabe in  die k. k. Hofkapelle nach W ien und 
yollendete seine Gymnasial- und philosophisclien Studien ais 
Zogling des k. k. Stadtconvictes am Akademischen Gymnasium 
und an der liiesigen Uniyersitat.

Im  Schuljahre 1828/9 wandte er sich dem F akultatsstudium
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der Medicin zu und w urde im  Jah re  1834 an der W iener Hoch- 
schule zum Doctor der Medicin und  bald darauf auch zum Doc
to r der C hirurgie prom ovirt.

Im  Jahre 1837 begann er seine dienstliche Laufbahn ais 
P rac tikan t auf Prof. Schuh’s A btheilung im  hiesigen ałlgem einen 
K rankenhause, w urde ein Jah r spater Secundararzt daselbst 
u nd  im  J. 1839 H ausw undarzt in  der k. k. Theresianisclien R it
ter-A kadem ie, in  welcher Stelle er bis zu seiner im  J. 1842 erfolg- 
ten  Beforderung zum P rim ararzt verblieb.

Bald nach seiner E rnennung zum H auswundarzte w urde 
ihm  d ieE lire  zu Theil, Seine kaiserliche H oheit den durchlaucli- 
tigsten  H errn  Erzherzog A lbrecht auf einer Reise nach Russland 
ais A rzt begleiten zu diirfen, von wo er m it dem russischen Sta- 
nislausorden geschmiickt zuriick kam.

Alś P rim ararzt im  Gebarhause w irk te  er m it unerm tidetem  
Fleisse und  rastloser T hatigkeit bis er im  J. 1847 auf Professor 
K i w i s c h ’s Em pfehlung die Stelle eines Leibarztes der durch- 
lauchtigsten F rau  Grossfiirstin Helene yon Russland, der er in  
dieser Eigenschaft nach Petersburg fo lg te , erhielt. — Sowohl 
in  Petersburg ais auch in  m ehreren H auptstadten Deutschlands, 
w ohin er die F rau  Grossfiirstin zu yerschiedenen Malen beglei- 
tete, w ard  er geachtet und  geehrt und sowohl yom kaiserl. rus
sischen, ais anderen diesem yerw andten Hófen durch hohe Orden 
ausgezeichnet. So erhielt er den kaiserl. russischen Annenorden
H. Cl. inB rillan ten , den kais. russischen W ladim irorden IV., den 
konigl. preussischen ro then  A dler- und  den konigl. w iirtem ber- 
gischen Kronenorden III. Cl.

So glanzend iibrigens seine Stellung in  Petersburg auch ge- 
wesen, so trieb  ihn  doch der D rang nach einer m ekrwissenschaft- 
lichen T hatigkeit im  J. 1853 in  die Heimat zuriick, wo er die 
w ahrend seiner Abwesenheit durch Dr. A rneth  proyisorisch yer-

sehene A btheilung w ieder iibernahm. Leider w ar es ihm  nur 
noch 2 Jahre yergonnt, h ier niitzlich zu wirken, ais eine hohere 
Macht seinem irdischen Streben ein Ziel gesetzt.

Selbst nach seiner Zuriickkunft stand Mickschik m it seiner 
hohen K ranken in  Russland in  steter V erbindung, und diese gab 
ihm  nich t n u r fortw ahrend Be weise ihres Vertrauens, da sie ihn  
auch aus der Ferne noch ofter ais A rzt consultirte, sondern sie 
bezeigte ihm  auch w ahrend seiner K rankheit zu w iederholten 
Malen ih re  aufrichtige, freundschaftliclie Theilnahme.

Mickschik w ar auch Mitglied der k. k. Gesellschaft der 
A erzte in  W ien und m ehrerer anderer wissenscliaftlicher Ver- 
eine, und  w enn er yielleicht ais Schriftsteller weniger geleistet 
hat, ais m an bei seinen griindlichen K enntnissen und der rei- 
chen G elegenheit zu Erfahrungen und Beobachtungen von ihm  
erw arten durfte (er schrieb unsers Wissens nu r kleinere Jour- 
nalaufsatze, aber kein grosseres W erk), so m ag der Grund wohl 
darin  liegen, dass seine wissensehaftliche T hatigkeit durch sei
nen A ufenthalt in  Russland unterbrochen wurde.

