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nicht darauf imtersiicht zu sein) sehr zahlreiche kleine grade Bacillen

in den drltsigen Abdominalorganen, in der Pleurahhle und im Blute.

Weitere Untersuchungen ber die Bedeutung dieser Organismen feh-

len leider.

Ein sehr auffallendes Gegenstck zu dem sehr sprlichen Vor-

kommen der Kommabacillen bei sehr rasch nach der Einverleibung
der Pilze gestorbenen Tieren bildet das sehr vereinzelte Vorkommen
oder Fehlen dieser Organismen in den ersten Entleerungen Cholera-

kranker [vanErmengem, Schottelius^)], ja das gnzliche Fehlen

des Koch 'sehen Pilzes in etwa einem Dutzend von durch sorgfltige
Forscher untersuchten Cholerafllen (Babes, Nicati, Rietsch,
Emmerich und Sc hotte lins), whrend allerdings nach van Er-

mengem's Zusammenstellung bei 184 Cholerasektionen von 11 ver-

schiedenen Forschern an verschiedenen Orten die Pilze gefunden
wurden. Auch im Stuhle von Cholerakranken fanden sich die Pilze

nach dem bereinstimmenden Urteile der Untersucher in der sehr

groen Mehrzahl der Flle, so dass bis jetzt die diagnostische Bedeu-

tung des Kommabacillus keine wesentliche Einschrnkung gefunden
hat. Von keiner Seite ist ferner bisher der echte Kommabacillus bei

einer andern Krankheit mit Sicherheit nachgewiesen.
Ueber die Morphologie des Kommabacillus oder richtiger des

Vibrio der asiatischen Cholera haben Hans Bchner^) in Mnchen
und Max Grub er in Graz gegenseitig sich kontrolierend interessante

Untersuchungen angestellt, die sowohl fr diesen Pilz als den davon

deutlich aber nicht sehr stark abweichenden Vibrio von Finkler und

Prior eine bedeutende Polymorphie ergab, wenn man die Lebens-

bedingungen modifizierte.

Sehr wenig gesichert erscheint bisher die Theorie von Koch,
dass die Kommabacillen durch Erzeugung eines Giftes im Darme ihre

deletre Wirkung entfalten. Koch hat bisher kaum Thatsachen fr
diese Annahme angefhrt, und auch die neuesten Publikationen sind

derselben nicht sehr gnstig. Pouchet^) und Villiers*) wollen

allerdings aus dem Choleradarminhalt giftige Alkaloide dargestellt

haben, die ersterer auch in Koch'schen Reinkulturen in geringer

Menge auffand Gauthier in Neapel stellte dagegen ein ungif-

tiges Alkaloid aus dem Choleradarme dar, Nicati und Riet seh
fanden eine Giftwirkung erst bei 8 Tage alten Kulturen, was natr-

lich durchaus nicht im Koch'schen Sinne verwertbar ist. van Er-

m engem ttete in einigen seiner sehr wenig zahlreichen Versuche

ber diesen Gegenstand Meerschweinchen durch Injektion sterilisierter

1) Schottelius: Deutsche mediz. Wochenschrift, 1885, Nr. 14.

2) Hans Bchner: Sitzungsberichte der Gesellschaft fr Morphologie
und Physiologie in Mnchen, 1885, I, S. 1.

3) Academie des sciences. S6ance du 24 aot 1885. Semaine m6dicale N. 35.

4) Comptes reudus, 1885, S. 9.
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Kommakulturen ins Peritoneum und Dnodeuiim. Boucliard') injizierte

Kanineben ohne Schaden 50 Kubikzentimeter! teils sterilisierter, teils

unsterilisierter bacilleuhaltig-er Bouillon in die Venen ohne Schadeu,

dagegen will er durch Injektion von Cholera-Urin bei den gleichen

Tieren eine typische Cholera-Erkrankung erzeugt haben, die von dem

Bilde, das Tiere nach Einspritzung normalen Harnes darboten, deut-

lich verschieden war.

