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Die Cholera und die modernen Clioleratlieorien

von Dr. Karl B. Lehmann,
Assistent am hygieinischen Institut in Mnchen.

Die Entdeckung des Kommabacillus hat den Vertretern der Lehre,
dass sich der Cholerakeim in den Entleerungen der Kranken in einem

Zustande vorfindet, in dem er weitere Infektionen von Gesunden be-

wirken kann, neue Sttzen geliefert und ihnen einen Forscher von

dem Range Robert Koch 's zugefhrt^). Damit ist der seit den

siebziger Jahren etwas zur Ruhe gekommene Streit ber die Aetiologie
der Cholera aufs neue heftig entbrannt; es stehen sich jetzt zwei aus-

gearbeitete Theorien gegenber, jede von ihren Anhngern mit der

lebhaftesten Ueberzeugung vertreten und mit zahlreichen, durch mh-
same Arbeit gewonnenen Thatsachen gesttzt. Beruft sich Petten-
kofer auf hundertfltig konstatierte Thatsachen, auf Erfahrungen in

den verschiedensten Teilen der Erde, von den gewissenhaftesten
Forschern gesammelt, so hlt ihm Koch die durch Anwendung seiner

geistvollen Untersuchungsmethodeu gefundenen Ergebnisse ber den

Mikroorganismus der Cholera entgegen, und versucht, mit Hilfe der

Entdeckung des Kommabacillus die ganze Aetiologie der Cholera in

einfacher und bestechender Weise zu erklren.

1) Pettenkofer nennt seit langer Zeit die Vertreter dieser Ansicht:

Kontagionisten, die Anhnger seiner Lehre von der Bedeutung rtlicher

und zeitlicher Bedingungen fr das Zustandekommen einer Choleraepidemie :

Lok allsten. Es sei mir gestattet, mich dieser Bezeichnungen auch in dem-
selben Sinne zu bedienen.
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Die siegesgewissen Aussprche Koch 's auf der ersten Berliner

Cholerakonferenz und die tiefgehende Meinungsverschiedenheit der

beiden groen Forscher
,

die aus den bisher leider nur sehr unvoll-

stndig bekannt gewordenen Verhandlungen der zweiten Cholera-

konferenz in Berlin^) hervorgehen, lassen nicht hoffen, dass sobald

eine Verstndigung herbeigefhrt werden wird; es muss deshalb jede

gewissenhafte, auf sorgfltig gesichtetes neues Material gesttzte
Schrift ber die Cholera mit Freuden begrt werden.

Eine solche Arbeit liegt uns in dem kleinen Buche vor, in welchem

James Cunningham^), der 33 Jahre seines Lebens im indischen

Sanittsdienst verbrachte und zwanzig Jahre an der S])itze des indi-

schen Sanittsdepartements stand, die reichen Erfahrungen, die er in

dieser Zeit sammelte, niedergelegt hat. Pettenkofer hat das Werk
in anbetracht seines hochwichtigen Inhaltes bersetzen lassen, und wir

sind berzeugt, dass es jeder, der sich fr die Cholera interessiert,

mit dem grten Interesse lesen wird.

Um aber den Wert und die Schwchen der inhaltsreichen Arbeit

besser wrdigen zu knnen, drfte es sich lohnen zu versuchen in

mglichst kurzen Umrissen zu skizzieren, was die heutigen Cholera-

theorien lehren, und einen Blick auf den weiten und mhsamen Weg
zu werfen, auf dem wir zu ihnen gelangt sind.

I. Die Choleratheorien bis 1854.

Wenn man die lteste Literatur ber Cholera, die Berichte von

John Jameson und von der Medizinalbehrde von Bombay ber

die indische Epidemie von 1817 und 1818, ferner den Bericht ber

die Epidemie im Departement Orenburg 1830 von Lichten stdt,
Wagner's Bericht ber die Cholera in Preuen 183132, den Kopp's
ber die erste Choleraepidemie in Mnchen 1836 u. a. durchliest, so

lsst sich nicht verkennen, auf wie auerordentlich unsicheren Fen
alle damaligen, oft mit so groer Ueberzeugung ausgesprochenen

Hypothesen, Erklrungsversuche und Theorien ber die Cholera stan-

den. Jameson 's Bericht, den ich unter den angefhrten fr be-

sonders wichtig halte, enthlt eigentlich schon fast alles, was bei

der ersten europischen Panderaie (1830 37) ber die Cholera er-

mittelt wurde. Das Bedeutsamste, was aus den indischen Berichten

hervorgeht, lsst sich etwa in folgende Stze zusammenfassen:

1) Es ist sehr zu wnschen, dass der stenographische Bericht ber die

zweite Berliner Cholerakonferenz, welche vom 4. bis 8. Mai tagte und welcher

diesmal auch Pettenkofer beiwohnte, endlich der Oeffentlichkeit bergeben
werden mchte. [Ist inzwischen geschehen. Redaktion des Biol. Centralbl.]