Sein grósstes V erdienst is t unstreitig  die E inrichtung der 
Iiber seinen A ntrag  im Jah re  1843 ins Leben gerufenen A bthei
lung fiir F rauenkrankheiten  in  der Weise, wie sie noch gegen- 
w artig  und  sehr zweckmassig besteht.

W er Mickschik auch nur wenig kannte, musste sich von ihm  
angezogenfuhlen. E r w ar gerade, offen, bieder, treuherzig ,F reund  
seiner Freunde, hum an und wohlwollend gegen Jederm ann, ein 
gu ter Gesellschafter und grosser Verehrer derK iinste, besonders 
der Tonkunst. Bei diesen Eigenschaften konnte es n icht felilen, 
dass sein Tod Alle, die ihn  kannten, tie f betriibt h a t ; seinen 
F reunden aber w ird  der zu friih Dahingeschiedene unyergesslich 
bleiben.

IV. Analekten und Besprechung neuer medicinischer Bucher.
a) Aus dem Gebiete der practischen Chirurgie.

Ergotin ais Yerbandinittel. Dr. H o p p e ,  Professor in  Basel, 
empfiehlt in  seinen medicinischen Briefen das E rgotin  zum  
aussern Gebrauch. Dies yeranlasste Dr. von B r e n n e r  in  Isch l, 
Versuche m it diesem M ittel anzustellen, und  sie entsprachen 
yollkomm en der Em pfehlung.

Nach Dr. y. B renner is t der dort je tz t allgemein herrschende 
K rankheitscliarakter der nervose, zu B lutzersetzung hinnei- 
gende. Entztindungen komm en gar nicht oder doch sehr selten 
in  B ehandlung, und  die yorkom m en, sind nervoser N atu r, so 
dass B lutentziehungen nich t n u r keinen Nutzen haben, sondern 
durch rasche H erabstim m ung der K rafte schadlich w irken.

Dieser C harakter aussert auch seinen Einfluss auf W unde n 
und Geschwiire. — Es is t sehr schw er, in  W unden und Ge- 
schwiiren die zur H eilung nothige Rpaction einzuleiten. Sich 
selbst iiberlassen, dauert es sehr lan g e , bis E iterung  und Gra- 
nulation  entsteht.

Dasselbe is t nach Operationen der Fali. — H eilung per pri- 
mam intentionem kom m t nie zu Stande. E ntfern t man am y ierten  
T ag dieH efte, so klafft die W unde wie friiher. Es h a t sich w eder 
E ntziindung noch E iterung  gebildet.

U nter diesen Verhaltnissen is t ein V erbandm ittel, w ie das 
E rg o tin , sehr erwiinscht. U nter seiner Anwendung w ird  die 
W unde oder das Geschwiir bald lebhafter, reiner, fangt zu eitern 
und  zu granuliren an , es entstehen keineW ucherungen und die 
V ernarbung schreitet ungew ohnlich rasch vorwarts.

B r e n n e r ’s gew ohnliche Form el is t: Rp. Axung. porc. wnc. 
unam — Ergotini dr, semis usąue ad scrup. duos.

Taglich zwei Mai w ird  m it dieser Salbe yerbunden.
Des guten Erfolges wegen g laubt B. auf dieses M ittel auf

m erksam machen zu sollen. (Nach einer briefl. Mittheilung B’s.)
b) Aus dem Gebiete der Physiologie.

Schwarzc Zuugenfarbung. W ir haben inN r. 9 d. Zeitsclir. dieser 
ais einer „seltenen, yon B e r t r a n d  de St. G e r m a i n  nur 4 Mai 
beobachteten E rseheinung ,“ E rw ahnung g e th an , w orauf uns 
Dr. y. B r e u n i n g  m ittheilte, dass er eine ahnliche oder gleiche 
W ahrnehm ung im  yerflossenen Jahre gemacht habe, die w ir 
jenen  Fallen anreihen zu konnen glauben.

