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im konzentrierten Zustand keine Wirkung auf das Wutgift ausbt;

2) dass Quecksilberchlorid von ^200 wicht gengt, um Wutmark zu

desinfizieren und dass die Lsung von Vioo noc keine sichere Wir-

kung hat. Man msste also so starke Lsungen anwenden, dass die

Behandlung unausfhrbar wrde; 3) dass Terpentinl schon bei

ungemein schwacher Dosis wirkt. Wasser, das einfach mit einigen

Tropfen davon geschttelt worden ist, wirkt sicherer als Sublimat-

lsung von Vioo? dieses Terpentinwasser hat ausgereicht, um Mark

in sechs Fllen von sieben zu desinfizieren.

Das Terpentinl empfiehlt sich nach Herrn Fol durch seine

Unschdlichkeit und die Leichtigkeit, mit der es berall zu haben

ist, ganz besonders der Beachtung der Aerzte fr die Behandlung
tiefer Bisse am Kopfe.

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

59. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Berlin.

Sektion fr Botanik.

Letzte Sitzung. Herr Frank (Berlin) spricht ber die Mikroorganis-
men des Erdbodens. Die Frage, welche niedern Pilzformen im natrlichen

Erdboden vorhanden sind, wurde beantwortet, indem minimale durch Zerklei-

nerung und Sieben des Bodens gewonnene Teilchen desselben in nach den

gebruchlichen Methoden hergestellte Pilzkulturen, nnilich in sterilisierte Nhr-

gelatine oder in Pflaumendekokt im hngenden Tropfen auf den Mikroskop-

Objekttrger gebracht wurden. Zur Verwendung kamen: 1) ein humusreicher

Kalkboden, der Jahrhunderte lang Buchenwald trgt, 2) ein humser Sandboden

mit nachweislich wenigstens zwei Jahrhunderte lang fortgesetzter Kiefern-

kultur, 3) ein Wiesenmoorboden, 4) ein Lehmboden des Marschlandes der Unter-

elbe, 5) Boden vom Gipfel der Schneekoppe. Es wurden gefunden in wech-

selndem
,

nicht regelmigem Auftreten verschiedene Hyphomyceten,
nmlich ein Oidium, ein Cephalosponium, eine Torula, eine kleine einfache

Botrytis
- Form ,

in einem Boden eine Mucorinee. Konstant in allen Bden
aber zeigte sich ungefhr am zweiten Tage der Kultur ein Spaltpilz, bei allen

Bden ein und derselbe. Zuerst erscheint er in Form langer ungegliederter

Leptothrixfden. Sehr bald tritt in denselben Gliederung ein, wodurch

sie oft zickzackfrmig brechen in lngere oder krzere Fadenstcke, die

Bacillusform. Dann folgt noch weitere Teilung in kurze zylindrische oder

ovale Zylinder, die Bakterienform. Nach mehrern Tagen schliet regel-

mig die Entwicklung ab mit der Sporenbildung unter allmhlicher Ver-

gallertung der Membran der Fden oder Stbchen. An den Sporen wurde in

Objekttrgerkultur wiederum Auskeimung in kurze Stbchen beobachtet, die

vor der Teilung entweder grade bleiben oder auch sich krmmen und so die

Form des Kommabacillus annehmen. Der Entwicklungscyklus liegt also

vollstndig vor. Innerhalb desselben zeigten sich noch folgende Variationen:

1) Inbezug auf Beweglichkeit, indem Fden, Bacillen und Bakterien entweder

starr bleiben knnen oder flexil werden, nicht selten auch lebhaft durch ein-

ander wimmelnde Bewegung annehmen
; 2) inbezug auf die Dicke der Individuen,

indem dieselben bei der ppigen Ernhrung im Beginn der Kultur 1,2 1,8 fi
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stark sind, bei fortgesetzter Vermehrung oft dnner werden bis zu 0,8 und

selbst 0,6 ,u Durchmesser. Uebergnge der verschiedenen Dickegrade in dem-

selben Faden sind konstatiert. Damit ist eine neue Besttigung der von Zopf
gegenber den herrschenden Meinungen der Bakteriologen vertretenen Ansicht

gegeben, dass die morphologischen Merkmale der Spaltpilze, nach denen man
bisher Gattungen und Arten unterschied, hierzu unbrauchbar sind, vielmehr

nur Entwicklungsstadien eines und desselben Pilzes darstellen knnen. Natur-

historisch msste man den Bodenspaltpilz daher als Leptothrix terrigena,

Bacillus terrigenus, Baeterium terrigenum bezeichnen, je nachdem er in diesem

oder jenem Entwicklungszustande sich befindet. Vortragender geht nun auf

die chemischen Prozesse im Erdboden ber, die man bisher hypothetisch der

Thtigkeit von Mikroorganismen zugeschrieben hat, und zwar auf die zuerst

von Schlsing und Mntz vermutete Nitrifikation von Ammoniakverbin-

duugen. In sterilisierte Lsungen von 0,008 g Chlorammonium auf 100 ccm

Wasser nebst etwas Pilznhrstoff wurden die durch Reinzchtung gewonnenen
Pilzformen eingeimpft und dann nach dem Auftreten von Salpetersure (geprft
mit Diphenylamin) und nach dem Verschwinden des Ammoniaksalzes (geprft
mittels des N essler 'sehen Reagens) die Fhigkeit oder Unfhigkeit, Nitrifi-

