
liBER DIE AN DEN ALTPERUANISCHEN KERAMIKEN UND AN- 
THROPOMORPHEN TONGEFASSEN DARGESTELLTEN HAUT- 
YERANDERUNGEN MIT BESONDERER RUCKSICHT AUF DAS 

ALTER DER SYPHILIS DND ANDERER DERMATOSEN 
VON 

PROF.  J.  NEUMANN 
K. K. HOFRAT 

MM 3 Tafeln. 

VORGELEGT IN DER SITZUNG AM  1. DEZEMBER 1904. 

Von der Zeit an, in welcher die Syphilis an der Wende des XV. Jahrhunderts sich epidemisch iiber 

Europa verbreitete, bis in die Gegenwart, demnach durch mehr als vier Jahrhunderte, steht die Frage iiber 

Alter und Provenienz derKrankheit mit geringen Unterbrechungen auf derTagesordnung der medizinisch- 

historischen Forschung, ohne dafi sie eine endgiiltige Losung gefunden hatte. Arzte und Laien einer 

Nationalitat suchten einer anderen, mit der sie im schlechten Einvernehmen standen, die Herkunft der 

Krankheit zuzuschreiben. So entstanden die nationalen Namen der Syphilis; die Italiener nannten sie »mal 

francese« (= Morbus Gallicus), die Franzosen »Mal de Naple«, die Deutschen »Welsche Purpeln« oder 

»Franzosenkrankheit«, die Englander »French pox«, die Niederlander »spanische Pocken«; die Russen 

»Morbus Polonum« u. s. w. Die Krankheit erhielt solcherweise iiber vierhundert verschiedene Namen. Der 

am haufigsten gebrauchte Name blieb Morbus Gallicus. Virchow1 erklart, dafi nach Angabe Fried- 

berg's (Arch. f. Path. 1865, Bd. XXXIII, S. 286) sich diese Bezeichnung schon 1472 also vor dem 

neapolitanischen Feldzug Karls VIII. von Anjou finde. Fallopia2 schrieb die Verbreitung der Krankheit 

in Italien den Spaniern zu und berichtet, dafi dieselben Nachts die Trinkbrunnen vergiftet und heimlich 

ihre schonsten Frauen verjagt hatten, um sie den geschlechtlichen Ausschweifungen ergebenen Franzosen 

zuzufiihren und auf diese Weise das ganze Heer zu infizieren. Nach authentischen Daten iiber den Feld- 

zug Karl VIII. gegen Neapel waren jedoch die spanischen Soldner, bezw. deren weiblicher Trofi 

mit dem franzosischen Heere gar nicht in Fiihlung getreten. Spanien gait schon im Altertume durch 

seine geographische Lage als Durchzugsgebiet auf der Heeresstrafie zweier Weltteile als Herd verschiedener 

Krankheiten und so wurde auch zu Beginn der Neuzeit diesem Lande die Provenienz der Syphilis 

zugeschrieben.   Nach  Leo Africanus3 ware  die Syphilis  durch die von Ferdinand dem Katholischen 

1 Zeitschr. f. Ethnol. 1895. XXVII. p. 454. 

2 De Morbo Gallico. Tract. Luisin. 762. 
3 Descriptio Africae in Ramusio I. 
DenkschriftetTder mathem.-naturw. Kl. Bd. LXXVII. 63 
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492 J. Neumann, 

nach der Eroberung von Granada (1492) aus Spanien vertriebenen Marranen verbreitet worden. Die 

Spanier waren allerdings unter alien Staaten, welche an den Kriegen Karl VIII. 1494 und 1495 teilgenommen 

hatten, am meisten mit den Volkern der neu entdeckten Gebiete in vielfachem Kontakt gestanden. Es 

lag somit nahe, die Provenienz der Syphilis von dicsen neuen Volkern herzuleiten. Wie bereits erwahnt, 

wollten die Arzte und Laien ihre eigene Nation nicht als Verbreiter der Syphilis gelten lassen und traten 

daher nicht wenige Schriftsteller der damaligen Epoche fur den amerikanischen Ursprung der Syphilis ein 

so von den Spaniern namentlich Pedro de Cieca de Leon,1 Gonzalo, Antonio de Herrera, Augustin 

de Zarate und Hern an do Colon,2 der natiirliche Sohn des Columbus. Letzterer behauptet, dafi die unter 

der eingeborenen BevolkerungAmerikas verbreitet gewesene und von ihr »Caracarol« genannte Krankheit 

mit Syphilis identisch war. Von Nichtspaniern waren es vorwiegend Guicciardini,8 Johann Baptista 

Montanus4 und Griinpeck,5 welche die gleiche Ansicht teilten. Maynardus jedoch, der die Ent- 

stehung der Syphilis einer bestimmtcn Konstellation (dem unheilvollen EinfluC des Zeichens des Skor- 

pions) zuschrieb, wire} mit Unrecht als Gewahrsmann fur den amerikanischen Ursprung der Syphilis 

angefuhrt; er erklart vielmehr ausdriicklich, dafi die Krankheit seit jeher bestanden habe und nicht unbe- 
kannt war. 

Aber auch Autoren der spateren Periode, so Astruc6, Swediaur7, Girtanncr8, u. a. sprechen sich 

ftir den amerikanischen Ursprung der Syphilis aus. In neuestcr Zeit ist es namentlich Bloch,n der die 

Behauptung verteidigt, dafi die Matrosen des Columbus auf der Insel Espanola (Haiti) Syphilis akquiriert 

und in die portugiesischen und spanischen Hafen eingeschleppt hatten. Er sucht diese Annahme durch 

historische Daten, namentlich aus den Werken der Zeitgenossen des Columbus, Diaz de Isla, LasCasas, 
Hernandez de Oviedo y Valde s, ferner aus den Schriften des spanischen Militararztes Bonifacio 

Montejo (1825—1890) zu erharten. Er weist darauf hin, dafi Karl VIII. von Anjou zwei Jahre nach der 

Riickkehr der kolumbischen Schiffsmannschaft von ihrer ersten Expedition ein Heer sammelte, dessen 

Hauptkontingent spanische Soldner bildeten. Im folgenden Friihjahre (1494) brach im Heereslager von 

Neapel die bekannte schwere Syphilisepidemie aus, die sich mit grofier Schnelligkeit und Heftigkeit fiber 

ganz Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien ausbreitete. Die Syphilis ist nach der Ansicht Bloch's 

in Europa zuerst in Spanien 1493, dann in Italien 1494 und von 1495 an auch in den iibrigen Landern 

aufgetreten. 

DerBeweis jedoch, dafi unter der autochtonen Bevolkerung der von Columbus entdeckten Gebiete, 

also namentlich auf der auf seinen beiden ersten Expeditionen beruhrten Insel Espanola, zur Zeit seiner 

Landung oder noch vor derselben die Syphilis schon verbreitet war, ist von all den Autoren nicht erbracht 

worden. Aber selbst der Nachweis einer pracolumbischen Syphilis in Westindien konnte die Annahme 

einer Einschleppung der Krankheit in die spanischen Hafen durch die Matrosen des Columbus, bezw. 

den amerikanischen Ursprung der Syphilis nicht sicherstellen; es bliebe unbewiesen, ob die Krankheit 

nicht vorher in Europa bestanden hat und seit der altesten Zeit bekannt war. Es konnen alte Infektions- 

herde der Syphilis in den verschiedensten Landern Europas existiert haben, von denen aus eine Propa- 

gation der Krankheit stattfand. An der Wendc des XV. Jahrhundcrts waren ftir das vehemente Auf- 

flackern und die weite Verbreitung der seit alters her bestandenen Seuche manche Gelegenheitsursachcn 

anzufiihren (Kriege, Hungersnot,   das ausschweifende Leben der Soldner, extensive Volksbewegung etc.). 

i Cronica del Peru. 