Der Fali betraf einen Kaufmann m ittleren Mannesalters. 
Der schwarze rundliche F leck, von der Grosse eines Zehn- 
kreuzerstiickes, sass auf dem hintern Theile des Zungenriickens, 
gegen die Zungenwurzel h in , und zwar m ehr die rechte Halfte 
der Zunge einnehm end, zeigte sich etwas (sam m tartig) erhoben, 
und yeranlasste geringesRauhigkeitsgefuhl beim Schlingen. Der 
in  Betracht zu ziehende N ebenum stand, w elcher etwa auf 
eine Verfleehtung Verdacht schdpfen liess, w a r, dass das In- 
dividuum  einst an K ratze gelitten h a tte , von derselben aber 
n ich t ausreichend geheilt, an der Hautoberflache seiner Vorder- 
arme zeitweise hervorbrechende Scharfen zeigte. Patien t dachte 
gar an die Moglichkeit aus riickgetriebener Kratze sich entw i- 
ckelndenZungenkrebses. Im U ebrigen war, wie bei B e r t r a n d ’s 
F a llen , keinerlei fieberhafter Zustand yorhanden. Die Entfar- 
bung, welche ih ren  urspriinglichen Platz n icht wechselte, wich 
un ter dem Gebrauche w iederholter Betupfungen m it A launpul- 
yer und spater eines Gemenges von Borax m it Maulbeersaft 
binnen beilaufig yier Wochen spurlos. (Nach D. v. Br’s. Mitth.)
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c) Aus dem Gebiete der Toxicologie.

IHoreau’s Untersuehuugeu uber die Wirkung der Gifłc auf das

Hera. I. W i r k u n g e n  des  I C u p f e r y i t r i o l s .  W enn m an 
einen Frosch der E inw irkung des Giftes C u r a r e  aussetzt, so 
beobachtet man, dass die w illkiirliclien und Reflexbewegungen 
schnell yerschwinden, und dass die periferischen Nerven ihre 
E rregbarkeit un ter dem Einflusse eines electrischen Stromes 
yerlieren, w ahrend die Muskeln ihre C ontractilitat behalten, 
und dass das H e r  z noch lange Zeit fortfahrt spontan zu schlagen.

Es is t nun  die Frage, ob auch a n d e r e  G i f t e  im  Stande 
sind, die E rregbarkeit des periferischen Nervensystems zu zer- 
sto ren , b e v o r  sie den H e r z s c h l a g  aufhóren m achen, oder 
m it andern W o rten : ob, w enn Thiere dem Einfluss von Gift- 
substanzen unterliegen, die E xcitabilita t der periferischen Neryen 
stets y o r  den Herzschlagen yerschwindet?

Um diese Frage zu beantw orten , beschloss M o r e a u  bei 
Froschen das H e r  z bloss zu legen, die Thiere dann der E inw ir
kung des Giftes zu unterwerfen, und die Eigenschaften der Ner- 
ven dann zu untersuchen, wenn die Herzschlage aufgehórt haben.

In einem v o r l a u f i g e n  V e r s u c h e  legte M o r e a u  bei 
mehreren Froschen das Herz bios,*) undliess die Thiere in diesem 
Zustand. Nach acht Tagen schienen sie n ieh t auffallend (sensi- 
blem ent) gelitten zu h ab en , und lebten so , w ie N ichtoperirte.

M o r e a u  nahm  einen Frosch, dessen Herz er bios legte, 
und  brachte durch eine Bauchwunde einen kleinen K ristalł von 
s c h w e f e l s a u r e n  K u p f e r e i n .  Durch eine Stunde fuhr das 
Herz fort zu schlagen, dann w urden die Schlage schwacher und 
hórten  endlich bald ganzlich auf. Der Frosch schien noch einige 
w illkurliche Bewegungen zu haben; die Reflexbewegungen 
aber w aren n ieh t zu yerkennen. Das Herz w ar yollkommen be- 
wegungslos und  w ahrend einer 5 Minuten langen Beobachtung 
w ar nieht das leiseste Z ittern  zu seheu.