kation zu bewirken, ermittelt. Die Kontroiversuche mit frischem unsterilisiertem

Boden ergaben nach 4 Wochen starke Abnahme des Chlorammoniums, nach

8 Wochen nur noch eine Spur, nach 10 Wochen vollstndiges Verschwunden-

sein desselben. Dagegen trat in den mit den verschiedeneu Bodenpilzen be-

sten Lsungen in keinem Falle Nitrifikation ein. Weiter ergab sich
,

dass

auch der sterilisierte, ja sogar der geglhte Erdboden bei der gleichen Ver-

suchsanstellung Ammoniaksalz in Nitrat oder Nitrit umwandelt. Es folgt

daraus, dass die im Erdboden lebenden Pilze nicht im stnde sind, Ammoniak-
salze zu nitrifizieren, dass dieser Prozess im Boden vielmehr ein anorganischer

ist, der an die Nitrifikation durch Platinmoor oder durch Ozon erinnert.

Sektion fr innere Medizin.

2. Sitzung. Herr Zslein (Genua) spricht ber die Dan er formen des
Koch'schen K o m m a b a c i 1 1 u s und gibt einige Notizen ber sein

Wachstum im 3. Jahre seines Imports in Europa. Es wurden Kul-

turen in sehr verdnnten Nhrmedien gemacht, welche in folgender Reihe zeit-

lich geschieden die verschiedenen Formen zur Entwicklung kommen lieen:

Komma und bloe Kugeln, Bacillenketten
;
diese Formen sterben nach 2 5 Mi-

nuten dauernder Austrocknung. Spter treten Spirillen und an denselben die von

Hppe beschriebenen Arthrosporen auf
;
sie bertreffen den Spirillus an Breite

wenig, sind rund, stark glnzend und werden zuerst endstndig, dann frei;

sie widerstehen der Austrocknung bis 3 Stunden und 20 Minuten. Sowohl die

Bildung als das Auskeimen derselben wurde fters direkt beobachtet. Erst

spter treten die degenerativen Formen, Avelche teils als Sporen beschrieben

wurden, auf; solche Kulturen widerstehen der Austrockuung nicht lnger als

die frhem. Es wird somit die Hppe 'sehe Spore, da sie lnger als der

Kommabacillus der Austrocknung widersteht, und entsprechend ihrer botani-

schen Stellung als eine Dauerspore aufzufassen sein, wenn auch nicht gleich-

zeitig mit einer endogenen. Es wird noch bemerkt, dass in diesem Jahre der

Koch 'sehe Bacillus unregelmiger gewachsen ist und sich fter rascher, doch
nie so rasch wie der Finkler'sche entwickelt hat. Herr Paul Guttmann
(Berlin) teilt mit, dass nach Untersuchungen im Laboratorium des stdtischen
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Krankenhauses Moabit sich aus mehrere Monate alten Choleragelatinekulturen,

die bei wiederholten mikroskopischen Untersuchungen keine Cholerabacillen

enthielten, bei l>berimpfung auf Gelatine wieder Cholerabacillen entwickelten.

Wenn hingegen alte Cholerakultur auf die Deckglser gestrichen, 24 Stunden der

Brutschranktemperatur ausgesetzt und hierauf in die Nhrgelatine oder Bouillon

gebracht wurde, so trat keine Kulturentwicklung ein. Die erstgenannte Be-

obachtung scheint dafr zu sprechen, dass Dauerformen der Cholerabacillen

existieren. Herr Finkler: Vor 2 Jahren haben wir zuerst diese Beobach-

tungen beschrieben, dass in alten Kulturen nur noch Krner zu finden sind,

welche in der That wieder zu Kommabacillen auswachsen. Wir haben die

Resistenz des Materials aus alten Kulturen gegen Erwrmen, gegen Austrocknen

hervorgehoben und dieses Material als bestehend aus der Dauerform des Komma-

bacillus bezeichnet. Ob man dieselbe als echte Sporen auffasst oder als den

Rckstand der lebensfhigen Materie, die sich am Bacillus gruppiert, wird

jetzt ja weiter diskutiert werden, auf alle Flle existiert Dauerform. Ich wei

aus bestimmten Beobachtungen, dass die Dauer der Erhaltung der Lebens-

fhigkeit noch lnger ist, als hier gesagt wurde, und finde die Dauerform

ebensowohl bei Koch's Bacillus als bei dem von mir und Prior gefundenen

Vibrio, der sich als regelmiges Vorkommnis bei Cholera nostras auch jetzt

wieder in Bonn erwiesen hat.

Sektion fr allgemeine Pathologie und pathologische
Anatomie.

1. Sitzung. Herr Emmerich (Mnchen) spricht ber Heilung von In-

fektionskrankheiten (Vernichtung von Milzbrandbacillen im Organismus).