2 La historia de l'Almirante Don Christoval Colon por Don Hernando Colon sa hyo. In Barcia historiadorcs primitivos de las 

indias occidentales. Madrid 1794. 

8 Delia istoria d'ltalia. Ed. Triburg 1725. 

* De Morbo Gallico Tractatus, Luisinus 525 IT. 

•> Libellus Josephi Gruenpcckii. Burckhausen 1503. 

<! De morbis vencrcis libri novem. Lutct. Paris 1740. 

7 Traite complct des maladies syphilitiques. V. Edition. 1805. 
8 Abhandlung iiber die vencrischc Krankheit. Gottingen 1788. II. Bd. 
9 Der Ursprung der Syphilis. Jena 1901. 
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Syphilis und andere Dcrmatosen. 493 

R. Finckenstein t fiihrt zum Beweis der Existenz der Syphilis in Spanien lange vor den Amerika- 

fahrten des Columbus ein altspanisches Heldengedicht an, in welchen eine mit Syphilis identische Krank- 

heit beschrieben wird. Gliick2 iibersetzte ein Gedicht des Gabriel Ayala (Popularia epigrammata 

medica etc. Authore Gabriele Ayala Doctore medico. Antverpiae DMLXII), der die Syphilis als eine seit 

jeher bestehencle Krankheit bezeichnete. Nach Okamura3 soil die Syphilis im XVI. Jahrhundert von 

den Portugiesen in China und Japan eingeschleppt worden sein. Dagegen hat Scheuke'1 gezeigt, dafi die 

Syphilis in Japan schon im Anfang des IX. Jahrhunderts n. Chr. bekannt war. Von der Mehrzahl der 

Historiker, Syphilidologen und Syphilographen der neueren Zeit wird das hone Alter der Syphilis als erwiesen 

angesehen. In dem Werke Rosenbaum's »Geschichte der Lustseuche im Altertume, nebst ausfiihrlichen 

Untersuchungen iiber den Venus- und Phalluskultus, Bordelle, Noucso? tHjXsux der Skythen, Paderastie und 

andere geschlechtliche Ausschweifungen der Alten, als Beitriige zur richtigen Erklarung ihrer Schriften fur 

Arzte, Philologen undAltertumsforscherdargestellt«,2.Abdr.XVI. Halle, Lippertund Schmidt, 1845,findensich 

Zitate aus denWerken der griechischen und romischen Klassiker (Martial, Juvenal, Horaz Herodot, Plinius, 

Celsus u. a.), welche auf das Bestehen von Geschlechtskrankheiten, namentlich auch der Syphilis hinweisen. 

Seler, einer der neueren Vertreter des amerikanischen Ursprungs der Syphilis, hebt hervor, dafi ihm 

im Gegensatze zu den nicht beweisenden Befunden an amerikanischen Skeletten und Skelettresten ein- 

zelne Zitate aus der indianischen Literatur beweiskraftig fur die pracolumbische Existenz der Syphilis 

in Amerika erschienen, in denen, namentlich mexikanischen, die Syphilis als »nanauatl« bezeichnet wird, 

besonders aber Stellen im Werke des P. Sahagun, worin zahlreichc Heilmittel gcgen die Syphilis angefiihrt 

sind. Sonstige literarischc Quellen iiber das Vorkommen der Syphilis in Alt-Peru sind aufierst sparlich. 

Nach David Forbes,3 der jahrelang Peru als Geologe bereist hat, ware die Syphilis in den dortigen 

Hochlandern entstanden; sie ist dem Alpaka cigen und auf den Menschen iibertragen worden. Es bestand 

daselbst ein Gesetz, das unverheirateten Indiern verbot, Alpakas zu halten. Forbes scheint also an die 

Existenz einer Art von Lamavenerie geglaubt zu haben, die auf den Menschen iibergehen konne. 

Bei Bastian finden sich einige Angaben iiber das Geschlechtsleben der Mayas im alten Peru, 

welche das heutige Land Yukatan bewohnten. Die Heilkunst war ganz den Priestern anvertraut. Obwohl 

der Charakter des Volkes zu Ausschweifungen neigte (Sodomie, androgyne Orgien etc.) findet sich 

nirgends eine Uberlieferung, welche auf das Bestehen venerischer Krankheiten in jener Zeit hindeuten 

wiirde. Auffallend konnte es erscheinen, dafi, wie aus Squier's G Berichten hervorgeht, obwohl im Lande 

reiche Quecksilberminen aus der altesten Zeit sich finden, doch in keiner der Quellen aus der pracolum- 

bischen Zeit von irgend einer therapeutischen Anwendung dieses Metalles die Rede ist, wiihrend in Europa 

lange vor der Entdeckung Amerikas merkurielle Kuren auch in Laienkreisen bekannt waren. Virchow 7 

ervvahnt, dafi F. Jag or eine Stelle bei Pigafetta auffand, aus der hervorging, dafi schon zu Anfang des 

XVI. Jahrhunderts auf den Molukkcn und Philippinen eine Krankheit herrschte, die bald »Mal di San 

Giobbe«, bald »for franchL, d. h. portugiesiscb.es Ubel genannt wurde. Die an den altperuanischen Ton- 

gefafien des Berliner Museums fur Volkerkunde dargestellten Veriinderungen an der Haut scheinen nach 

Vircliow pathologische Zustitnde auszudriicken. ^Die Verstiimmelungen am Kopfe erinnern an Lepra, 

konnen auch aufSyphilis bezogen werden. Selers berichtet an anderer Stelle, dafi aus den Uberlieferungen 

derMexikaner hervorgehe, dafi die sogenannten Aussatzigen, die Hautkranken und mit Syphilis Behafteten 

dem Sonnengott geweiht waren, dafi »Nanauatzin«, der kleine Syphilitiker es war, der, in das Feuer sich 

stiirzend, danach als Sonne am Hitnmel emporstieg. 

1 Zur Geschichte der Syphilis. Die altesten spanischen Nachrichten iiber diese Krankheit. Breslau 1870. 
2 Arch. f. Dermat. und Syph. Bd. XLVII. 1899, p. 103 ff. 
3 Monatshcfte f. prakt. Dermat. 1899. 1. p. 295. 
4 Virchow, Arch. 1833,  lid. XCI, p. 449. 
•> Zeilschrift fiir Ethnologic 1873,, V. Bd., p. 153. 
c Squier, Peru. Incidents oftraval and explor. in the Land of the Incas. London 1877. 
1 Zeitschrift f. Ethnologic XXVII. Bd. 1895, p. 36(5. 

8 Ibidem XXXIX. 1899, p. 686. 
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494 J. Neumann, 

Puschmann * betont in seinem Vortrage (»Die .Syphilis in Europa vor der Entdeckung Amerikas«) 

der einwandfreie Beweis, dafi die Syphilis unter den Eingeborenen Amerikas vor der Ankunft der Europaer 

verbreitet war,sei niemals geliefert worden,wahrend dieselbe in Europa schon lange vorherbeobachtetwurde. 