2) Die Cholera. Was kann der Staat thun sie zu verhten? von Dr. J. M.

Cunningham, Generalarzt im indischen Mediziualdepartement und Medizinal-

referent bei der indischen Regierung. Mit einem Vorwort von M. v. Petten-

kofer. Braunschweig, Vieweg und Sohn, 1885, XVI, 127, 16 Tabellen.
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1) Die Cholera ist eine epidemische Krankheit; whrend aber

der Verkehr mit einem Cholerakranken nur selten gefhrlich erscheint,

gibt es Orte, wo die Cholera nach Art der Malaria herrscht. Z. B.

werden Truppenteile, die gewisse Choleragegenden durchziehen, be-

fallen, wenn sie sich auch nur einige Stunden daselbst aufhalten, aber

eine spter mit ihnen zusammentreffende gesunde Abteilung wird nicht

angesteckt, wenn beide dann zusammen an einem gesunden Orte

lagern.

2) In manchen Fllen scheinen aber auch die Cholerakranken

direkt ansteckend zu sein, da einzelne Kranke die Cholera in bisher

von der Seuche freie Orte zu verschleppen scheinen.

3) Die Cholera folgt namentlich dem Laufe der Flsse, hat eine

Vorliebe fr Mulden und Thler, meidet aber hoch und auf Felsen

gelegene Orte.

4) Der Infektionsweg ist noch unbekannt; schlechte Nahrung und

schlechtes Trinkwasser sind wie Unreinlichkeit und Unmigkeit nur

disponierende, keine urschlichen Momente.

5) Ein Einfluss meteorologischer Faktoren auf den Gang der Seuche

lsst sich nicht erkennen; Choleraausbrche finden an heien und

kalten, nassen und trocknen, windstillen und windigen Tagen statt.

Die oben aufgezhlten spteren Verffentlichungen in Europa streiten

sich namentlich darber, ob die Seuche kontagis oder miasmatisch

sei, oder bei Lichte betrachtet eigentlich nur darber, ob der V e r k e h r

die Cholera verbreite, oder ob sie nicht, wenigstens zuweilen, autoch-
thon an den befallenen Orten entstehe. Je weniger ins Detail die For-

schungging, um so fter musste die autochthone Entstehung angenommen
werden, doch waren, in der Mehrzahl der Flle wenigstens, gegen
Ende der Epidemien unter den beobachtenden Aerzten die Kontagio-
nisten in der Mehrzahl. Und dies kam daher: die ersten Flle einer

Gegend betrafen gewhnlich die greren Stdte, wenn aber einmal

eine grere Stadt eine Zeit lang epidemisch ergriffen war, so schien

es nicht schwer, die Einschleppung von hier aus in nher und ferner

gelegene Drfer nachzuweisen. Die Miasmatiker, die die ersten Flle

spontan aus dem Genius epidemicus des Ortes hatten entstehen lassen,

halfen sich dann hufig mit der Annahme : das Miasma hat seine Wirk-

samkeit so gesteigert, dass es jetzt auch kontagis wirkt, es ist im

Erkrankten in einer solchen Menge oder Intensitt enthalten, dass es

jetzt auch von ihm abgegeben wird. Gingen so die Kontagionisten
meist als Sieger hervor, so blieb und bleibt zum Teil noch heute

vieles bestehen, was zu erklren ihnen viel Mhe macht: z. B. das

sprungweise Fortschreiten der Krankheiten, das Freibleiben so vieler

Orte zwischen zwei Choleraherden, die zahlreichen, meist leichten,

vereinzelten Flle von sogenannter Cholera nostras, Sommerdiarrhe,
Choleradiarrhe ^), die der eigentlichen Epidemie vorhergehend in den

1) So lange es sich nnr iim Diarrhe und Magenkatarrh handelt, kann man
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verscliiedensteu Teilen einer Stadt auftauchten. Mnchen hatte z. B.

1836 vom 12. August bis 14. Oktober 16 ber die ganze Stadt zer-

streute Flle von sporadischer Cholera, von denen 9 starben; vom
23. bis 25. Oktober erkrankten 21 Personen in den verschiedensten