Redner machte zufllig die Beobachtung, dass man Meerschweinchen, welche mit

Erysipelkokken-Reinkulturen infiziert worden waren, pathogene Bakterien ver

schiedener Art injizieren kann, ohne dass die Tiere zu grnde gehen. Werden

die Meerschweinchen nach der Infektion gettet, so findet man nur Erysipel-

kokken in den Organen, whrend von den nachtrglich injizierten Bakterien

nichts vorhanden sei. In groer Zahl wurden Versuche mit Milzbrandbacillen

ausgefhrt und zwar 1) Vorimpfungen mit Erysipelkokken und nachtrgliche

Injektion von Milzbrandbacillen. 2) Gleichzeitige subkutane Injektion von

Erysipelkokken und Milzbrandbacillen. 3) Injektion von Milzbrandbacillen und

nachtrgliche subkutane und intravense Injektion von Erysipelkokken. Bei

jedem Versuch wurde eine gleiche Zahl von Tieren zur Kontrole nur mit

Milzbrandbacillen infiziert. Diese Kontroltiere hatten das gleiche oder ein

hheres Krpergewicht als die mit Erysipel behandelten Tiere, und die Zahl

der zur Milzbrandinfektion verwendeten Bacillen war die gleiche. Von 9 mit

Erysipelkokken vorgeimpften Kaninchen starben nur 2 (an Erysipel), whrend
7 am Leben blieben und smtliche 9 Milzbrandkontroltiere der Injektion er-

lagen. Ungnstigere Resultate ergaben die Versuche, die ausgebrochene Milz-

brandinfektion durch subkutane Erysipelkokken-Injektion zu heilen, whrend
durch intravense Injektion gnstige Erfolge erzielt wurden. Von 10 mit

intravensen Injektionen behandelten Tieren starben nur 4, und 6 wurden ge-

heilt. Die Vernichtung der Milzbrandbacillen im Krpergewebe kommt nicht

durch die Erysipelkokken selbst zu stnde, sondern durch die unter dem Ein-

fluss der Erysipelkokkeninvasion hochgradig irritierten (entzndeten) Krper-
zellen, so dass Hoffnung vorhanden ist, dass auf dem gleichen Wege die Hei-

lung anderer Infektionskrankheiten gelingen wird.
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Herr von Schrn (Neapel): Ueber Tuberkelbacillen und
Tuberkelspore. 1) Der Tuberkelbacillus ist in seinem Jugendzustand
eine Torulakette. 2) Mit fortschreitendem Wachstum des Bacillus entfernen

sich die Krnchen der Kette und sind durch ein Band verbunden. 3) Die

Intercellularsubstanz des Bacillus ist ein Sekretionsprodukt dieser Krnchen,
welche durch Apposition sich bildet. 4) Bei der regressiven (schleimigen)

Metamorphose des Bacillus werden die Krnchen der Torulakette als Bacillen-

sporen frei. 5) Diese freigewordenen Sporen werden durch successive Ver-

grerung zu Muttersporen, welche eine Kapsel und Inhalt besitzen. 6) Der

feinkrnige Inhalt der Mutterspore wird zu Tochtersporen. 7) Die Tochter-

sporen sprengen die kontraktile Kapsel und treten entweder einzeln oder als

Torulakette (junger Bacillus) aus der Mutterspore. Im Auschluss und zur

Bekrftigung des Demonstrierten zieht v. S. eine Reihe von Analogien an aus

seinem Studium von 34 Arten von Mikroorganismen, unter denen er einige

gefunden hat, deren Entwicklung mit jener des Tuberkelbacillus Aehnlichkeit

hat. Er spricht namentlich von seinen Kulturen in hngenden Tropfen, an

denen er die successive Umbildung verschiedener Bacillen durch vierzehn

Monate hindurch verfolgt hat; ferner konstatiert er den schon bekannten dop-

pelten Modus der kontinuierlichen Entwicklung des Bacillus im Gegensatz zu

der aus der Spore, von ihm in allen Stadien der Entstehung verfolgt. Zum
Schluss berichtet er ber einen im Choleradarm vorkommenden Bacillus,

dessen verschiedene Entwicklungsphasen der Redner schon seit 2 Jahren im

Gewebe des Darms mit besondern Frbungsmethoden verfolgt und welchen er

in lebenden Kulturen dargestellt hat. Er konstatierte endlich die Umbildung
des ganzen Bacillus in ein schlauchartiges Gebilde, von Kokken und ganz
kleinen Bacillen (je nach dem Stadium) erfllt, die sofort die lebhafteste Be-

wegung annehmen, wenn man sie in Kontakt mit der Luft bringt und ihnen

eine dem Blutserum hnliche Flssigkeit zusetzt, woraufhin die kontraktilen

Schluche ihren wirbelartig sich bewegenden Inhalt auspressen. Herr Ko-

walsky (Wien) erkennt auf grund eigner Erfahrungen dem Tuberkelbacillus

nur eine beschrnkte Wachstumsvariabilitt zu. Der Bacillus zeigt eine ge-

wisse Lnge, eine Hlle, innerhalb dieser regelmig angeordnete Glieder mit

5 9 Sporen, welche jedoch durch starke Frbung leicht verdeckt werden.

K. hlt die kleinsten Glieder zugleich auch fr die jngsten und glaubt, dass

sie sich durch Teilung vermehren. Zur Erluterung werden selbstgefertigte

Photogramme spor enhaltiger Bacillen demonstriert.