Er zitiert zum Beweise des hohen Alters der europaischen Syphilis den Brief des Petrus Martyr Angle- 

rius an den erkrankten Gclehrten in Salamanca, das Gedicht des Pacificus Maximus aus dem XV. 

Jahrhundert, in welchem die charakteristischen Erscheinungen der Syphilis angefiihrt werden, ferner den 

Dichter Francois Villon, den Londoner Burger Willus, den Bischof Nikolaus Kurnik von 

Posen. Vieles von dem, was im Mittelalter Aussatz genannt wurde, sei Syphilis gewesen. Palladius 

erzahlte einen Fall vom Eremiten Heron, der sich bei einer Schauspielerin ein gangranes Geschwiir 

holte, seinen Tod herbeifiihrte. Celsus erwahnt Zinnoberbehandlung (quecksilberhaltig) gegen 

Geschwure an den Geschlechtsteilen. Dioskorides riihmt die giinstige Wirkung desselben bei Haut- 

ausschlagen. Puschmann kommt zu dem Schlusse: »Wenn man behauptete, dafi die Syphilis damals 

nicht existiert habe, weil sie von den Arzten nicht als speziflsches Leiden diagnostiziert worden ist, so 

sei dies gerade so, als ob man leugnen wurde, dafi sich die Erde um die Sonne bewegt hat, bevor diese 

wissenschaftliche Tatsache dem Verstandnis der Menschen erschlossen wurde.« 

In jiingster Zeit hat Effertz 2 darauf hingewiesen, dafi die Tuberkulose und Vtiriola, welche durch 

die spanischen Konquistadoren nach Amerika importiert wurden, bei den Indianern aufierst stiirmisch 

verlaufen, die Syphilis aber sehr gutartig verlauft und fast niemals zu Knochenaffektionen fuhrt, was wahr- 

scheinlich auf hereditarer Immunisierung der Indianer beruhe. Hiezu ist zu bemerken, dafi weder eine 

Immunitat, noch ein auffallend milder Verlauf der .Syphilis bei den Eingeborenen Amerikas erwiesen ist. 

Auf die Wichtigkeit des Nachweises ungewohnlich milder Formen der Syphilis unter den jetzt lebenden 

Indianern mit Riicksicht auf die Frage des amerikanischen Ursprunges der Krankheit hat ubrigens schon 

Unna3 bei Besprechung des Buches von Bloch hingewiesen. 

Aber wenn auch der Nachweis erbracht ware, dafi die Syphilis vor Columbus in Amerika bereits 

existiert hat, ist noch nicht erwiesen, dafi die Mannschaft des Columbus die Krankheit in Europa ein- 

geschleppt hat. Vielmehr ist, wie schon oben erwahnt, auf Grund zahlreicher historischer Quellen fest- 

stehend, dafi die Syphilis in Europa schon lange vor der Entdeckung Amerikas verbreitet war. Auf Grund 

dieser Tatsache allein kann der amerikanische Ursprung der Syphilis nicht mehr Gegenstand der 

Diskussion sein. 

Losgelost von der Kontroverse fiber die Einschleppung der Syphilis in Europa durch die Schiff- 

mannschaft des Columbus bildet die Frage der pracolumbischen Existenz der Syphilis in Amerika den 

Brennpunkt der historisch-medizinischen Forschung dieser Krankheit. Aber hieriiber bietet das Quellen- 

material gerade jener Lander, welche von den Spaniern unter Columbus und den ihm folgenden 

Konquistadoren besetzt wurden, eine diirftige Ausbeute. Man ist daher angewiesen, Fundc in den 

Begra.bnissta.tten, Gegenstiinde der Plastik im weitesten Sinne des Wortes, Abbildungen, Hieroglyphen, 

Denkmaler, Tempelmauern, Gefafie, Geratschaften, Waffen etc. zur Erforschung der in Rede stehenden 

Frage zu verwerten. Und hier kommen gerade wieder jene Gebiete Amerikas, die von den Spaniern zuerst 

besetzt wurden und unter diesen zunachst Peru in Betracht. 

Eine verhaltnismafiig reiche Literatur gibt hier Aufschlufi.4 

i Vortrag, gehaltcn in der k. k. Gesellschaft der Arzte in Wieo, Sitzung vom 8. Mai 1896 und 15. Mai 189G. Wiener Klin. 

Wochenschr., p. 417 und 446. 

2 Wiener Klin. Wochenschr. 1904, Nr. 5. 

8 Monatsschr. fiir prakt. Dermat. 1902. XXXIV, p. 24. 
4 Wir nennen hier nur die folgenden grofieren Werke: Balboa Mig. Cave 11 o, Histoire du Perou in Ternaux-Compant 

Voyages, Bd. XV. — Appolonius Lev inus, Dc Pcruniae Regionis inter novi Orbis provincias celeberrimae inventione. Antver- 

piae 1857. — Bastian A. Die Kulturlander des alten Amerika. Berlin 1878. — Bayer Wolfgang, Reise nach Peru. Niirnberg 1776. 

— Betanzo Juan de, Summa y narrazion do los Incas. Madrid 1880. — Bibli otheca Peruana, de hisloria ciencias y literature. 

Coleccion por Manuel A. Fuentes 9 Bde.  Lima 1861.  —  Brulius P. M. Joachim,  Historiae Peruanae  ord. Eremitae  S  P. Augustini 
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Syphilis und andere Dermatosen. 495 

Einige kulturhistorische Bemerkungen aus den genannten Werken iiber die Ureinwohner dieses 

Landes mogen zur Illustration dienen. 

Im vorcolumbischen Siidamerika waren urspriinglich die Hochebenen zwischen den Kordilleren- 

ketten Sitz der eigentlichen Kultur und von diesem Hochlandsstaate der Inka wurden die kleineren Staaten 

in den Ebenen unterworfen und dem Reiche angegliedert. Daher war auch die Bevolkerung der Abstam- 

mung nach keine einheitliche, sondern bestancf aus der Verschmelzung zahlreichet nach und nach 

eroberter Stamme. Es lafit sich auch anthropometrisch an der Bevolkerung kein gemeinsames Rassen- 

merkmal feststellen, besonders auch nicht bei Schadelmessungen, zumal die kiinstliche Deformation der 

Schadel bei fast alien Stammen Sitte war. Zahmung der Lamaarten, Anbau der Kartoffeln, Mais und der 

Nahrfrucht der Chuinoahirse waren die Hauptbeschaftigung der Bevolkerung. Bis zur Zerstorung durch 

die eingewanderten spanischen Eroberer stand das alte peruanische Inkareich auf einer hohen Stufe der 

Kultur. Die Baukunst war zu den ersten Zeiten des Inkareiches allerdings sehr vvenig entwickelt; auch 

finden sich nur sparliche Skulpturen aus jener Zeit. Dagegen gediehen neben dem Ackerbau die Industrie 

und die bildende Kunst, namentlich das Kunstgewerbe zu voller Bliite. Die Weberei und Wirkerei, die 

Keramik war in vollendeter Kunst ausgebildet. Letztereist es auch, welche uns Einsicht in die bei den Inka- 

peruanern bestehenden Hautaffektionen gestattet. Die betreffenden Tonflguren wurden in den grofien 

Graberfeldern den Leichen, welche fest in ein Stoffbiindel geschniirt waren, beigegeben. Auf diesen 