Es w urden nun die Biindel der Lnm barnerven iso lirt, die 
beiden Enden einer electrischen Zange (ptnee electriąue) auf 
diese Biindel applicirt — w odurch M. heftige Bewegungen in  
den untern  E xtrem itaten bew irkte.

Dieser Yersuch m itK upfervitrio l w ard ofter w iederholt und 
gab dasselbe Resultat.

H ieraus ergibt sich, dass dieses genannte G ift, beziiglich 
der N eryenerregbarkeit und des Stillstandes desHerzens im  vol- 
len Gegensatz m it den W irkungen des Curare stehe, „indem  bei 
ersterem Gift sowohl Reflex- ais spontane Bewegungen fort- 
dauerten, nachdem diellerzbew egungen schon aufgehórt hatten.

Dieselben Erscheinungen beobachtete M. bei seinen Yersu- 
chen m it schwefelsaurem Quecksilber; sie dauerten aber nur 
kurze Zeit nach dem A ufhóren des Herzschlags. Niclit so yerhalt 
es sich m it der E rregbarkeit der periferischen Nerven un ter dem 
Einfluss des electrischen Stromes. Diese Eigenschaft lialt lange 
an, und  man kann sie mehrere Stunden nach dem Aufhóren der 
Herzschlage beobachten; und erw eckt m an sie niclit m ehr in  
den lange Zeit iso lirt gebliebenen Lumbarbiindeln, so kann man 
sie w ieder in  den ischiatischen, m it Yorsicht p raparirten  Neryen 
finden. M. fand sie oft 24 Stunden nach der ersten Untersuchung.

Dasselbe R esultat wie schwefelsaures Quecksilber gaben 
das Gyanure de Mercure, B ichlorure und Bijodure de Mercure.

A  Bei d iese r O peration  is t  es no th ig , das u n te re  V ierttie il des B rustb la tte s  zu 
schonen (um  eine H ern ia  d e r  A bdom inaleingew eide zu verh iiten ), und  die 
E roffnung des T ho rax  n u r  o berha lb  des genann ten  V iertheiles YOrzunehmen. 
D ad u rch  verh iite t m an  das sich  n ac h  Y ornedrangen  des V en trike ls  (la p ro - 
jection en avant du rentricule), m an  en td eck t das H erzohr, dessen  B ew egun
gen noch nach  dem S tills tehen  des Y en trike ls  fortdauern .

II. W i r k u n g e n  d e s  s c h w e f e l s a u r e n  S t r y c h n i n s .  
M. un terw arf Frosche der E inw irkung  dieses Giftes, indem  er 
dieses u n te r die H aut des Riickens brachte und  zwar theils in 
krystalliniscliem  Zustande, theils in  einer w asserigen Solution. 
Man b em erk t, nach den vorausgehenden tetanischen Erschei
nungen , eine Periode allgem einer Erschlaffung, w ahrend w el
cher die Muskeln w elk (Jlasąue) sind , das Herz aber fortschlagt.

K neipt m an alsdann die H au t, so bew irk t m an keine Re- 
flexbewegung und  p rap a rirt m an den Frosch nach der gewohn- 
lichen W eise, so bem erkt m an w ahrend der ganzen Operation 
keine Spur von Sensibilitat. Die auf die isolirten Lum barnerven 
applicirte electrische Zange b ring t in  den M uskeln, in  die sich 
jene Nerven yerbreiten, keine nachweisbare Contraction hervor; 
das Herz fahrt einige Zeit fo rt zu schlagen, zuw eilen sogar nach 
m ehreren S tunden, nachdem m an schon das Yerschw inden der 
E xcitabilitiit der periferischen Nerven (durch E lectricitat) con- 
sta tirt hat.