In den Versuchen von Emmerich und B u c h n e r, ber welche P e t-

t e n k fe r in Berlin berichtete; erwies sich alkalische Bouillon, in der

eine massenhafte Entwicklung von Kommabacillen stattgefunden hatte,

nach ihrer Sterilisierung als ganz uusch<dlich fr Meerschweinchen.

SamueP) unterwirft die ganze Theorie einer Giftwirkung vom

Darme aus einer scharfen Kritik und kommt zu dem Schlsse, dass

nicht ein einziges Motiv, das fr die Notwendigkeit der Annahme einer

Giftbildung im Darme ins Feld gefhrt sei, als wirklich beweisend

angesehen werden drfe. Er macht auf die allgemein bekannte Un-

fhigkeit des Choleradarms, Wasser (also auch in Wasser gelste Gifte)

zu resorbieren, aufmerksam; er betont den Mangel aller und jeder

toxischen Strungen des Zentralnervensystems, und vertritt energisch

die Ansicht, dass einzelne Flle von geringerer Ausscheidung von

Flssigkeit durch den Darm nicht abhalten drften, in der Eindickung

des Blutes, der Verminderung seiner Menge und dem dadurch be-

dingten Sinken des Blutdrucks die Ursache des Choleratodes zu sehen ^).

Aus all dem geht hervor, dass weder die experimentellen Beweise

fr die Existenz eines Giftes im Choleradarme und den Kulturen des

Kommabacillus mit der ntigen Schrfe erbracht sind, noch dass die

Choleratheorie eines im Darm lokalisierten und von dort resorbierten

Giftes direkt bedarf.

Ich habe in meiner Arbeit bisher' mit keinem Worte der sehr

interessanten und der grten Beachtung werten Resultate gedacht,

die Emmerich letzten Herbst in Neapel gewann. Da aber der

Grund; warum ich dies that, der Mangel ausfhrlicher Publika-

tionen Emmerich's ber seine Entdeckung, durch die soeben er-

schienenen eingehenden Arbeiten von Emmerich*) und Bchner^)
weggefallen ist, so trage ich hier das Wichtigste nach.

1) Bouchardt Semaine medicale, 1885, N. 34.

2) Samuel: Ueber die Choleraiutoxikation". Berliner klin. Wochenschr.,

1885, Nr. 36.

3) Nach den Schilderungen, die Dr. Emmerich und Dr. Escherich nach

ihrer Rckkehr aus Neapel im rztlichen Vereine zu Mnchen machten, scheint

doch eine bei manchen Epidemien wenig reichliche Darmsekretion durchaus

nicht selten zu sein.

4) R. Emmerich: Untersuchungen ber die Pilze der Cholera asiatica",

Archiv fr Hygiene, Bd. III, S. 291-360.

5) Hans Buchner: Beitrge ziu- Kenntnis des Neapler Cholerabacillus

und einiger demselben nahestehender Spaltpilze", 1. c. S. 361442.
37'*
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E Dirne rieh fand in den Organen von 9 an Cholera in Neapel
verstorbenen Patienten ,

deren Sektion 3 14 h nach dem Tode ge-

macht wurde, fast konstant ein kurzes Stbchen, das vorlufig Neapler
Bacillus" genannt wurde. Der Nachweis dieses keineswegs in sehr

groer Zahl in den Orgauen vorhandenen Pilzes geschah dadurch,
dass kleine Stckchen Leber, Lunge, Milz, Niere, Gehirn, kleine Mengen
Blut u. s. f. unter den strengsten Kautelen der modernen bakteriolo-

gischen Methodik den Leichen entnommen und in Nhr - Gelatine ge-

bracht wurden. Hier wuchsen aus den Gewebestckchen charak-

teristische Kulturen hervor, die nur in seltenen Fllen von andern

Pilzen in geringem Mae verunreinigt waren. Auch aus dem Arm-

venenblute einer im Stadium algidum befindlichen Cholerakranken

wurde der Pilz gezchtet, der auch in den Dejektionen der Kranken
in der Mehrzahl der Flle sehr reichlich vorhanden war.