Gefafien finden sich u. a. auch Portratflguren, wie dies aus den zweifellos individuellen Verschiedenheiten 

namentlich der Kopfe hervorgeht, wahrend auf die iibrigen Korperteile, speziell die unteren Extremitaten 

weniger Sorgfalt verwendet wurde. Das Studium dieser Tonfiguren und Tongefafie gibt gewissermafien 

eine kulturhistorische Skizze aus jener Zeit. Dieselben wurden vorwiegend aus den grofien Begrabnis- 

statten der Wohlhabenden in der Nahe der alten Konigstadt Cuzco in Peru ausgegraben, aber auch an 

vielen anderen Orten, so Trujillo, Chimbote etc. Die Mumien selbst gelangen infolge des heifien und 

trockenen Klimas von Peru geschrumpft zu uns, wie dies an unseren Musealpraparaten zu sehen ist. Sie 

sind deshalb weniger konserviert, als z. B. die agyptischen. Die aus den Begrabnisstatten gewonnenen 

Funde, Skelette, Skeletteile, Tongefafie, Schmuckgegenstande u. a. Kunstobjekte sind derzeit in ver- 

schiedenen Erdteilen und Liindern (Konigliches Museum fur Volkerkunde in Berlin, Wiener kaiserliches 

Hofmuseum [ethnographische Abteilung], British Museum, Trocadero [Paris], Museen in Rom und Leipzig, 

Nationalmuseum in La Plata [ Argentinien], zahlreichen Privatsammlungen) verstreut und wurden schon 

mehrfach fur die vorliegende Frage verwertet. So findet sich im Katalog von Macedo (Catalogue d'objets 

archeologiques de Perou, Paris 1881) unter Nr. 304: »Le visage d'un homme deffgure par la Syphilis, yeux 

et bouche rongees, yeux malades« und unter 30G: »Une Indienne, les mains sur les genoux defiguree par 

la Syphilis«. 

Eine Reihe dieser in den Inkagrabern aufgefundenen Tonfiguren und anthropomorphen Gefafie 
bringen Darstellungen von Substanzverlustcn vorwiegend an Nase, Oberlippe, seltener an der Wange mit 

grofier Naturtreue zum Ausdrucke. In anderen Grabstatten1 aufgefundene Figuren zeigen auch Mutila- 

tionen  an  den Extremitaten,  besonders   der unteren.    Eine   reichc Literatur,  zahlreiche Diskussionen in 

libri XVII, 1652. — Calancha Fr. Antonio dc, Chronica moralizada del Orden de S. Augustin. Barcelona 1688. — Pedro de 

Cieca de Leon, La Cronica del Peru. Madrid 1880.— Estete Miguel, Rclacion del Viraje que hizo el S. v. Capiton Hernando 

Pizarro in Vedia, Historia d. primit. Bd. IB — Feyjoo, Dr. Miguel, Kclacion descriptiva de la Ciudad y provincia de Trujillo. 

Madrid 1763. — Garcilaso dc la Vega, Comment, rcales IB Madrid 1733. — Histoire des Incas. Amsterdam 1737. — Hutchinson 

Th. J., Two years in Peru. Bondon 1874. — Jerez Fr. de Verdadera. Kclacion de la conquista del Peru y provinzia del Cuzco in 

Vcdia Hist, primit. Bd. IB — Borente Scb., Hist, antigua del Peru. 1860. — Markham, Cuzco and Bima. Bondon 1856.— 

Molina, The fables and rites of the Incas. Bondon 1873. — Paz Soldan, Geografia del Peru. Paris 1862. — Pizarro Pedro, Relac 

del descub. y conquist. del Peru etc. in Colec. de doc. ined. para la Hist, de Ep. Tome V. — Rivero M. F. y de Tschudi, Anti- 

guedades Peruanas. Viena 1851. — Vclasco Juan de, Historia del Reino dc Quito 1844. — Zaratc Aug. de, Historia del descub. 

y conquista de la Prov. del Peru inVedia, Histor. Primit. Bd. IB — Ved ia Fnrigue de, Histor. primit. deIndianinBibliot.de 

Autores Espanioles. Bd. 22-23. Madrid 1852. 

' Smithson, Contrib., p. 132. Fig. 71 a. 
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496 J. Neumann, 

anthropologischen und ethnologischen Versammlungen haben sich mit dieser Frage beschaftigt, ohne da6 

bisher Klarheit geschaffen worden ware. So hat Bastian 1, durch Vircho w veranlafit, unter den perua- 

nischen Tonfiguren im koniglichen Museum ftir Volkerkunde in Berlin zwei Vasen beschrieben, .die aus 

Chimbote stammen. Die eine zeigt zahlreiche Knoten an der Haut, mit Ausnahme des Gesichtes, welche 

nach Bastian von enganliegenden Kleidungsstiicken herriihren konnen, die zweite einen Defekt der 

Nasenspitze, enge, schmale, retrahierte Mundspalte und tiefe, von den Mundwinkeln bis zum Unterkiefer 

herabziehende Falten. Der Ansicht Virchow's, dafi erstere den Eindruck von Syphilis mache, es konne 

aber auch Lepra sein, kann ich mich nicht anschliefien, kann vielmehr den ersten Fall mit Bestimmt- 

heit als Fibroma molluscum diagnostizieren, worauf ich spater noch etwas genauer eingehen werde. 

Ashmead liefi auf der internationalen Leprakonferenz in Berlin (1897) die Photographien von 9 pra- 

columbischen Tongefafien aus Peru demonstrieren (dieselben sind im Journal of cut. and gen. — ur. dis. 

1895 beschrieben), welche betrachtliche Verstiimmelungen der knorpeligen Teile der Nase, sowie der 

Oberlippe, einzelne auch Fehlen der Fiifie aufweisen. Er schliefit bei diesen Lepra mit Bestimmtheit 

aus, womit ich vollstandig iibereinstimme. 

In einer fiber diesen Gegenstand in der Berliner anthropologischen Gesellschaft gefiihrten Diskussion 

teilt Polakowsky 2 aus einer Zuschrift des Dr. Marios Jimenez de la Espada mit, dafi derartige 

Zerstorungen im Gesichte Folgen einer speziellen Krankheit waren, an der die Eingeborenen noch heute 

in den heifien, feuchten und tiefen Talern Oberperus leiden. Diese Krankheit wird unter den Hispano- 

peruanern mit »llaga«, unter den Quichuas mit »uta« oder »hutta« bezeichnet. Sie soil von dem Stiche 

einer giftigen Fliege herriihren und eine Art Lupus oder Hauttuberkulose sein. Von anderen Autoren 

wurden die Substanzverluste im Gesichte als ktinstliche Verstiimmelungen zum Zvvecke der Bestrafung 

von Verbrechern erklart, so namentlich von Carrasquilla und Bastian. Jimenez de la Espada 

suchte die letztere Deutung in dem bereits erwahnten Briefe dadurch zu widerlegen, dafi weder im Straf- 

gesetze der Inkas noch bei den den Verbrechern auferlegten Strafen es sich um Verstiimmelungen 

gehandelt habe; dieselben mogen nur unter besonderen Umstanden ausnahmsweise vorgekommen sein, 

»aber dies schaffe keine allgemeine Regel«. Die Ansicht Carrasquillas, die Verstiimmelten auf diese 