W ar die Dosis des genannten Strychninsalzes n ieh t sehr 
stark, so erscheint die nerrose E rregbarkeit wieder, wovon m an 
sich iiberzeugt, wenn man ro n  Zeit zu Zeit die electrische Zange 
auf die isolirten Neryen applicirt. Man b rin g t a lsdann, nach 
einer m ehr w eniger langen Z eit, zuweilen nach 4, 6, 12 undnoch 
m ehr Stunden in  den beziiglichen Muskeln offenbare Contrac- 
tionen heryor.

M. brachte noch Frosche in  eine, m it A e t l i e r d a m p f e n  
geschwangerte A tm osphare und  iiberzeugte sich , dass die E r
regbarkeit der periferischen Neryen yerschw and, b e v o r  noch 
die Herzschlage aufgehórt ha tten  (ganz so wie bei Anwendung 
des schwefelsauren Strychnins). Es is t jedoch darauf zu sehen, 
dass der Frosch n u r m it dem A etherdam pf und  nieh t m it der 
F liissigkeit in  Contact kom m e, w eil sonst die Im bibition der 
Gewebe den Y erlust der C ontractilitat der Muskeln bew irkt.

Diese Riickkehr der nerrósen E rregbarkeit beobachtet m an 
bei Y ergiftungen m it C urare, schwefelsaurem Strychnin und 
A ether, m an braucht n u r die Dosis zu yerm indern.

R e s u m e :  A uf die Frage: „Verschwindet die E rregbarkeit 
der periferischen Neryen i m m e r  vor den Herzschlagen, wenn 
Thiere durch Gifte um kom m en?“ ergibt sich nach diesen Yer- 
suchen : 1. diese E rregbarkeit dauert nach dem A ufhóren der 
Herzschlage fort bei V ergiftungen m it schwefelsaurem Kupfer, 
Quecksilber etc.; 2. dagegen ho rt sie y o r  dem Yerschwinden 
der Herzschlage au f, bei Y ergiftungen m it schwefelsaurem 
Strychnin, Curare etc.

Bemerkenswertli is t endlich, dass die Versuche, d i e M o r e a u  
m it schwefelsaurem Strychnin und m it dem Chlorhydrate de 
Morphine in  den Monaten Ju li und  Noyember m achte, ihn  einen 
bedeutenden U nterschied beobachten liessen , beziiglich der 
Energie dieser beiden Substanzen in  den yerschiedenen Jahres- 
zeiten. Die Energie ist grosser in  der heissen Jahreszeit ais in  
der kalten. (Gazette medicale de Paris 1856, Nr. 3.)

d)  Aus dem Gebiete der Pharmacologie.
Broiukalium ais Antia|ihrodisiacuin. Nach T h i e l m a n  is t Brom- 

kalium  ein den Geschlechtstrieb herabstim mendes Mittel bei 
Satyriasis, zu haufigen Pollu tionen , so w ie bei k rankhaft ver- 
m ehrtem  Geschlechtstriebe bei W eibern. Es w ird  auf folgende 
Weise yerordnet: Rp. Kali bromati gr.24—30, Sacchari albi drachm, 
duas, auf 12 Pulver. S. 2 —3 stiindlich 1 Pułver. Gaben von 
4 Gran erregen oft B auchgrim m en, w ahrend Gaben von 2 bis 
3 Gran yertragen werden. Die D iat besteht theils in  yegetabili- 
schen, theils in  Milchspeisen m it V erm eidung aller Sauren. {Med. 
Zeitung Russlands 1855.)
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V. Personalien, Miscellen.
Notizen.

Samstag den 12. A pril 1856 um sieben U hr Abends findet im 
Consistorialsaale der k. k. U nivei'sitat eine wissenscliaftliche 
P lenar-Y ersam m lung des Doctoren-Collegiums der medicinischen 
Facu lta t Statt, in  w elcher nachstehende YortrSge gehalten w er
den: 1. Gynacologische Notizen. Yon H errn Dr. Jos. Spdth, supp- 
lir. Professor a n d e r k .  k. Josefs-Akademie. 2. Ueber das R esultat 
derV ersu ch e , welche m it dem M ineralwasser von K orytnicza 
im  St. Josef-K inderspitale gemacht wurden. Von H errn Prim ar- 
arzt Dr. Mayr. 3. B eitrag zur Statistik  der Choleraepidemie in 
W ien im  Jahre  1854. Von Herrn Spect. Dr. J. A. Lerch.