In der folgenden Sitzung teilt Herr v. Schrn im Anschluss an seinen

ersten Vortsag und zur Erluterung seiner vorliegenden mikroskopischen Pr-

parate ber seine Cholerabrutkapseln mit, dass der von ihm im Choleradarm

beobachtete Bacillus in einigen Punkten Aehnlichkeit mit dem Koininabacillus

von Koch hat. Redner betont, dass der von ihm demonstrierte Bacillus der

whrend des Choleraprozesses im Dann verbreitetste ist. Schon vor 2 Jahren

hat Ref. alle Phasen der Entwicklung dieses Bacillus an gehrteten und ge-

frbten Darmschnitten beobachtet. Erst in diesem Jahre (1886) ist es ihm ge-

lungen, im hangenden geschlossenen Gelatinetropfen die eigentmlichen Kokken-

und Bacillenschluche, die dieser Bacillus bildet (nicht aus einer Spore) dar-

zustellen und in allen Stadien der Entwicklung zu verfolgen. Wichtig erscheint

ihm der Umstand, dass der betr. Mikroorganismus zu seiner Entwicklung das

Bindegewebe (eine kollagene Substanz) aufsucht, sowie seine unter dem Mikro-

skop darstellbare Belebung in den charakteristischen Schlsschen durch eine
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Flssigkeit, die dem Blutserum nher steht als Gelatine (z. B. Koch'sche

Fleischbrhe). Redner knpft hieran Schlussfolgerungen, die die allgemeine

Infektion des Krpers durch die Brut des Bacillus betreffen. Die weitgehende

Verbreitung von Kokken, die mit dem aus den Utrikeln austretenden die

grte Aehnlichkeit haben, und das massenhafte Auftreten derselben in den

perivasalen Lymphrumen des Zentralnervensystems, sowie im Gewebe der

Nieren, der Leber und der Lungen machen die Zusammengehrigkeit dieser

Elemente mit dem demonstrierten Bacillus wahrscheinlich, sowie sie die Mg-
lichkeit nicht ausschlieen, dass die gefrchteten Ptomaine am Aufenthaltsorte

der Kokken d. h. in den Geweben selbst gebildet werden. Letzteres ist selbst-

verstndlirh hypothetisch, da fr die genannten Kokken bis jetzt weder eine

spezifische Frbungsmethode existiert, noch mit absoluter Gewissheit nach-

gewiesen werden kann, dass dieselben in genetischer Beziehung zum Cholera-

prozess stehen.

2. Sitzung. Herr Ribbert (Bonn) spricht ber den Untergang patho-
gen er Schimmelpilze im Organismus: Bei Injektion geringer Sporen-

menge stirbt das Kaninchen nicht, sondern wird gesund. Die Untersuchung
der Organe in verschiedenen Intervallen nach der Injektion ergibt, dass in

solchen Fllen eine regelmige Keimung der Sporen nicht eintritt. Man findet

sie schon 6 Stunden nachher von Leukocyten umgeben, besonders deutlich in

der Leber. Die Ansammlung weier Blutkrperchen, zwischen denen die Sporen
im Verlauf von Tagen zu grnde gehen ,

fhrt zur Bildung kleiner Kntchen,
Dilatation der Kapillaren und Kompression der Leberzellen. Mit dem Ab-

sterben der Pilze zerfallen und verschwinden die Leukocyten, die kompri-

mierten Leberzellen legenerieren sich vielfach unter Bildung von Riesenzellen,

welche hufig Sporenreste enthalten. Auch aus der Lunge werden Riesenzellen

aus den desquamierten Epithelien gebildet und nehmen gleichfalls zum Teil

die Pilze auf. In beiden Organen bringen es die Sporen nur zu einer unvoll-

kommenen Keimnng in Gestalt einer allseitigen feinen Umstrahlung. Die

regelmige Enfwicklung wird eben durch die protoplasmatische Einhllung,
in erster Linie durch die Leukocyten verhindert.

Letzte Sitzung. Herr Schottelius (Freiburg) berichtet ber eine Reihe

von Uebertragungsversuchen , welche derselbe in Gemeinschaft mit Herrn

Bum ler ber Lepra- Impfung vorgenommen hat. Das Resultat dieser Ver-

suche ist deshalb von allgemeinerem Interesse, weil die Uebertragungen unter

den denkbar gnstigsten uern Bedingungen stattfanden, und weil der Infek-

tionsmodus von dem bisher angewandten abweicht. Die Versuche wurden an-

gestellt an Affen und an einer groen Zahl anderer Tiere. Das Impfmaterial
wurde zwei Kranken mit hochgradiger Lepra tuberosa entnommen, von

denen der eine in Brasilien, der andere in Java die Krankheit sich zugezogen
hatte. Die Exzision etwa 6 cm langer und 3 cm breiter leprser Hautstcke
nahm Herr Kraske in Freiburg vor; das herausgeschnittene Material wurde

sofort in 40 warmer Bouillon und in 40 warmem Blutserum aufgefangen,
unter gleichmiger Erhaltung dieser Temperatur zu einer Emulsion verrieben

und unmittelbar darauf zur Infektion der Tiere verendet. Die Impfungen
wurden in der Weise vorgenommen, dass mit einer Spritze an zahlreichen