Weise zum Bettlertum zu verurteilen, stehe in vollstandigem Widerspruche mit der sozialen Ordnung 

und den Grundgesetzen des Inkareiches, woselbst es nicht moglich war, dafi Bettler oder Arme existierten, 

welche die Mildtatigkeit durch ihr schmerzvolles und elendes Aussehen anrufen mufiten. Das Einzige, 

was fiber Verstiimmelungen der Lippen und derNase erzahlt wird, ist, dafi die kleinen Konige oder Curacas 

der Insel Puna ihren Sklaven Lippen und Nasen abschneiden liefien, nachdem sie entmannt worden waren, 

damit aufier der physischen Unmoglichkeit, sie durch die abstofiende Entstellung des Gesichtes noch 

untauglicher gemacht werden, mit den Konkubinen Umgang zu pflegen. Uberdies entsprechen nach 

Jimenez die unregelmafiigen und zerfressenen Rander, welche die peruanischen Tongefafie an der 

abgangigen Partie der Nase und Oberlippe darbieten, nicht der durch ein Messer oder sonstiges schnei- 

dendes Instrument erzeugten Verstiimmelung, eine Ansicht, welche auch Virchow teilt. Jimenez 

bemerkt im Anschlusse an seinen Bericht, dafi er noch in einem Berichte des Dr. Martin Henriquez aus 

dem Jahre 1582 gefunden habe, dafi im Inkareiche die Amputation von Gliedmafien als Bestrafung der 

Verbrecher iiblich war. Nach seiner Ansicht waren aber »derartige Amputationen keine einfachen Korper- 

strafen, welche dem Deliquenten das Leben liefien, sondern eine Todesart wie der Galgen und andere«. 

Als Stiitze seiner Ansicht ftihrt Jimenez einen Passus des Berichtes aus dem Jahre 1582 an: »Die 

Todesstrafen wurden offentlich ausgefiihrt und waren sehr grausam; einige wurden vom Felsen herab- 

gestiirzt, anderen schnitten sie die Glieder ab oder vollzogen iihnliche Strafen«. Dies schliefit nicht aus, 

dafi das Abhauen von Gliedmafien oder Verstiimmelungen als selbstiindige Strafen verhangt beziehungs- 

weise geiibt wurden, in Fallen, welche nicht mit Todesstrafe belegt waren. Polakowsky 3  beschreibt ein 

i Zeitschr. f. Ethtiol. 1897, p. 474. 
2 Vcrhandlungen der Berliner Gesellsch. f. Anthrop. etc. Zeitschr. f, Ethnol. Bd, XXIX. 1897, p. 812, 
:i Verhandl. der Berliner Gesellsch. f. Anthrop. Ethnologisches Zentralblatt. 1897, p. 612. 
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Syphilis und andere Dermatoses. 497 

Tongefafi, an vvelchcm die Nase durch einen gcwaltsamen Eingriff deformiert, das Septum gespalten und 

so eine Doppelnase gebildet ist. Nach Charles Wiener1 handelt es sich bei dieser Verstiimmelung um 

eine Art absichtlicher Entstellung des Gesichtes, welche bei den Indianern in mannigfacher Weise aus 

verschiedenen Griinden Sitte war. Dieser Deutung hat sich in der jiingsten Zeit auch R. Stegmann 2 

angeschlossen, indem er betont, dafi es nichts Hafiliches gebe, auf was der Schonheitssinn der Menschen 

im Laufe der Geschichte nicht verfallen ware. Namentlich die Symmetrie der Defekte spricht nach 

Stegmann's Ansicht fur artifizielle Veranderung und ein Versuch, einem Individuum von oben her die 

knorpeligen Teile der Nase und die Oberlippe wegzuschneiden, miifite aus physikalisch-anatomischer 

Notwendigkeit die dargestellten Veranderungen hervorbringen. 

Die Ansicht Stegmann's kommt fur den grofieren Teil der in Rede stehenden Tongefafie kaum in 

Betracht. Sie ist a priori aus dem Grunde nicht sehr wahrscheinlich, weil in den Geschichtsquellen des alten 

Peru nirgends eines derartigen barbarischen Gebrauches zur »Verschonerung« des Gesichtes Erwahnung 

getan wird. Ferner findet sich gerade bei vielen, wenn nicht bei den meisten derjenigen Figuren, die hier 

in Betracht kommen, gleichzeitiges Fehlen der unteren Extremitaten, eine Verstiimmelung, die doch 

unmoglich als Ausflufi eines »Schonheitssinnes« aufgefafit werden kann. (Vergleiche in diesem Sinne 

Fig. V A. 760, 4650, 7(572, 12962, die Figur aus der Schaffer'schen Sammlung, mehrere Photographien 

aus der Bass 1 er'schen Sammlung, Lehmann-Nitzsche [in Stegmann's Abhandlung] Fig. VI, VII, 

Villa etc. etc.) 

Polakowsky teilt die in Betracht kommenden Gefafie nach der Beschaffenheit der Nase als Ein- 

teilungsprinzip, und zwar sehr zutreffend in 3 Gruppen: in solche mit Darstellungen pathologischer Natur, 

solche, bei denen zwischen Krankheit und operativem Eingriff Zweifel besteht, und in solche, welche 

durch gewaltsame Eingriffe deformiert wurden. 

W. von den Steinen3 beschreibt Gefafie aus dem Berliner Museum fur Volkerkunde, an denen 

samtlich eine Verstiimmelung der Nasenspitze, zum grofiten Teil zugleich auch der Oberlippe 
bemerkbar ist. 

Bei den von Ash mead auf der internationalen Leprakonferenz in Berlin (1897. IV. Abteilung p. 74) 

eingeschickten Abbildungen von Vasen aus Chimbote und Chepen, welche unzweifelhaft pracolumbischen 

Ursprungs sind, fallen zunachst am meisten die Entstellungen an den Extremitaten auf, die dieser Autor 

als Amputationen wegen krankhafter Prozesse auffafit, und zwar mufite es sich um eine Krankheit 

gehandelt haben, die hauflg die Amputation beider unterer Extremitaten erforderte. Bei alien 5 Vasen 

linden sich auch Defekte der Nase mit Blofilegung des Septum, gleichwie solche an der Oberlippe; die 

Rander der Substanzverluste sind gewulstet. An einer Figur fehlt die Oberlippe vollstandig. Die Ver- 

anderungen konnten nach diesem Autor fur Tuberkulose und Lupus, aber besonders auch fiir Syphilis 

gehalten werden. In zwei Figuren, bei denen es sich zweifellos um die Darstellung krankhafter Ver- 

anderungen handelt, finden sich Sattelnasen und extremer Prognathismus. 

In neuerer Zeit vertritt Lehmann-Nitzsche4 die bereits von Virchow ausgesprochene Meinung, 

dafi es sich bei den dargestellten Verstiimmelungen nicht um die Bestrafung von Verbrechern gehandelt 

habe, wie dies Carrasquilla behauptet, sondern um eine uns bisher unbekannte Krankheit, wie selbe 

Azuero8 als »Buba« oder »Bubon de Velez« Barraillier6 als »uta«, »hutta« Oder »llaga« beschrieben 
haben. 

Lehmann-Nitzsche macht ferner auf eine aus der Sammlung Garcia Mcrou stammende Ton- 

figur aufmerksam,  welche  friiher im Nationalmuseum  von  La Plata  deponiert  war und jetzt von dem 

1 Essai sur les institutions politiques, religieuscs, eoonomiques ct socialcs de 1'empirc des Incas. Paris 1874. 

2 Monatsversammlg. der Wiener Anthropolog. Gesellschaft. Sitzung vom 12. April 1904. 

•"> Zeitschr. f. Ethnologic. 18./XII. 1897. 

l Extrait dc Janus 1902. 