— Professor Wunderlich aus Leipzig, der in  der vorigen 
W oche einen Ferienausflug nach W ien gemacht, hat uns w ieder 
yprlassen. W ahrend seines hiesigen Aufenthaltes besuchte er die 
K lin iken von Skoda, Oppolzer, Hebra, Sigmund, die A btheil. fiir 
N eurosen vonD r. Turek, die neue Irrenansta lt und das Findelliaus.

■— Dr. Miilbock, in  den letzten Jahren  practischer A rzt in 
Po ttendorf bei W ien, begab sich vor einigen-Tagen ais Leibarzt 
der regierenden fiirstlichen Fam ilie von Montenegro nach seinem 
kiinftigen Bestimm ungsorte Cetinje.

— Nach einer M ittheilung im  M unchner arztlichen Intelli- 
genzblatt Nr. 14 w urde am 29. Marz v. J. im  Gebarhause inMiin- 
chen an einem  22jahrigen Madchen, wegen iibergrosser Veren- 
gerung des Beckens, welche n icht einm al eine Perforation oder 
eine Zersttickelung des Kindes zuliess, derK aisersclm itt gemacht. 
Obgleich die Operation von Professor Dr. Rothmuhd m it grosser 
R uhe und Geschickliclikeit yerrichtet und dieE ntb indung  gliick- 
lich vollendet w u rd e , so starb die M utter doch am 31. Marz 
Abends. Die. Section wies E ntziindung des Bauchfells nebst 
starkem  B lutextravasate im  U nterleibe nach; die Conjugata 
mass n u r zwei Zoll zwei Linien. Das Kind befand sich zur 
Z eit der B erichterstattung noch wohl. — Es is t dies in  diesem 
Jah rhunderte  in  Miinchen das dritte  Mai, dass der K aiserschnitt 
an einer Lebenden gemacht w urde. Leider aber starb jedes Mai 
die M utter bald nach der Operation.

Personalien.
E h r e n b e z e i g im g e n .  Se. k .k . apostolischeM ajestat haben 

m it A llerhoehster Entschliessung yom 5. A pril d. J. in  Anerken- 
nung  der belobten aussergewohnlichen und un ter schwierigen 
Y erhaltnissen im  D ienstberufe bew ahrten L eistungen: demCon- 
tum azdirector zu Zavalje, Dr. Franz Saucha, das R itterkreuz 
A llerhochstihres Franz Josef-Ordens; dem Regim entsarzte Doc
to r Johann Hoefer, des OttocanerGrenz-Regim ents Nr. 2 das gol- 
dene V erdienstkreuz m it der K rone; den beiden Oberwund- und 
T hiera i'z ten : Josef Persich, des Ottocaner 2 ., und Johann Kotzy 
des O guliner 3. Grenz-Regiments das goldęne Y erdienstkreuz; 
u nd  dem U nterarzte Anton Snoj, des Ottocaner Grenz-Regiments 
das silberne V erdienstkreuz m it der Krone allergnadigst zu yer
leihen und gleichzeitig zu gestatten g e ru h t, dass aus gleichem 
Anlass dem O berwundarzte Josef Laubal, des Ottocaner Grenz- 
R eg.; dann den Unterarzten Joh. Lahodny, Franz Floth und Jos. Secan, 
so wie dem feldarztl. Gehilfen Fr. Weber, vom O guliner Gr.-Reg., der 
A usdruck derA llerhochstenZufriedenheitbekannt gegeben werde.