Die Konstanz des Befundes war sehr auffallend, die Vermutung

Flgge 's, dass die Pilze aus der Luft in die Kulturen gelangt seien,

somit wohl hinfllig. Infektionsversuche mit den Pilzen an Meer-

schweinchen, Katzen, Hunden und Affen ergaben ein Krankheitsbild

und Sektionsbefunde, die mit denen der menschlichen Cholera unverkenn-

bare Aehnlichkeit haben, ja vielfach berraschend bereinstimmen.

Massenhaftes Erbrechen, zahlreiche Durchflle, alkalischer Magen-

inhalt, Durst, Anurie und groe Klte der Extremitten sub finem

vitae wurden beobachtet. Die Sektion ergab Vernderungen, die dem
Bilde der Cholera beim Menschen oft vollkommen entsprachen, die

Entzndungserscheinungen des Darmes wechselten von rosiger Rtung
bis zur Geschwrsbildung; der von Buhl beim Menschen beschriebene

charakteristische, klebrige Peritonealbeleg fand sich stets, die Milz

war stets klein, die Muskeln meist trocken. Der sprliche Harn zeigte

vermehrten Indicangehalt, der Darminhalt oft den charakteristischen

spermaartigen Geruch, die Muskeln fters einen etwas verminderten

Wassergehalt.
Auffallend ist, dass groe Mengen der eingefhrten Pilze zur

Infektion ntig sind, was Emmerich durch die geringere Empfng-
lichkeit der Tiere erklrt. Verftterung der Neapler Bacillen blieb

auch bei der Verwendung sehr groer Mengen erfolglos, die Pilze

wirkten dagegen stets bei subkutaner oder intravenser Injektion oder

bei Einverleibung in die Brust- oder Bauchhhle. Als natrlichen In-

fektionsweg denkt sich Emmerich die Inhalation. Aus den Organen
der geimpften Tiere waren durch die Kultur die charakteristischen Ba-

cillen stets wieder zu erhalten, ebenso aus dem Kote, wodurch neben-

bei die hchst wichtige Thatsache festgestellt ist, dass das massenhafte

Vorkommen eines Pilzes im Darm durchaus nicht durch die Einfuhr

desselben in den Magendarmtraktus bedingt zu sein braucht.

Die Vermutung Flgge 's, dass der Emmerich'sche Pilz nichts

mit der Cholera zu thun habe, sondern nur durch unexaktes Arbeiten
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oder aus faulen Leichen erhalten worden sei, entkrftet Emmerich,
indem er anfhrt, dass er aus 10 an verschiedenen Krankheiten in

Mnchen verstorbenen Personen keine mit dem Neapler Bacillus

identischen Pilze habe herauszchten knnen.
Buchner hat die Frage, ob der Neapler Bacillus vielleicht mit

irgend einem Organismus der Fulnis identisch sei, mit ganz beson-

derer Sorgfalt geprft und durch Anwendung manigfach modifizierter

Nhrbden schlielich das Resultat erhalten, dass bis jetzt kein Pilz

unter den zahlreichen von ihm untersuchten sei, der nicht durch das

Mikroskop, durch die Wuchsform und die Kolonieform, durch Zchten

in verschiedenen festen und flssigen Nhrsubstanzen, oder endlich

durch das Studium seiner chemischen Umsatzprodukte sicher vom

Neapler Bacillus differenziert werden knne.

Morphologisch und biologisch steht nach Bu ebner 's Forschungen
der Em me rieh 'sehe Pilz unter den pathogenen nher studierten dem

Typhusbacillus am nchsten. Sporenbildung wurde bisher nicht an

ihm beobachtet, auch die Angaben ber Sporenbildung bei Typhus
von Gaffky und andern glaubt Buchner noch fr ungengend ge-

sichert halten zu mssen.