Stellen in und unter die Haut den Tieren die (ganz enorme Massen von Lepra-
bacillen enthaltende) Flssigkeit eingespritzt wurde. Das Resultat dieser Ver-
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suche war ein durchweg negatives; der letzte Affe, dem am 20. Juli auer
den subkutanen Injektionen in eine Hautvene des rechten Armes eine ganze
Pravaz'sche Spritze voll Lepra-Emulsion eingebracht und unter die Haut des

linken Oberarms ein bohnengroes Stck lebenswarmen Lepragewebes einge-
nht wurde, ist noch jetzt am Leben und vllig gesund. Die angestellten
Kulturversuche fielen gleichfalls negativ aus. Gelegentlich dieser Versuche

wurden auch einige Beobachtungen ber die Einwirkung der Licht- und Wrme-
strahlen auf die Bewegung der Bacillen angestellt : Licht- und Wrmestrahlen
bewirken bei den sonst bewegungslosen Leprabacillen nicht nur eine Oscillation,

sondern auch eine auf physikalischem Wege zu erklrende Bewegung im Sinne der

Lokomotion. Bei dem zur histologischen Untersuchung reservierten Teil der

ausgeschnittenen Hautstcke fanden sich die durchschnittlich in Zellen liegen-
den Bacillen regelmig wenn auch nur in einzelnen Exemplaren oder in

kleinen Gruppen im Epithel. Diskussion: Herr Arning besttigt, dass

es ihm ebenfalls nicht gelungen sei, irgendwelches Versuchstier mit Lepra zu

impfen, weder von der Augenkammer noch von der Bauchhhle, noch von den

Venen aus. Selbst an einem Menschen gelang ihm die Impfung nicht, bei

diesem aber ist das Experiment noch nicht abgelaufen, da nach 14 Monaten
noch Bacillen an der Stelle der Impfung gefunden wurden. Reinkulturen sind

ihm ebenfalls nicht gelungen, dagegen wuchsen die Bacillen in fauligen Sub-

stanzen. Herr Schottelius verdankt einer Mitteilung des Herrn Prof.

M. Gavarry in Leyden die Nachricht, dass ihm auf Java von einem spon-
tanen Vorkommen der Lepra oder einer der Lepra hnlichen Krankheit nichts

bekannt ist.

Herr A. Cantani (Neapel) spricht ber die Giftigkeit der Cholera-
bacillen. Woher kommt die Choleragefahr? Die Bluteindickung reicht nicht

hin, dieselbe zu erklren, man muss bei Leuten, die an Cholera sicca oder mit

raschestem Kollaps zu grnde gehen und in der Leiche nicht zu dickes Blut

zeigen, eine Vergiftung annehmen. Das Gift kann von Ptomainen, von Sekre-

tion der Koch'schen Bacillen, von Giftigkeit der Bacillen selbst kommen.

Experimente an Hunden ergaben, dass die grte Wahrscheinlichkeit fr letz-

tere existiert: Reinkulturen von Cholerabacillen in Peptonfleischbrhe, welche

durch Erhitzung auf 100 sterilisiert wurde und somit nur tote Bacillen ent-

hielt, brachte, ins Peritoneum injiziert, die Symptome einer Choleravergiftung

hervor, whrend einfache (sterile) Fleischbrhe bei Kontroiversuchen die Tiere

ganz munter lie und whrend auch die Injektion der Fleischbrhe mit leben-

den Bacillen nicht immer choleraartige Symptome hervorbrachte. Dies lsst

als wahrscheinlich erscheinen, dass die toten Cholerabacillen, resorbiert, den

Krper vergiften, wie dies genossene giftige Schwmme thun. Wie immer
aber das Choleragift zu stnde kommt, gewiss muss man annehmen, dass je

mehr Cholerabacillen da sind, desto mehr Gift erzeugt wird und in das Blut

gelangt. Die therapeutischen Indikationen werden daher sein t 1) Beschrnkung
der Vermehrung der Cholerabacillen im Darmkanal; 2) Frderung der Aus-

scheidung des aufgenommenen Giftes. Der ersten Indikation entspricht die

(heie) gerbsaure Enteroklyse besser als andere bisher versuchte Mittel, um
so mehr als Experimente ber die Einwirkung der Gerbsure auf die Kulturen

der Cholerabacillen bei 37 ergaben, dass 1
/ 2 1

/
Gerbsure hinreicht, die

Bacillenvermehrung zu unterdrcken und die bereits vorgeschrittenen Kulturen

steril zu machen fr das Uebertragen in andern geeigneten Nhrboden. Der

zweiten Indikation entspricht die Hypodermoklyse, welche, wenn sie nicht die
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auf die Annahme der Gefahr durch Bluteindickung gesttzten groartigen Er-

folge gab, doch die Mortalitt der schweren Choleraflle auf die Hlfte

herabsetzte, indem sie eine Mortalitt von 40/ gegen 60/ Genese bei den

allerschwersten Fllen ergab. Uebrigens auch die gerbsaure heie Enteroklyse,
da sie wieder urinieren macht, dient dieser Medikation und kann bis zu einem

gewissen Grade die Hypodermoklyse substituieren.

Sektion fr Hygieine.