E r n e n n u n g .  Der Minister des Innern  h a t zu ordentlichen 
M itgliedern der standigen Medicinal-Commission in  Venedig, 
den Med. Dr. Piętro Benaldi, D irector des dortigen Cirilspitals, 
die P rim arien  dieses Spitals, Med. Doctoren Giacinto Namias, Ales- 
sandro Alessandri und  Angelo Minich, den provisorischen Director 
des Findelhauses in  V enedig, Dr. Domenico Nardo, den Landes- 
th ierarz t Dr. Yicenzo Tomala und den A potheker in  Venedig 
Antonio Gahani ernannt.

Siandes-Ycrandemigeii in der k. k. feldarztlichen Branche.
T r a n s f e r i r u n g e n .  OWA. Jos. Griinholz, yom 4. Inf.- zum 

7. Kiir.-Rgt. — OWA. Jos. Mai, yom 27. Inf.- zum 2. Uhl.-Rgt. 
— OWA. Adolf Bamberger, vom 36. Inf.- zum 6. Hus.-Rgt. — 
OWA. Anton Wurrn, vom 21. Inf.- zum 5. Kilr.-Rgt. — OWA. Carl 
Mitterer, yom 47. Inf.- zum 1. Hus.-Rgt. — OWA. Samuel Klauber, 
yom 53. Inf.- zum 12. Hus.-Rgt. — OWA. Ignaz Abeles, vom 
32. Inf.- zum 9. Hus.-Rgt. — OWA. Ferdinand Kdthe, vom 29. Inf.- 
zum  11. Hus.-Rgt. — OWA. Jos. Scharlach, yom 34. Inf.- zum
1. Uhl.-Rgt. — OWA. Carl Anderle, yom 41. Inf.- zum 10. Uhl.- 
Rgt. — OWA. Jos. Lehmann, yom 9. Inf.- zum 8. Uhl.-Rgt. — 
OWA. Leop. Schraff., yom 52. Inf.- zum 4. Hus.-Rgt. — OWA. Joh.

Negedlo, yom Mil. - Gestutte zu Kis-Beer zum 11. A rt.-R g t.— 
OWA. Richard Mayer, vom 11. Art.-Rgt. zum Mil.-Gest.in Kis-Beer.

S t e r b e f a l l e .  OWA. Carl Thoman, yon der Kriegsmarine. 
— OWA. Ignaz Medlitsch, vom 37. Inf.-Rgt. — OWA. Johann 
Hareznik, yom 13. Grenz-Rgt.

E r k l a r u n g .
Die Osterreichische Zeitschrift fiir practische Heilkunde 

Nr. 13 b ring t vom k. k. Prim ararzte H errn Dr. Mojsisomcs einen 
A ufsatz, b e tite lt: „ P r a c t i s c h e  N o t i z e n  i i b e r  G a s t e i n , 11 
in welchem m isslichęr Uebelstande E rw ahnung geschieht, die 
den A erzten zur Last gelegt werden mtissten. Es w ird  in  dieser 
R ichtung zuerst auf das D a m p f b a d  hingewiesen.

Die A daptirung desselben is t von der hohen Beliorde schon 
im  yorigen Sommer anbefohlen und m it derselben auch im  dar- 
auffolgenden Herbste begonnen worden, da w ahrend der Saison 
in  Gastein, w ie begreiflich, nicht gebaut werden kann. Es sind 
zu diesem Beliufe die D oucheapparate, die friiher ganz fehlten, 
in  Wien von demselben Industriellen, der die gleichen Apparate 
in  die hiesigen K rankenliauser lie fe rt, hergestellt und ebenso 
fiir ordentliche A nkleidezim m er nach den obwaltenden Y erhalt
nissen Sorge getragen w orden, m it dem V orbehalte, bei etwa 
sich herausstellenden Mangeln, Gebrechen und Unzweckmassig- 
keiten das N othige noch zu veranlassen.

E in  zweiter erw&hnter Uebelstand bezieht sich auf den 
M a n g e l  a n  f r e m d e n  v e r s e n d e t e n  M i n e r a l w a s s e r n .