Der Neapler Bacillus zeigt im Gegensatz zum Kommabacillus

eine sehr groe Widerstandsfhigkeit gegen uere Einflsse. 12 Tage

lang blieb eine Kolonie, fest gefroren, hufig Temperaturen von minus

20 24 Celsius ausgesetzt, ohne dass er nach dem langsamen Auf-

thauen sich dadurch irgendwie geschdigt zeigte.

Noch wichtig erscheint die Eigenschaft, dass auch nach fnf-

monatlichem Aufbewahren von Seidenfden bei 24 26*^, an denen die

Neapler Bacillen in sporenfreiem Zustande angetrocknet waren, sich

ebenso ppige Kolonien entwickelten, als sie nur je beobachtet wor-

den waren. Ueber die untere Grenze der Temperatur, bei der die

Neapler Bacillen noch wachsen, fehlen vorerst leider die Angaben').
Es leuchtet ein, dass, wenn auch die bisherigen Angaben ber

den Neapler Bacillus noch lange nicht hinreichen, ihn fr oder gegen
eine theoretische Vorstellung von der Cholera zu verwenden, doch in

ihm ein sehr beachtenswerter Konkurrent des Koch 'sehen Kommas
erstanden ist ^).

1) Nach Angaben von Koch auf der 2. Cholerakonferenz ist brigens der

Kommabacillns auch viel lebenskrftiger, als anfangs geglaubt wurde. Nicati

und Riet seh fanden ihn 81 Tage im Hafenwasser von Marseille, Koch
144 Tage auf Agar entwicklungsfhig. Erst nach 175 Tagen erwies er sich

abgestorben. In neuester Zeit hat Hppe die Bildung einer eigentmlichen
Dauerform von Arthrosporen fr den Koch 'sehen Vibrio angegeben, es muss

wohl ehe man darauf Schlsse aufbaut, abgewartet werden, ob kompetente

Beurteiler diese interessante Beobachtung ebenso deuten wie ihr Entdecker.

2) Bekanntlich hat die bayrische Regierung Emmerich und Bu ebner
dieses Jahr nach Palermo geschickt, um weitere bakteriologische Cholera-
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In diesem Siune uerte sieh auch Pettenkofer gegenber
Koch in Berlin : Er bestreite, dass das, was wir vom Kommabacillus

wissen, geeignet sei, in uns die Ueberzcugung zu erwecken, dass er

die Choleraursache sei; auf den widerstandsfhigem, vom Kreislauf,

nicht von dem Intestinaltraktus aus wirkenden Pilz Emmerich 's

setze er mehr Hoffnung, doch knne nur ein Pilz Anspruch auf all-

gemeine Anerkennung als Ursache der Cholera machen, von dem nach-

gewiesen sei, dass er die epidemiologischen Thatsachen erklre, oder

wenigstens nicht mit ihnen in Widerspruch stehe.

So steht gegenwrtig die bakteriologische Seite der Frage: Em-
merich hlt seine Bakterien, durch die Lunge ins Blut eindringend,
fr die Ursache der Krankheit, den Kommabacillus vermutet er als

konstanten aber sprlichen normalen Darmbewohner, der sich erst im

Choleradarme ppig vermehren kann. Koch hlt dagegen an seinem

Bacillus fest, besteht darauf, dass auer Emmerich noch niemand

in den inneren Organen bei Cholera Pilze gefunden habe, die er also

fr Verunreinigungen, Leichenbewohner oder ein zuflliges Accidens

halten msse. Virchow glaubt, das hufige ja konstante Auffinden

der Pilze in Neapel lasse die Emmerich'schen Pilze doch als etwas

erscheinen, was mit dem Choleraprozess zusammenhnge, etwa als

eine Komplikation, wie er in manchen Epidemien hufig diphtheri-

tische Affektionen bei Cholerakranken beobachtet habe.