5 Revista Medica de Bogota, anno XIX. Ocotbre dc 1897. 
8  Boletin de la Sociedad Gcografica de Lima. Tomo II. No 4. bis 6. Septiembre 1892, p. 121 ff. 
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498 ./. Neumann, 

Besitzer nach Nordamerika mitgenommen worden ist. An der Unterseite der Figur gewahrt man einen 

deutlichen Amputationsslumpf; im iibrigen zeigt der Mann absolut keine Zeichen irgend einer Krankheit. 

In Bezug auf bildliche Darstellungen ware noch zu erwahnen, daO nach David Forbes1 die im Guano 

der Chinchainseln gefundenen Holzfiguren Gefangene darstellen mit einem urn den Hals gevvundenen 

Strick oder einer Schlange, welch letztere dem Gefangenen am Penis nagt. Durch letzteres Symbol soil 

nach D. Forbes und A. W. Franks die Ubertragung der Syphilis versinnlicht werden. Nach Hettner a 

existieren mehrere wertvolle Sammlungen von goldenen Schmucksachen und Geratschaften der alter) 

Indianer im Besitze von fremden Columbianern, aus denen sich Anhaltspunkte ftir die in Rede stehende 

Frage gewinnen liefien. Die schonste Privatsammlung ist die der Brtider Cueros. Bendix und Koppel 

haben ihre Sammlungen dem Leipziger Museum fur Volkerkunde geschenkt. Ferner finden sich zahl- 

reiche bisher weder genau 'untersuchtc noch publizierte altperuanische Tonobjekte im British Museum, 

im Musee ethnograpbique Trocadero, im Berliner Museum fur Volkerkunde etc. 

Aus Polakowsky's3 Ausfuhrungen sei als besonders bemerkenswert hervorgehoben, dafi einzelne 

der von ihm beschriebenen Figuren Verstiimmelungen darstellen, die durch »Uta« bedingt sein sollen, 

andere solche zweifelhafter Natur. Eine dieser Figuren zeigt einen tiefen Destruktionsprozefi, namentlich 

der linken Nasenpartie, von dem sich ein schrag nach abwarts verlaufender ahnlicher Defekt gegen den 

rechten Mundwinkel hinzieht. Patron halt die an den prakolumbischen Getafien dargestellten Haut- 

affektionen ftir Syphilis, Frauenloos ftir la verruga peruviana oder Uta. 

Schliefilich sei erwahnt, dafi Seler4 an einem hieroglyphischen Bilde auf einer Altarplatte aus 
Palengue eine zerstorte Nase mit Wucherungen unter dem Auge beschreibt, welche Entstellungen er 

fur pathologische erklart. In dem grofien Bilderwerke von Rivero und Tschudi5, worin eine 

grofie Anzahl altperuanischer Tonobjekte abgebildet ist, sowie in dem umfangreichen Werke KingS- 

bourough's6 finden sich keine Anhaltspunkte fur unsere Frage. 

Angesichts der Wichtigkeit der pracolumbischen Keramiken aus Peru ftir die Frage der Provenienz 

der Syphilis auf der einen und der widerspruchsvollen Deutung derselben auf der andern Seite habe ich 

fiber Anregung desDirektors der ethnographischen Abteilung des Wiener naturhistorischen Hofmuseums, 

Regierungsrates F. Heger die altperuanischen plastischen Darstellungen dieses Museums zum Gegen- 

stand einer Untersuchung gemacht. Ferner wandte ich mich schriftlich an mehrere auswartige Museen 

und bin den Herren Dr. Seler, C. von den St einen und Wilhelm von den St einen, Dr. Preufi, Prof. 

Hallopeau, Prof. Rille, sowie fiir zahlreiche andere anregende Informationen, wie ich sie namentlich 

auch von Hofrat Prof. Toldt erhalten habe, zu grofiemDank verpflichtet. Ich lasse vorerst eine Beschreibung 

der einschlagigen Tongefafie des Wiener naturhistorischen Hofmuseums nebst mehreren Abbildungen 

derselben folgen. 

Museal Nr. 16506. Figur auf einem Tiere reitend. (Taf. I, Fig. .1). Gefunden im Totenfeld von Ancon, 

XIII. Jahrhundert. Die Nasenspitze fehlt, beide Nasenfltigel sind defekt, die Nasenscheidewand verdickt, 

der Nasenriicken eingesunken. Die Oberlippe ist in grofier Ausdehnung zerstort, so dafi Zahne und Zahn- 

facher des Oberkiefers entsprechend dem Defekte freiliegen. 
Museal No 16516. Mannliche Figur (Taf. I, Fig. 2) Die Oberlippe linkerseite defekt, rechts normal, 

der Substanzverlust links ist dreieckig und reicbt so hoch, dafi die Zahne und Zahnfacher derselben Seite 

sichtbar werden. Auch der linke Nasenfltigel ist derart retrahiert, dafi die Nasenscheidewand derselben 

Seite frei  liegt,  wahrend der rechte Fliigel normal erscheint.   Die beiden unteren Extremitaten der Figu 

1 Journal of the ethnological society of London. Vol. XVI. 1870 
2 Reisen in den pracolumbischen Anden. Leipzig 1888. 

3 Zeitschr. f. Ethnologie. 1900. Bd. XXXII, p. 234. 
4 Ibidem 1897. p. 343. 
5 Antiguedades Peruanas 1851. 

? The antiquities of Mexico, 9 Bande. 
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Syphilis und andere Dermatosen. 499 

die in hockender Stellung mit untergeschlagenen Oberschenkeln dargestellt ist, endigen in konischen 

Stiimpfen, die mit einer Art Bandage umwickelt zu sein scheinen, da sie deutlich lichter gefarbt sind als 

die Umgebung. 
Museal Nr. 8895. Figur aus derselben Zeit wie die vorangehende, anscheinend mannlich, unter- 

scheidet sich von ihr durch Asymmetrie der Nase., Die Nasenscheidewand zeigt eine Deviation nach rechts 

nach der gesunden Seite hin, ist gewulstet; der linke Nasenfliigel ist zum grofiten Teil destruiert, die 

Oberlippe wie geschrumpft, die Alveolen der Zahne des Oberkiefers sichtbar. 

Auch die Qbrigen Tongefafie der ethnographischen Abteilung des k. k. Hofmuseums bieten die 

gleichen Veranderungen. 
Museal Nr. 8871. Pracolumbisches Weib. Beide Nasenfliigel teilweise abgangig, derart, dafi die 

leicht klaffenden Nasenoffnungen eine dreieckige Gestalt zeigen. Der Substanzverlust des rechten Nasen- 

fliigels ist grofier, letzterer aufgeworfen (retrahiert). Der Rand des linken Nasenfliigels reicht tiefer, hier ist 

der Defekt seichter. Die Oberlippe zeigt in der Mitte einen nahezu an die verdickte, gewulstete Nasen- 

scheidewand hinanreichenden Substanzverlust mit verdickter, aufgeworfener, rechterseits gewulsteter 

Umrandung (Lippenschleimhaut). Hiedurch erscheinen die Zahnfacher der Schneidezahne des Oberkiefers 

blofigelegt. 
Museal Nr. 8879. Weibliche Figur. Der linke Nasenfliigel ist destruiert, die blofiliegende Nasen- 

scheidewand an derselben Seite verdickt und aufgeworfen mit einer merklichen Deviation nach rechts 

hin. Der rechte Nasenfliigel zeigt einen viel kleineren Substanzverlust, desgleichen die Oberlippe rechter- 

seits einen auch auf die Unterlippe iibergreifenden, buchtigen Defekt, in dessen Bereich die Zahne und 

Zahnfacher sichtbar sind. 