Teilen der Stadt, ohne dass von einer ein Verkehr mit einem Cholera-

herd oder Cholerakranken htte nachgewiesen werden knnen. So

hatten Miasmatiker und Kontagionisten einander Thatsachen entgegen-

zuhalten; auch die von beiden Parteien nach ihren Ansichten gewhl-
ten Hilfsmittel zur Bekmpfung der Seuche wirkten, nach den An-

sichten der Parteifhrer, immer gut. Wenn die Miasmatiker in der

Wirkungslosigkeit der ausgedehnt angewandten Kordone einen Beweis

fr das autochthone Entstehen der Cholera erblickten, und in ihren

allgemeinen humanitren Vorkehrungen fr Arme und Kranke zu

Epidemiezeiten die einzige rationelle staatliche Anordnung gegen die

Cholera sahen, behaupteten die Kontagionisten durch streng durch-

gefhrte Kordone wenigstens manche Lokale])idemie abgegrenzt und

beschrnkt zu haben und hielten deshalb, wenigstens theoretisch, ihr

Mittel fr die Panacee gegen die Seuche. Als 1836 die Cholera

nach Bayern kam, wurde seitens der Regierung im ganzen Lande

ein groes epidemiologisches Experiment durchgefhrt. Offiziell

wurde die Cholera als eine nicht kontagise Krankheit erklrt und

auch so behandelt. Viele Aerzte und Laien berzeugten sich nicht

blo von Farbe und Geruch, sondern auch vom Geschmack der Cholera-

sthle, und trotzdem verlief diese Epidemie viel gelinder als sptere

(1854, 1873/74), wo man desinfizierte und isolierte. Es sei hier noch

speziell betont, dass die Kontagionisten von 1830 eigentlich nichts

ber das Wesen der Ansteckung behaupteten und nur die Verschlep-

pung durch den Verkehr betonten. Wie das Choleragift verschleppt

werde, ob nur durch Kranke oder auch durch Gesunde, ob nur durch

Menschen oder auch durch Sachen, ob der Verkehr mit Cholerakranken

oder mit Choleraorten das Magebende sei, das war fr die Konta-

gionisten von damals noch ziemlich einerlei, galt es doch vor allem

berhaupt die Ver schleppbar keit zu erweisen. Auch die uns jetzt

scheinbar so naheliegende Idee von der Lokalisation des Ansteckungsstoffs
in den Exkrementen ward damals noch selten geuert, ber die Natur

und die Aufnahmewege des Giftes fehlten fast alle Anhaltspunkte;
doch treten schon sehr frh die Vorstellungen von einem organisier-

sich mit der Annahme helfen, dass dergleichen jeden Sommer vorkommen,
aber nur zu Cholerazeiten beobachtet werden; die Cholera nostras gehrt aber

fr die Anhnger aller Theorien zu den dunkelsten Krankheiten. Es besteht

gewiss die Mglichkeit, dass diese scheinbar spontanen Flle die Wirkung ge-

ringer Mengen verschleppten Cholera - Infektionsstoflfs gewesen sind, ehe die

zeitliche Disposition ein epidemisches Auftreten der Seuche gestattete, neben

der, dass sie als Cholera nostras gar nichts mit der Cholera asiatica zu thun

haben.
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teu lfektioiisstoff in den VordergTund, den besonders khne Geister

sich hnlich den Ehrenberg'schen Infusionstierchen vorstellten, die

damals entdeckt wurden.

Die indischen Beobachtungen ber die Bedeutung" lokaler Ein-

flsse auf das Zustandekommen der Epidemie fanden bei dem ersten

Einbruch der Seuche in Europa wenig Ergnzung und Erweiterung.

Allerdings liefen besttigende Berichte ber die Verbreitung der Cho-

lera in den Flussthlern, ber das grere oder geringere Verschont-

bleiben der hher gelegenen Landstriche (z. B. in Holland) und ge-

birgigen Gegenden (namentlich in Steiermark), der hochgelegenen Stadt-

teile (z. B. in Knigsberg) ein, aber nur selten wurde grerer Nachdruck
auf diese Beobachtungen gelegt, selten wurden dieselben zu Schlssen
ber das Wesen der Cholerainfektion verwendet. Doch fehlte es

auch in Europa nicht an einzelnen Beobachtern, die schon damals
auf die Bedeutung der Lokalverhltnisse fr die Epidemie aufmerk-

sam machten. So enthlt z. B. der Cholerabericht, den die Aerzte

Franz Hergt und Karl Sommer schuh ber ihre Beobachtungen
in Posen und Berlin 1831 an die groherzoglich badische Eegierung
erstatteten, schon die Angabe, dass rtliche Verhltnisse (namentlich
Effluvien faulender, vegetabilischer und animalischer Stoffe, eine Art

Malaria") in Verbindung mit einer unbekannten Vernderung der

Atmosphre, die ber die Lande fortschreitet, zur Erzeugung der

Cholera notwendig sind. Im Jahre 1838 spricht es Hergt sogar
vollkommen klar aus : Die Entstehung der Choleraepidemie an einem

Orte fordert auer der Importation des Kontagiums noch eigne, lokale,

atmosphrische und tellurische Verhltnisse. Diese Verhltnisse mssen
an einem und demselben Orte sich erzeugen und verschwinden knnen".