Es herrscht also, trotz aller Arbeit und zahlreicher gut konsta-

tierter Thatsachen, in diesem Teil der Frage noch sehr viel Dunkel,
dessen Lftung wir aber wohl von der nchsten Zeit erhoffen drfen.

In epidemiologischer Hinsicht haben die letzten Monate wenig
neues gebracht.

Koch, der bisher die Fragen der rtlichen und zeitlichen Dispo-
sition meist ganz unberhrt lie, versuchte auf der Berliner Konferenz

einige der dahin gehrigen Thatsachen von seinem Standpunkte aus

zu erklren.

Eine Hauptursache der jhrlich wechselnden Ausbreitung der

Cholera in Indien, bald ber kleinere Distrikte, bald ber das ganze

Land, findet er in der wechselnden, persnlichen Disposition der Be-

wohner, die nach den grten Epidemien durch die Durchseuchung so

vieler schwer und leicht befallener erheblich vermindert sei. Koch

glaubt namentlich dadurch erklren zu knnen, warum die Cholera

in Indien sich meist etwa 3 4 Jahre lang von Jahr zu Jahr mehr

ausbreite, um dann wieder ein Minimum zu erreichen nach ihm

dauert eben die Immunitt nach dem Bestehen der Krankheit etwa

so lange.

Pettenkofer wies unter anderem darauf hin, dass durch das

Forschungen zu machen. Die vorlufigen Mitteilungen (Aerztl. Intelligenzblatt

Nr. 45) lauten fr die beiden Forscher gnstig, doch glaube ich, ehe nhere

Angaben vorliegen, hierauf nicht eingehen zu sollen.
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Erlangen einer persnlichen Immunitt z. B. die Zweiteilung der

Mnchner Epidemie von 1872/73 durchaus nicht zu erklren sei, da

die Sommerepidemie auf Wochen erlosch, obwohl erst verhltnismig
sehr wenige erkrankt waren und die Winterepidemie weit grere
Dimensionen annahm.

Koch will brigens durch die persnliche Disposition die zeit-

liche Disposition Petteukofer's nicht ganz ersetzen; er erkennt

z. B. die Thatsache an, dass in Niederbengalen zur heien und trocknen

Zeit die Cholera eine viel grere Ausbreitung erreicht als in der

heien und feuchten aber er sucht dies unter anderem durch Kon-

zentration des Inhaltes der berall zerstreuten Tanks zu erklren,
deren Wasser dann eine viel bessere Nhrlsung fr die Komma-
bacillen abgebe als sonst; das Trinken dieses pilzreichen Wassers

erzeuge dann die Epidemien. In hnlicher Weise wird vielfach ver-

sucht, den Einfluss der Grundwasserschwankungen auf Cholera und

Typhus auch fr europische Stdte darzuthun. Dass dieses letztere

wenigstens ganz unerlaubt ist, ist durch die in Mnchen von Aubry^)
und Wagner 2) ausgefhrten Untersuchungen dargethan, die fanden,

dass bei niederem Stande des Grundwassers dasselbe sogar reiner

ist als bei hohem.

Hier sei auch an die interessanten Versuche von Soyka'^) erinnert,

der experimentell festzustellen suchte, wie die Ghrthtigkeit von nie-

deren Pilzen (Hefe) im Boden durch die Feuchtigkeitsverhltnisse be-

einflusst werde, und dabei fand, dass ein ganz bestimmtes Feuchtig-

keitsoptimum existiert.