2. Sitzung. Herr Prof. Soyka (Prag): Die Grundwasserschwan-
kungen von Berlin und Mnchen, nach ihren klimatischen und
epidemiologischen Beziehungen. S. geht zunchst von der Thatsache

aus, dass wir in den Grundwasserschwankungen einen Mastab fr die Schwan-

kungen der Bodenfeuchtigkeit, besonders der oberflchlichen Bodenschicht, zu

suchen haben
;
da nun alles Wasser im Boden schlielich den atmosphrischen

Niederschlgen entstamme, so muss doch ein Zusammenhang zwischen diesen

und dem Grundwasserstande bestehen. Die direkte Beobachtung lsst diesen

Zusammenhang vielfach vermissen, besonders z. B. in Berlin, wo Minimum des

Niederschlags und Maximum des Grundwassers koinzidieren. Aehnlich auch in

Bremen. Eine Untersuchung dieser Verhltnisse, wie sie an verschiedenen

Orten bestehen, zeigt nun, dass sich doch gewisse gesetzmige Beziehungen
zwischen den meteorischen Faktoren und dem Grundwasser ableiten lassen.

S. schlgt hierbei folgenden Weg ein. Er fasst eine lngere Beobachtungs-

periode zusammen, in Berlin 16 Jahre (1870 1885), in Mnchen 28 Jahre

(1856 1883) ,
stellt fr diese Jahre die Mittelwerte fr die einzelnen Werte

und konstruiert auf diese Weise die Jahresperiode. An der Hand von graphi-

schen Darstellungen wurden dann diese Verhltnisse demonstriert. In Mnchen
ergibt sich bei dieser Betrachtung eine innige Beziehung zwischen der Periode

des Grundwassers und der des Niederschlags, besonders was die Maxima an-

belangt, welche bei beiden in die Monate Juni bis August fallen. Das Minimum
des Grundwassers eilt jedoch dem Minimum des Niederschlags voraus; es tritt

bereits im November ein, und von da beginnt wieder ein Ansteigen des Grund-

wassers
,
whrend das Minimum des Niederschlags erst im Februar eintritt.

S. erklrt dies aus der geringen Verdunstung, die in den Monaten November-

Februar herrscht, wodurch die relativ immer noch hohen Niederschlagsmengen
den Verlust des Grundwassers reichlich berkompensieren und also ein An-

steigen des Grundwassers veranlassen. In Berlin nun ist zwischen Nieder-

schlag und Grundwasser gar keine direkte Uebereinstimmung zu erkennen, das

Maximum des Grundwassers koindiziert mit dem Minimum der Niederschlge

(April) ,
und das Maximum der Niederschlge (Juli) bewirkt keinen Stillstand

in dem starken Absinken des Grundwassers. S. erklrt dies mit der viel ge-

ringern Niederschlagsmenge Berlins (um 29
/ weniger als in Mnchen) und

mit der unregelmigen, unrhythmischen Verteilung. Whrend in Mnchen
eine Regenperiode scharf ausgeprgt ist und dem entsprechend die Amplitude
der Niederschlagsschwankung 82,3 mm betrgt, fehlt diese typische Gestaltung
der Berliner Kurve, die Amplitude betrgt nur 34,1 mm, also noch nicht einmal

die Hlfte der Mnchener. Als dominierend fr die Grundwasserschwankungen
in Berlin tritt dagegen ein anderer Faktor in die Erscheinung, der wieder in

Mnchen nicht zur Geltung kommt, das sogenannte Sttigungsdefizit bezw. die

in ihm sich aussprechende Trockenheit der Luft und Verdunstung. Die Kurve
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des Sttigungsdefizits und die des Grundwassers sind in Berlin in vollstndiger

Uebereinsthnmung ,
nur geht die erstere der letztern voran, da die Resultate

der Verdunstung sich nur allmhlich und versptet im Grundwasser uern
knnen. In Mnchen dagegen tritt die sekundre Erscheinung auf, dass das

Maximum des Grundwasserstandes mit dem Sttigungsdefizit, also der Trocken-

heit, koinzidiert. Es erklrt sich dieses wieder durch die relativen Verhlt-

nisse von Mnchen und Berlin. In Berlin ist ein sehr hohes Sttigungsdefizit,

eine groe Trockenheit der Luft, die im Mittel um ca. 75/ hher ist als in

Mnchen, ebenso ist auch die Amplitude der Schwankung in Berlin 1,5 mal so

gro als in Mnchen. Dagegen treten grade in der Zeit des Minimums des

Sttigungsdefizits in Mnchen (Juni August) die starken Niederschlge mit

ihrem Maximum ein und berkompensieren so den Einfluss des Sttigungs-
defizits in B. Auch in der Beziehung zwischen Grundwasser- und Flusswasser-

stand sprechen sich die geographischen und klimatischen Unterschiede von

Berlin und Mnchen aus. In Berlin ist hier ein vollstndiger Parallelismus zu

konstatieren, sowohl der Zeit als auch der Intensitt nach
;
die Spree geht nur

(um einen Monat) voraus. In Mnchen sind dagegen die Schwankungen der

Isar 5 mal so gro als die des Grundwassers, infolge des mchtigen oberflch-

lichen Zuflusses aus dem Gebirge. Soyka zeigt ferner, dass diese Verhlt-

nisse von Berlin und Mnchen in einem gewissen Sinne als typisch angesehen
werden knnen, und weist dies an zwei andern Stdten, Salzburg und Bremen,

nach, von denen Salzburg genau mit Mnchen, Bremen genau mit Berlin ber-

einstimmt. Soyka geht nun weiter auf die Beziehungen zwischen Grund-

wasserschwankung und Typhusfrequenz ein. Indem er den Typhus nach seiner

prozentualen Verteilung auf die einzelnen Monate untersucht, konstatiert er,

dass sowohl in Mnchen als auch in Berlin die hchste Typhusfrequenz mit

dem niedrigsten Grundwasserstand und umgekehrt koinzidiert; dem entsprechend
ist in Berlin die hchste Typhusfrequenz in den Monaten August, September,