Besondere Erwhnung verdienen auch aus dieser Zeit die Beobach-

tungen Boubee's in Frankreich ber den Zusammenhang der Cholera-

ausbreitung mit den geologischen Verhltnissen der befallenen Gegen-
den. Whrend Urgebirgsgegenden frei oder fast frei blieben, machte

die Seuche auf dem Alluvium und Tertirgestein berall die rapidesten
Fortschritte. B o u b e e vermutete damals schon

, dass der Granit

nicht aus chemischen Grnden vor der Cholera geschtzt sei, sondern

dass es die Undurchlssigkeit fr Wasser sei, die ihm fr die Cholera

unempfnglich mache, da zerklfteter oder verwitterter mit Erde be-

deckter Fels keinen Schutz verleihe, wie er an Beispielen zeigte.

Diese und andere hnliche Beobachtungen blieben doch zu ver-

einzelt, um einen wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung der Cholera-

ausichten haben zu knnen. Da ab und zu als gesund bekannte,

luftig gelegene Orte ergriffen, niedrig und feucht gelegene verschont

blieben, Sommerhitze und Winterklte die Kraft der Epidemien bald

zu brechen, bald zu vermehren schien, und sich die Krankheit vom heien

Gangesdelta bis ins nrdliche Russland, vom Meeresstrand bis zu den

Alpen, von China bis nach Deutschland, also unter den mannigfaltigsten
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rtlichen und klimatischen Verhltnissen ausgebreitet hatte, so ver-

zweifelte die groe Mehrzahl der Forscher daran, konstante Einflsse |

als begnstigend oder strend fr das Zustandekommen einer Epide-
mie zu entdecken. (Schhiss folgt.)

Uebersicht ber die Forsclmngen auf dem Gebiete der

Palontologie der Haustiere.

7. Die huncleartigen Tiere (Caniden) des Tertirs.

(Schhiss.)

Blainville (a. a. 0. S. 106) urteilt nach den aus Man teil 's

Abbildung sich ergebenden Verhltnissen der Knochen des Metacarpus
und des Tarsus, dass der fossile Fuchs von Oeningeu einer strkern

Art angehre, vielleicht einem Schakal. Obwohl ihn H. v. Meyer
(Neues Jahrb., 1843, S. 701) Canis palustris nennt, so zweifelt er

doch an der Zugehrigkeit zu Canis.

Auch hat Meyer (Zur Fauna der Vorwelt", 1845, S. 5) aus der

Meersburg'schen Samndung zu Karlsruhe einen Eckzahn beschrieben

und abgebildet, der von Canis palustris herzurhren scheint; er kommt
an Gre dem lebenden Fuchs ziemlich gleich, ist aber etwas kleiner,

was den Eckzhnen des Skelets aus Oeningen entsprechen wrde.
Bronn (a. a. 0. S. 1079) nennt Galecyniis ein Untergeschlecht

von Canis, das sich in den Backenzhnen Lycaon (C. pictus) und

Viverra, im Fue Viverra nhert, indem es in der Form der zwei

ersten Prmolaren zugleich dem Milchgebiss der Hunde mehr als dem
reifen entspricht. Das ganze Skelet zeigt in Gre und Form viele

Uebereinstimmung mit dem der Hunde und insbesondere des Fuchses;

nur die Zhne zeigen einige Verschiedenheiten. Der Metacarpus ist

bei gleicher Lnge breiter als bei den echten Hunden, und insbeson-

dere die erste Zehe ist lnger, obwohl noch nicht ganz so lang wie

bei Viverra] die ganze erste Zehe berragt den Metacarpus der zwei-

ten Zehe, whrend sie beim Fuchs dessen Ende nicht erreicht und

bei Lycaon noch krzer ist. Die Vorder- und Hinterbeine sind krf-

tiger als bei Hunden.

Ich schliee die Reihe der den Hunden nahestehenden Formen
aus den Tertirschichten Europas mit der Erwhnung zweier ver-

schiedenartiger Fossilien, denen Jger die Gattungsnamen Lycotherimn
und Galeotherium gegeben hat. Der erste Name bezieht sich auf das

Bruchstck eines Eckzahnes, woran Wurzel und Spitze fehlen; das

Bruchstck, aus den miocnen Bohnerz-Gruben von Mkirch im Groh.

Baden, entspricht nach Bronn (a. a. 0. S. 1089) einem Zahne, kleiner

als der von Canis giganteus Cuv. von Avaray, aber bedeutend grer
als der vom gemeinen Wolf. Der Name Galeotherium beruht auf zwei

einzelnen Backenzhnen und einem Eckzahn.

Jger (Die fossilen Sugetiere Wrttembergs, 1839, H, S. 71)

schreibt den Eckzahn und den linken untern Fleischzahu beide aus
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