In neuester Zeit hat Soyka in Fortsetzung dieser Studien*) die

Bedeutung der Grundwasserschwankungen fr den Transport der

Mikroorganismen in den Kapillarrumen des Bodens untersucht und

dabei das hchst bemerkenswerte Resultat gefunden, dass, whrend
wie Hofmann beobachtete, Spaltpilze viele Wochen lang brauchen, um

wenige Zentimeter weit zu wachsen, hnliche Spaltpilze in wenigen

Tagen durch die Kapillaritt 30 60 cm weit gehoben werden knnen^).
Dazu wird aber namentlich dann Gelegenheit geboten sein, wenn bei

starker Verdunstung aus den obersten Bodenschichten aus tiefereu

Lagen reichlich Kapillarwasser nach oben steigt, bei welcher Gelegen-
heit auch der Grundwasserspiegel sinkt. Es ist so direkt bewiesen,

dass bei sinkendem Grundwasser ein reichliches Aufsteigen von Pilzen

aus der Zone des kapillaren Wassers in die Verdunstungszone statt-

1) Aubry: Zeitschrift fr Biologie, VI, S. 285.

2) Wagner: Zeitschrift fr Biologie, II, 289 ii. III, 86.

3) Soyka: Prager medizinische Wochenschrift, Nr. 4, 1885.

4) Soyka: Prager medizinische Wochenschrift, Nr. 28, 30, 31, 1885.

5) Emmerich (Vgl. Schrakamp, Arch. fr Hygiene II) hat schon letz-

tes Jahr hnliche Versuche angestellt, gegen die aber noch kleine Einwnde

mglich waren.
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finden kann, whrend umgekehrt bei anhaltenden Niederschlgen
die Bodenpilze in das jetzt steigende Grundwasser hinabgeschwemmt
werden.

Den von Koch behaupteten Einfluss von Hungersnten auf die

CholeraVerbreitung in Indien gibt Pettenkofer nur fr einige

Gegenden wie Niederbengalen und Bombay zu, wo die Cholera bei

Trockenheit am strksten herrscht; in den stets trocknen Hunger-

jahren ist dagegen das Pendschab grade besonders cholerafrei, weil

dort nur durch strkere Niederschlge der Boden berhaupt gengend
feucht fr die Cholera wird. Pettenkofer blieb berhaupt, den obigen

Ausfhrungen Koch 's gegenber, gesttzt auf zahlreiche Thatsacheu

in Indien und Europa, auf seiner Ueberzeugung von dem wesentlichen

Einflsse des Bodens und dessen Feuchtigkeitsgehalt fr die Cholera

stehen.

Bezglich dessen, was ber die rtliche Immunitt in Berlin vorge-

bracht wurde, bot die Besprechung, einzelne Flle abgerechnet, wenig
von Bedeutung. Koch vermutet z. B. fr die Immunitt von Lyon in

der Gewohnheit, die Wsche auer dem Hause zu waschen und sich hierzu

entweder des rasch strmenden Rhone oder ziemlich weit entfernter

Wscherdrfer zu bedienen, einen wichtigen Faktor und glaubt, alle

von Pettenkofer beigebrachten Grnde wankend machen zu knnen;
Ich bedaure, dass mir Raummangel ein weiteres Eingehen in die

Details dieser Kontroversen, durch die sich Pettenkofer in keiner

Weise in seinen Ueberzeugungen erschttert fhlte, verbietet.

Hoffen wir, dass die Berliner Konferenz, die Virchow mit feinem

Takte und der ausgesprochenen Tendenz leitete, die Berhrungspunkte
zwischen den gegnerischen Ansichten zu betonen und hervorzuheben,

dazu beigetragen hat, die Frage zu klren und durch vereintes Wirken

der Epidemiologen und der Bakteriologen endlich zu lsen.