Gleich im  Beginne der Saison w urden dem A potheker in 
Gastein einige der gangbarsten Mineralwasser bezeichnet, die 
yorratliig sein sollen und fiir den Fali andere M ineralwasser be- 
nothig t w urden, bedeutet, dieselben schleunigstherbeizuschaffen, 
was binnen zwei bis drei Tagen von Salzburg aus in  so w eit ge- 
schehen kann, ais sie am letzteren Orte vorrathig zu treffen sind. 
Dass M ineralwasser der yerschiedensten A rt, ausser dem Iwan- 
daerwmsser gleichzeitig m it der Badecur ihre Anwendung ge
funden haben, kann durch viele Thatsachen belegt werden.

W as endlich den Uebelstand beziiglich der Molkę anbelangt, 
w aren die Gaste an die Apotheke, wo eine gute bereitet werden 
kann und muss, gewiesen, und es w ar dereń eigene Sache, wenn 
sie dieselbe andeiwvarts bereiten liessen, oder sie sich selbst 
bereiteten. Ueberdies is t die Ilerbeischalfung guter Molkę in  
grossern Q uantitaten melirfach erortert und  selbst hohen Orts 
das A ugenm erk derselben zugew endet w orden ; es sind zugleich 
aber die Schwierigkeiten n icht unerw ogen geblieben, die sich 
dem U nternehm en durch die O ertlichkeit entgegenstellen, und 
die n u r allm alig beseitigt werden konnen. So reicht z. B. die 
Zahl der Kiihe, die wohl eine bedeutende ist, beinahe n icht hin, 
um w ahrend der besuchtesten Zeit der Saison hinlanglich Milch 
zu den nothigen Speisen und G etranken zu lie fe rn ; die dort be- 
findlichen Schafe aber wrnrden n u r Behufs der Gewinnung der 
W olle gehalten , und sind n icht Melkschafe, von denen Milch 
und  Molkę in  der nothigen Q uantitat gezogen werden konnten.

Dieses W enige geniige zur factischen B erichtigung der ge- 
riigten Uebelstande. Zu einer W iirdigung der in  dem bezeich- 
neten Aulsatze gebrauchten Ausdriicke sehe ich mich h ier nicht 
yeranlasst, indem ich mich dam it begnugen darf, die den Aerzten 
Gasteins zur Last gelegten Ansichten uftd B ehauptungen, in so 
w eit sie auf den g e g e n w a r t i g e n  a r z t l i c h e n  K o r p e r  Ga
steins sich bezielien sollten, auf das Entscliiedenste zuriickzu- 
weisen. Jede, auf welchen Gegenstand im m er Bezug nehmende 
B elehrung, A ndeutung, und jeder billige W unsch, er komme 
yon welcher Seite im m er, w ird  ubrigens auf das Dankbarste 
aufgenommen und dereń Verw irklichung, wenn sie zweckmassig 
und  moglich, angestrebt werden.

Diese Zeilen bin ich wohl yerpflichtet gewesen, ais am tlich 
bestellter Arzt, zur W ahrung Gasteins niederzuschreiben, um  so 
m ehr, ais die hier lau t gewordenen Beschwerden m eine eigene 
Dienstleistung noch am w enigsten treffen konnten, nachdem ich 
erst yor Einem Jahre und in d e r ersten Zeit nur zur provisorischen 
D ienstleistung yon einer hohen Regierung gerufen war. Ich 
habe in dieser iiberaus kurzeń Zeit allerdings des w arm sten 
fordernden Schutzes der hochsten Behorden mich zu erfreuen 
gehabt, aber jeder Sachverstandige sieht e in , dass yor allen 
D ingen die Diagnose der yorhandenen Uebelstande zu stellen, 
u n d d an n e rs t an ih re  reiflichiiberlegte V erbesserungzugehenist.

W ien, am 1. A pril 1856. Dr. yon H o n i g s b e r g ,
_____________________  k . k. Badearzt.

Druck von L . C. Zamarski, Univeraitats-Buchdruckerei (yormals J. P . SoUinger).