Oktober in Mnchen, wo die Typhuskurve der des Grundwassers etwas nach-

geht, in den Monaten, Dezember, Januar, Februar. Als besonders beachtens-

wert hebt Soyka hervor, dass entsprechend der grern Amplitude der

Grundwassersckwankung in Berlin (2,2 mal so hoch als in Mnchen) auch die

Amplitude der Typhuskurve eine viel hhere ist (1,6 mal so hoch als in

Mnchen). Bremen, das in seinen Grundwasser- und meteorologischen Verhlt-

nissen mit Berlin so vollstndig bereinstimmt, zeigte diese Uebereinstimmung
auch in einem Typhusrhythmus. Die Zeiten der Maxima und Minima sind

genau dieselben wie in Berlin, und entsprechend der grern Amplitude der

Grundwasserschwankung ist auch die Amplitude der Schwankung an der

Typhusfrequenz eine noch grere.

3. Sitzung. Herr Hppe (Wiesbaden) spricht ber Wildseuche. Die

Wildseuche, Septihaemia haemorrhagica, kommt in epidemischer Ausbreitung
unter Rot- und Schwarzwild vor und im Anschlsse an derartige Epizootien,

aber auch ohne Vorausgehen derselben, unter den Haustieren. Sie befllt

Pferde, Rinder, Schweine spontan und ist experimentell bertragbar auf meh-

rere andere Tierarten, besonders auf Kaninchen. Bei spontanem Vorkommen
sind 3 Formen auseinanderzuhalten : eine rein septikmische bei kutaner Infek-

tion, eine pneumonische durch Einatmung und eine als Intestinalmykose sich

uernde bei Aufnahme des Virus bei der Ftterung. Diese Formen lassen

sich experimentell ineinander berfhren und kombinieren sich in verschiedener

Weise. Das Virus ist eine Kokkoceenart, welche bei Zimmer- und Blut-
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temperatur leicht kultiviert werden kann auf Gelatine, Agar, Blutserum, Kar-

toffeln. Bei Zimmertemperatur vermehrt es sich auch in schlechtem Wasser
und in gewachsenem Boden bei mittlerem Feuchtigkeitsgehalt. Die Bakterien

gehren zu den Arthrosporenarten und sind fakultative Parasiten. Sie werden

durch Sublimat, Karbolsure, Aseptol und siedendes Wasser sicher vernichtet

und sind beim Austrocknen nicht sehr resistent. Die Wildseuche ist eine aus-

gesprochen miasmatische kontagise Krankheit im altern Sinne des Wortes.

Experimentell lsst sich zeigen, dass ber die Form des Auftretens, ob mias-

matisch oder kontagis, nur der Modus der Infektion entscheidet. Und zwar

ist das miasmatische Moment, die Abhngigkeit von rtlich-zeitlichen Umstnden,

bedingt durch die Aufnahme des Virus durch Atmung und Ftterung und nur

abhngig von der allgemeinen individuellen Disposition, welche nach den Arten

der befallenen Tiere schwankt. Das kontagise Moment erfordert neben dieser

allgemeinen Disposition der Arten und Kassen noch eine besondere durch

vorausgegange Verwundung (bezw. Insektenstiche) und tritt deshalb bei den

Epizootien gegen das miasmatische zurck. Im Gegenstze zum Milzbrand ist

die Intestinalform nicht an eine besonders resistente Dauerform gebunden,
sondern erfolgt schon durch die einfachen Bakterien. Der Gegensatz im Ver-

halten der Milzbrandbacillen und der Wildseuchekokken lehrt, dass das, was

die Epidemiologie als miasmatisch -kontagis oder ektogen auffast, biologisch

in ganz verschiedener Weise erreicht werden kann. Das Hineininterpretieren

eines ganz bestimmten Schemas in die Biologie der Parasiten der miasmatisch-

kontagisen Infektionskrankheiten ist deshalb als voreilig und zum Teil un-

richtig von der Hand zu weisen und fr jede derartige Krankheit (z. B. auch

fr Typhoid und Cholera) das Verhalten gesondert zu ermitteln. Herr

Rubin shn (Grtz) fragt, ob Erkrankungen nach dem Gensse von Schweinen

die an Rotlauf zu grnde gingen, vorgekommen sind. Herr Kttnitz
(Greiz) fhrt aus, dass er Magen- und Darmkatarrhe beobachtet hat, die zwar

nicht tdlich verliefen, aber von langer Dauer waren. Herr Lffler (Berlin)

fragt den Vortragenden, wie der Organismus der Wildseuche, welcher inbezug
auf sein Verhalten zur Nhrgelatine und Blutserum durchaus mit dem Organis-

mus der Schweineseuche bereinstimmt, Meerschweinchen gegenber sich ver-

halte, namentlich ob sich bei den subkutanen Impfungen von Meerschweinchen

das fr den Organismus der Schweineseuche so charakteristische blutige Oedem
der Unterhaut entwickle. Herr Hppe: Die Meerschweinchen zeigten die

angegebene lokale Affektion. Die Mortalitt derselben ist aber gering.