Zum Schlsse sei noch des eben erschienenen Memorandums ^)

gedacht, welches eine vom Staatssekretr fr Indien berufene Cho-

lerakommission in London abgegeben hat. Zwlf der hervorragendsten

englischen Aerzte, zum groen Teil Generalrzte, welche die Cholera

in ihrer Heimat kennengelernt und jahrelang verfolgt haben, sprachen

einstimmig aus, dass die kommafrmigen Bacillen, welche gewhn-
lich bei Cholera gefunden werden, diese Krankheit bei Tieren (lower

animals") nicht hervorrufen, und dass man keinen Grund habe an-

zunehmen, dass sie dies beim Menschen thun, weil der Umstand, dass

sie in Teichen (tauks), welche die gewhnliche Wasserversorgung der

Umwohnenden bilden, gefunden wurden, ohne dass das Auftreten der

Krankheit damit verbunden war, zwingt eine solche Annahme zu

verneinen."

1) The Etiology of Cholera. Transactions of a Comralttee couvened in 1885

by the Secretary of State for India in Council.



Hppe, Komma- Bacillen, Kurth, Bacterium Zopfii. t385

Ebenso einstimmig wird schlielich ausgesprochen: Obschon die

eigentliche Ursache der Cholera nicht ermittelt ist, ist vom allge-

meinen Charakter der Krankheit soviel hinlnglich bekannt, um dem

praktischen Handeln eine zuverlssige Grundlage zu geben, und die

Kommission empfindet, dass sie sich nicht trennen darf ohne ihrer

Ueberzeugung Ausdruck zu geben, dass sanitre Maregeln im

wahren Sinne und sanitre Maregeln allein die einzigen zuver-

lssigen Mittel sind, Ausbrchen der Krankheit vorzubeugen, ihre

Verbreitung einzuschrnken und ihr Auftreten zu mildern, wenn sie

herrscht. Die Erfahrung in Europa und im Osten hat gezeigt, dass

Sanittskordons und Quarantnen (welche Form sie immer haben

mgen) als Mittel dem Eortschreiten der Krankheit Einhalt zu thuu

nicht blo nutzlos, sondern gradezu schdlich sind, und dies nicht

blo wegen der vielen unvermeidlichen Hrten, die ihre Durchfhrung
in sich schliet, sondern auch, weil sie whrend der Epidemiezeiten
Unruhe verursachen und die ffentliche Aufmerksamkeit von der Ver-

folgung sanitrer Maregeln von gesichertem Werte ablenkt, Ma-
regeln, welche berdies geeignet sind, das Vorkommen aller Art von

Krankheit zu vermindern".

Der Leser wird erkennen, dass die englische Cholerakommission

mit Stzen geschlossen hat, die von Pettenkofer seit lange und

wiederholt ausgesprochen worden sind.

Hppe, F. Ueber die Dauerformen der sogenaiinteu Komma-
Bacilleii.

Fortschritte der Med., Bd. 3, 1885, Nr. 19, S. 619626.

Kurth, H. Ueber Bacterium Zop, eine neue Bakteiienart.

Berichte der deutsch, botan. Ges., Bd. I, 1883, S. 9799 mit 1 Taf. Die

ausfhrliche Arbeit mit einer Doppeltafel in: Botanische Zeitung, 1883.

Dem allgemein giltigen, durch botanische und zoologische Unter-

suchungen lngst gesicherten biologischen Gesetz, wonach die niedern

Organismen sich uern ungnstigen Verhltnissen anzupassen wissen

durch Bildung von Entwicklungszustnden, welche die Art sicherer

erhalten, als die gewhnlichen, vegetativen Zustnde, ordnen sich, wie

namentlich die Untersuchungen der letzten Jahre bereits fr viele Flle

gezeigt, auch die Spaltpflanzen unter. Indess bleiben immer noch

manche Spaltpilz- und Spaltalgenspecies auf solche Entwicklungs-
formen und deren Entstehungsweise speziell zu untersuchen. Nament-

lich sind es gewisse pathogene Spaltpilze, inbezug auf die ein Nach-

weis solcher Stadien noch aussteht, und diese Lcke macht sich dem

Mediziner um so fhlbarer, als eine sichere Bekmpfung dieser Orga-
nismen erst dann in Aussicht steht, wenn man neben den vegetativen

auch die Dauerstadien ermittelt haben wird.
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