Wir konnen nach den bisherigen Untersuchungen verschiedene Arten von dargestellten Organ- 

zerstorungen an den peruanischen Tongefafien unterscheiden: 

I. Solche Defekte, an denen Nasenspitze und Nasenfliigel fehlen, das Septum der Nase mehr weniger 

verdickt oder auch nach einer Seite verschoben erscheint. Die Destruktionsstelle an den Nasenfliigeln hat 

eine dreieckige Gestalt und ist von aufgeworfenen Randern begrenzt. Der Nasenriicken ist eingesunken 

sattelformig; auch die Oberlippe ist zerstort, wodurch die Zahne und Alveolen blofigelegt sind. Die iibrige 

Gesichtshaut ist frei von pathologischen Veranderungen. Die meisten bildlichen Darstellungen an den 

Gefafi en gleichwie die Figuren zeigen die hier angefiihrten Veranderungen und werden beziiglich ihrer 

Atiologie verschieden gedeutet. 

II. Gefiifie an denen aufier Nase und Lippen die iibrige Gesichtshaut Abweichungen zeigt, bisher nur 

durch vier Exemplare vertreten. Diese lassen keine weitere Deutung zu, da sie nur parallele, von den 
Wangen zum Unterkiefer verlaufende Narben darstellen. 

III. Partielle Zerstorungen der Nase mit Wulstung der Nasenfliigel und der Nasenscheidewand 
wobei die Ober- und Unterlippe intakt geblieben ist. 

IV. Ausschliige auch an dem Stamm, wovon namentlich ein Gefafi, das an der ganzen Hautober- 
flache zahlreiche Geschwiilste zeigt, interessant ist. 

Dieses gegenwartig im Berliner Museum furVolkerkunde befindliche Gefafi stammt ausdergrofienSamm- 

lung des verstorbenen Jose Macedo in Lima, welche im Jahre 1884 durch Kauf an das Berliner Museum kam. 

Das Gefafi (Taf. Ill, Fig. 8) tragt die Nr. 4(338 und zeigt zahlreiche scharfumschriebene, schrotkorn-, erbsen- 

bis haselnufigrofie, prominente, iiberhautete, in der Mitte der rechten Schulter augenscheinlich exulcerierte 

Geschwiilste, welche sich mit Bestimmtheit unter bei Ausschlufi anderer iihnlicher Affektionen als Fibroma 

molluscum diagnostizieren lassen. Diese Hautkrankheit wurde nach den bisherigen Kenntnissen zuerst von 

Ludwig und Tilesius ] (1793) beschrieben. Unter der Voraussetzung, dafi das beschriebene Gefafi tat- 

1   Historia pathologica singularis   cutis turbitudinis Godofredi Rheinhardi.   Von Johann Gottfried Rheinhardt's  Hautkrankheit. 

Mit einer Vorrede von Dr. Christian  Friedrich  Ludwig,  Professor in Leipzig. Leipzig 1793,   bey Siegfried Lebrecht Crusius- 

Denkschriften der mathem.-naturw. Kl. Bd. LXXV1I. f>4 
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500 ./. A'c 11 in a ii a, 

sachlich aus dem alten Peru stammt, mufi die bisherige Annahme, dafi das Fibroma molluscum erst durch 

Tilesius bekannt vvurde, fallen gelassen werden, da demzufolge die Krankheit bereits den vorcolumbischen 

Peruanern bekannt war. Die plastische Darstellung der Hautaffektion an diesem Gefafie zeigt eine iiber- 

raschende Ahnlichkeit mit dem auf drei Kupfertafeln abgebildeten Krankheitsfalle von Tilesius. Aus 

dieser plastischen Darstellung geht besonders hervor, mit welcher Sorgfalt und Naturtreue die altperuani- 

schen Meister Hautkrankheiten abbildeten, eine Tatsache, die fur unsere Frage von hochstem Belange ist. 

Das ganze Gefafi war urspriinglich ein Doppelgefafi, denn die Figur war frliher mit einer Flasche oder 

einem Becher verbunden und gehort zu den Floten oder Pfeifgefafien, die vielfach in Peru vorkommen. 

Sie gaben beim Ein- oder Ausgiefien von Fllissigkeiten einen pfeifenden Ton. So finden sich pfeifende 

Mause, Affen, Papageien, Schnecken. Der Gegenstand, den die Figur in der rechten Hand halt, ist dem- 

nach nicht, wie Virchow annahm, ein Riickenkratzer, sondern ein Verreiber zum Auftragen von Salben. 

Eine V. Gruppe von Gefafien ist endlich fur die ganze Frage direkt entscheidend, so Fig. 5 aus der 

Sammlung Morales, ein Chimborte aus der Sammlung Morales Fig. 7 (Trujillo, W. von den Steinen), 

Trujillo Sammlung Bassler,  V. A. 3198 W. von den Steinen. 

So ist auf Tafel I, Fig. 4 der rechte Nasenfltigel geschwellt, der Nasenriickcn eingesunken. Am 

Septum linkerseits ein Substanzverlust mit teilweiser Zerstorung und Verdickung der Nasenfliigel. 

Tafel I, Fig. 5. Wulstung der Nasenscheidewand, Verdickung der Nasenfliigel mit teilweiser Zer- 

storung des linken Nasenflugels. 

Tafel II, Fig. 7. Nasenscheidewand gewulstet, linker Nasenfliigel exculceriert, ektropiert. Wulstung 

des rechten Nasenflugels mit Defekt der Nasenspitze. Taf. II, Fig. 0. 
Nachdem nun, wie aus der oben angefiihrten Literatur, namentlich den Debatten der Berliner 

anthropologischen Gesellschaft hervorgeht, ganz heterogene Prozesse herangezogen wurden, um die dar- 

gestellten Substanzverluste zu deuten, will ich nunmehr versuchen, vom Standpunkt des Klinikers 

deren Diagnose naher zu riicken. Folgende Krankheiten kommen hier in Betracht: Lepra, Lupus, 

Epitheliom, Syphilis oder eine authochtone Krankheit, die »Llaga«. Lepra kann mit Sicherheit aus- 

geschlossen werden, weil dieselbe eine Verdickung der Nasenfliigel infolge dicht gedrangter Protuberanzen 

hervorruft, welch letztere sich auch an den Augenbrauenbogen und der iibrigen Gesichtshaut kontemporiir 

finden. 