Sektion fr Anatomie und physische Anthropologie.

1. Sitzung. Herr E. Fischer (Straburg) sprach ber die Drehungs-
gesetze beim Wachstum tierischer Organismen. Die Hauptstze,
welche derselbe aufstellt, lauten : 1) Axendrehung ist eine Funktion der leben-

digen Zelle
; 2) das Wachstum der Organismen findet unter bestndigen spira-

ligcn Axendrehungen statt
; 3) die bilateral-symmetrischen Organismen besitzen

auf der rechten Krperhlfte linksspiralige, auf der linken rechtspiralige Wachs-

tumsdrehungen. Als allgemeine Erkennungszeichen spiraliger Beschaffenheit

gelten die uern Knochenformen (Knochenkrmmungen), die spiralige Drehung
der Knochenkanten und -flchen, der spiralige Verlauf der lngsleistigen oder

Knochenfasern auf der Knochenoberflche, die spiralige Beschaffenheit der

Balkensysteme der Spougiosa, die Spaltbarkeit der Knochen, die Form und
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Richtung der Gef- und Nervenffnungen der Knochenoberflche, die konzen-

trische Anordnung der Knochenfasern besonders bei platten Knochen, der

schrge Verlauf der Balkensysteme zwischen den Endflchen platter Knochen,
und schlielich die spiralige Drehung der Sulchen der Knorpelkrperchen bei

den sogenannten Richtungsphnomenen derselben. F. demonstriert eine groe
Anzahl von Zeichnungen und Versuchsprparaten, welche die obigen Stze
erweisen sollen. Herr Albrecht bemerkt hierzu, dass ihm das Vorgetragene

gnzlich unbegreiflich erscheint. Nach seiner Ansicht ist es z. B. gradezu

unmglich zu behaupten, dass die rechte Seite eines Wirbelkrpers links, die

linke rechts gewunden ist. F. knne berhaupt nicht aussagen, dass ein

Knochen rechts oder links gewunden sei, da derselbe in einem Sinne betrachtet

rechts, im andern links spiralig erscheint. Es gibt berall Pseudospiralen am
Skelette (auch am Humerus), die lediglich durch schrge Lage von Muskel-

ansatzleisten vorgetuscht werden. Herr Bardeleben (Jena) macht darauf

aufmerksam, dass er schon 1874 fr die Wirbel und 1878 fr Arterien und

Venen die spiralige Drehung nachgewiesen habe. Bei letztern ist sie an Ab-

gangsstellen der Aeste erkennbar. Herr Joseph (Breslau) macht auf die

spiraligen Drehungen aufmerksam, welche sich sehr klar und deutlich bei der

Trochella der Insekten und Larven wahrnehmen lassen. Herr Fischer (Stra-

burg) verweist anf seine Schrift ber das Drehungsgesetz beim Wachstum der

Organismen, Straburg 1886, bei welcher die einschlgige Literatur (und auch

die Arbeit von Bardeleben) erwhnt seien.

Sektion fr Entomologie.

2. Sitzung. Herr Erich Hase: Ueber besondere Schuppenbil-
dungen bei Schmetterlingen. Vortragender bespricht von solchen be-

sondern epidermoidalen Bildungen zuerst den Schienensporn, dessen Entwick-

lung, wie Vortragender 1885 nachwies, im Verhltnis steht zu der gegenseitigen

Annherungs-Mglichkeit beider Geschlechter. So fehlt er bei besonders aus-

gebildeten Fhlern der Mnnchen, whrend er den flgellosen plumpen Weibchen

der Spanner fehlt und bei beiden Geschlechtern der Heteroceren nur dann

vorkommt, wenn dieselben beide flugtchtig sind und zu gleicher Tageszeit

fliegen; bei wenigen Hepialiden besitzen ihn nur die Weibchen. Eine im Sporn

gelegene Drse scheint die in die Fhler eingesenkten Geruchsorgane zu be-

feuchten. Weitere besondere Schuppenbildungen sind die Mnnchenschuppen,

welche, wenn sie verborgen sind und von einem riechenden Sekret benetzt

werden, als Duftschuppen eine Reizwirkung auf das erworbene Weibchen aus-

zuben scheinen. Ihre grere Entwicklung bewirkt oft eine besondere Form der

Flgel, so bei den Mnnchen von Ornithoptera und vielen Papilionen. Das Duft-

sekret wird entweder durch lauge, willkrlich bewegliche Bschel von Strahl-

schuppenhaaren zerstreut oder (Euplaea) durch sogenannte Reibeflecke verrieben.

Andere harte Schuppenbildungen scheinen bei der indischen Gattung Hypsa bei

beiden Geschlechtern znr Erzeugung eines Schrillgerusches zu dienen, whrend
sonst solche Gerusche als sexuelle Charaktere nur bei den Mnnchen von Theco-

phore fovea von Rogen hofer, und bei denen der indischen Consta membranacea

jetzt vom Vortragenden nachgewiesen wurden.
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