Auch Lupus ist hier auszuschliefien, weil bei soldi ausgedehnten Zerstorungen, wie sie an den 

Figuren dargestellt sind, stets auch die Wangenhaut ergriffen ist. Bei Lupus in der dargestellten Intensitat 

findet sich in der Regel durch Retraktion des Gewebes Ekttopium der unteren Lider. Gegen Epitheliom 

spricht die Ausbreitung und die flache Umrandung. Die Form der Defekte, welche insbesondere an den 

Unterextremitaten derjenigen nach einer Amputation gleicht, hat eine grofie Zahl von Autoren dahin 

gefiihrt, Verunstaltungen zum Teil als strafweise beigebrachte Verstiimmelungen anzusehen und Krank- 

heitsursachen auszuschliefien. Aber Virchow spricht hiegegen seine Bedenken dahin aus, dafi der 

historische Bevveis der ersteren Behauptung nicht erbracht sei und wie bereits erwahnt, hat Jimenez de 

la Espada solche Strafen nur als ganz ausnahmsweise, und zwar bei den Sklaven geiibte erklart, 

welche zur Bewachung der Konkubinen verwendet wurden. Es bliebe noch die von A zuero, Carras- 

quilla, Barraillier u. a. beschriebene, vorwicgend in Columbien vorkommende, »Buba«, »Bubon deVelez«, 

»Verruga«, »Llaga« genannten Krankheiten zur Erorterung iibrig. Als veranlassendc Ursache werden bei 

der letztgenannten KrankheitInsektenstiche angegeben. Die vonDonton und von Tschudi beschriebene 

»Verruga«, welche nach letzterem Autor vom Genusse schlechtcn Wassers entsteht und vorwiegend in 

den Anden von Peru vorkommt, hat selbstverstandlich mit den in Rede stehenden Defekten nichts getnein. 

Wie sich aus diesen Erorterungen ergibt, kann an den ineisten Figuren Syphilis als Krankheitsursache 

nicht ausgeschlossen werden. Fiir Syphilis spricht dcrgleichmiifiigeTypus der Substanzverluste, namentlich 

das konstante Vorkommen der sattelformig gestalteten Nasen, zumal die peruanischenVolkerstamme durch 

grofie, meist gebogene, mit breiter Basis aufsitzende Nase als Rassenmerkmal kenntlich waren. Man ver- 

glciche die Illustrationen  mit normal  grofier und prominenter Nase  (z. B.  bei  Squicr 1. c. p. 189).  Die 
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Syphilis und andere Dermatoses,. 501 

genannten Veranderungen im Zusammenhange mit Befunden von zvveifellos syphilitischen Knochen 

machen es plausibel, dafi Syphilis bei der Deutung der hier in Rede stehenden Figuren und Gefafie 

vor allem in Betracht kommt. 

Von besonderer und entscheidender Bedeutung dagegen sind jene Figuren, bei denen es sich nicht 

um bereits abgelaufene, sondern noch augenscheinlich floride Prozesse und um charakteristische Formen 

handelt, welche nur durch Syphilis hervorgerufen werden konnen. Solange die Defekte an Nase und Lippen 

blofi als abgelaufene Prozesse betrachtetwurden, von denen aus eine Klarstellung der Natur der Defekte er- 

folgensollfe, konnten verschiedeneErklarungsweisen, bald strafweiseVerstiimmelungen, baldeineautochtone 

Erkrankung oder Lepra herangezogen und die Diskussion in ganz heterogene Richtungen gefuhrt werden. 

Die ervvahnten Verhandlungen der gelehrten Gesellschaften illustrieren dies in mehr alsgeniigender Weise. 

Und solange vorvviegend Historiker, Ethno- und Anthropologen und Sprachforscher allein in dieser Frage 

diskutierten und deren Autoritat als mafigebend in die Wagschale gebracht wurde, konnte schwer eine 

Klarung erfolgen. 

In dieser eminent klinischen Frage hat der Kliniker wohl das Recht, mitzusprechen und zu urteilen, 

der aus den plastischen Darstellungen an den Tonfiguren und -Gefafien die richtige Diagnose zu stellen 

vermag. Aber auch der Kliniker kann bei narbigen Defekten an Nase und Lippe nur approximativ, keines- 

wegs aber mit Bestimmtheit die dargestellte Krankheit diagnostizieren, da selbst am Lebenden solche 

abgelaufene Prozesse nicht leicht zu diagnostizieren sind, wenn nicht an anderen Haut- und Schleimhaut- 

partien noch charakteristische Krankheitsprodukte vorhanden sind, die fur die Sicherstellung der Diagnose 

herangezogen werden konnen. 

Eine genaue Betrachtung der Tafeln III, IV und V gestattet, hier direkt von der Darstellung 

eines Krankheitsprozesses zu sprechen, und zwar nur von einem ulzerosen Syphilid in jenen tertiaren 

Formen, wie sie auch derzeit noch in verschiedenen Gebieten der alten und neuen Welt zur Beobachtung 

gelangen, wo die Syphilis endemisch ist. Wie konnten die Nasenaffektionen, Fehlen der Nasenspitze mit 

Wulstung des umgebenden Gevvebes oder Freiliegen der Nasenscheidewand mit Zerstorung eines Oder 

bcider Nasenfliigel, die von einem aufgeworfenen wulstigen Rande begrenzten Defekte anders gedeutet 

werden? So sind wir nun dahin gelangt, dafi die pracolumbische Entstehung der Tonfiguren und 

-Gefafie als einwandfrei erwiesen angenommen, fast jeder Zweifel, dafi schon in der pracolumbischen Zeit 

Syphilis in Amerika geherrscht hat,behoben ist, und dafi man aus der Keramik fur die seit vier Jahrhunderten 

lebhaft ventilierte Frage weit eher zu einem Schlusse gelangt als aus der Literatur, zumal Krankheits- 

prozesse in der alteren Zeit anders gedeutet und bezeichnet wurclcn, als dies in der Gegenwart der Fall 

ist, besondcrs aber, da von den alteren Autoren blenorrhagische und venerische Geschwilrprozesse auf 

der einen, syphilitischc und leprose Hautaffektionen auf der anderen Seite kritiklos vermengt wurden. 

Hoffentlich wird es bei weiteren Untersuchungen und Forschungen moglich sein, auch andere Haut- 

krankheitcn in Bezug auf ihr Alter an der Hand der Keramik zur priifen. Die Fibroma molluscum dar- 

stcllende Figur, die von verschiedenen Anthropologen anders gedeutet wurde, gibt fur diese Annahme 

geniigend Zeugnis. Moge die von mir unternommene Arbeit alsbald auch durch andere Forscher erweitert 
werden. 

Ich kann die Arbeit nicht schliefien, ohnc dem Herrn Direktor Regierungsrat Dr. Heger, von dem 

zunachst dieAnregung und Forderung dieser Arbeit ausgegangen, dem Kustos Herrn Dr. Haberlandt, den 

Herren Dr. Preuss und Wilhclm von den Steinen, Prof. Hallopeau und Rille fur die Forderung, die 
sic dieser Arbeit angedeihen liefien, aufrichtig und innig zu danken. 
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Neumann J.:    Alter der Syphilis und anderer Dermatosen. Tafel I. 

Fig. 4 
Fig.   5 

Lichtdruck  v.  Max Jaffe, Wien. 

Denkschriften   d.  kais. Akad.  d.  Wiss,  math.-naturw.  Classe. Bd. LXXVII. 
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Neumann J.:    Alter der Syphilis  und anderer Derinatosen. Tafel II. 

Lichtdruck   v.  Max Jaffe, Wii 

Denkschriften   d. kais. Akad. d. W'iss.  math.-naturvv. Classe. Bd. LXXVII. 
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Neumann J.:    Alter der Syphilis und anderer Dermatosen. Tafel III. 

Fig.  3 

Lichtcfruck  v. Max JafK, Wien. 

Denkschriften   d. kais, Akad. d, Wiss.  math.-naturw. Classe. Bd. LXXVII. 
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