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V orwort zur sechsten Auflage. 
Das vorliegende Repetitorium der Hygiene, Bakteriologie und Sero

logie in Frage und Antwort erlebte seine erste Auflage im Jahre 1918, 
Weitere Auflagen folgten in den Jahren 1919, 1920, 1922 und 1931. 
In dem Vorworte zu fruheren Auflagen ist wiederholt auseinander
gesetzt worden, dall das Repetitorium die umfangreichen Lehrbucher in 
keiner Weise ersetzen solI, sondern dall es dem Studierenden und dern 
mit der :M.aterie sich Beschiiftigenden ein Priifstein fur schon er
langtes Wissen sein solI. 

Sieben Jahre sind seit der letzten Auflage dieses Buches vergangen, 
in denen auf manchen Gebieten neue Forschungsergebnisse erzielt worden 
sind. Daher ist eine viillige Urnarbeitung notwendig geworden. Es seien 
hier die Kapitel genannt, die durch besondere Hinzufiigungen vervoll
standigt und neu geschrieben wurden: "Die akzessorischen N ahrstoffe", 
die ausfiihrliche Ergiinzungen durch die Bearbeitung der "Vitamine" 
fanden; das Kapitel "Fleisch" wurde erweitert, neu geschrieben das 
Kapitel "Haar- und Bartpflege, Zahnpflege, Leibesubungen", erganzt 
wurde das Kapitel "Abfallstoffe" und "Leichenwesen". Zusatze bekamen 
die Kapitel "Die hygienische Fursorge fur Kinder und Kranke" und 
"Gewerbehygiene" einschlieBlich der "Berufskrankheiten". Den SchluB 
der hygienischen Betrachtungen bildet der neu hinzugefugte Abschnitt 
uber "Rassenhygiene". Del' zweite Teil des Buches: "Bakteriologie 
einschlielllich Serologie" erhielt eine noch umfassendere Neubearbei
tung. Die Typendifferenzierung del' Streptokokken, Pneumokokken, 
der Typhus-, Paratyphus- und Enteritisgruppe, die Erreger del' Gas
iideminfektionen, das Kapitel "Diphtherie" sind neuzeitlich bearbeitet. 
Neu eingefiigt sind die Pasteurella-Bazillen, das Bacterium tularense und 
die Tularaemie, der Ulcus molle-Bazillus, die Brucellosis, die RattenbiB
krankheit, die Frambiisie, die Abschnitte "Gelbfieber, Psittacosis, Polio
myelitis acuta, die :M.aul- und Klauenseuche, das Trachom und der Ab
schnitt betr. gesetzliche :M.aBnahmen zur Bekampfung ansteckender 
Krankheiten". Erganzt und umgearbeitet sind die Abschnitte "Spi
rochaeta icterogenes, Trypanosomen, Fleckfieber, Desinfektion und 
Entwesung" _ Gegenuber den friiheren Auflagen ist die Serologie im 
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bakteriologisehen Teil etwas starker berneksiehtigt und aueh die Therapie 
diesmal zu Wort gekommen. 

leh bin mir bewuJlt, daB in einem solehen Frage- und Antwortspiel 
immer Lucken entstehen und daB hier und da dureh die kurze Wiedergabe 
nieht alles ausfuhrlieh gesagt werden kann. Dureh die umfassende 
Wiedergabe der hygienisehen und bakteriologisehen bzw. serologisehen 
Methoden und Merkmale ist das Repetitorium aueh geeignet, ein Fuhrer 
in den hygienisehen und bakteriologisehen V orlesungen und Kursen zu 
!lein. Moge die neue Auflage eine ebenso gtinstige Aufnahme wie die 
fruheren finden, und der Studierende das Bueh als eine willkommene 
Gltbe zur Priifung seines Wissens hinnehmen. 

Boehum, April 1938. Der Verfasser. 
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Hygiene. 
Die klimatischen Einfliisse. 

Welche in der freien Atmo
sphare sich abspielenden 
V organge beanspruchen yom 
hygienischen Standpunkte 
aus ein besonderes Interesse~ 

Was versteht man unter 
WitterungY 

Was versteht man unter 
Klima? 

Die physikalischen V organge, wie 
Temperatur-, Druck-, Feuchtigkeits
schwankungen, die Bewegungsverhalt
nisse der Atmosphare und das chemische 
Verhalten der Luft (Gehalt an Sauerstoff, 
Ozon, Kohlensaure und fremden Gasen); 
endlich kommen in Frage die beige
mengten staubformigen Bestandteile. 

Die physikalischen Vorgange in der 
Atmosphare wahrend einer bestimmten 
kurzeren Zeit. 

Das mittlere Verhalten der meteoro
logischen Faktoren, welches fUr irgend 
einen Ort durch langere Beobachtung 
sich ergeben hat. 

Luftdruck. 
Wie wird der Luftdruck 

gemessenY 

Wie bestimmt man den 
wirklichen Luftdruck mittels 
Quecksilberbarometer? 

Wie groB ist der Lnft
druck am Ufer des Meeres, 
wie verhalt er sich bei zu
nehmender Erhebung uber 
das MeeresniveauY 

Schiirmann, Repetitorium. 6. Auf!. 

Durch Quecksilberbarometer oder Me
tallbarometer [Holosteric-(Aneroid- )Ba
rometer]. Unter den Quecksilberbaro
metern unterscheidet man GefaBbaro
meter und Heberbarometer. 

Ablesen des Barometerstandes (B) und 
des Thermometers (t). Berechnung nach 
folgender Formel: 

B 
Bo =1 + t. 0,001815* 

auf 0° C reduzieren. 
* = Ausdehnungskoeffizient fur 

Quecksilber. 
Am Ufer des Meeres halt der Luftdruck 

einer Quecksilbersaule von 760 mm Hohe 
das Gleichgewicht; bei zunehmender 
Erhebung uber das Meeresniveau nimmt 
der Barometerdruck abo 

1 



2 

Wie registriert man die 
ortliche Verteilung des Luft
druckesY 

1st die Tagesschwankung 
des Luftdruckes in der kalten 
und gemaBigten Zone groG¥ 

Beim Hinabsteigen unter 
das Meeresniveau wird eine 
entsprechende Steigerungdes 
Luftdruckes bemerkbar. Ge
ben Sie mir einige Beispiele. 

Welches Gewicht hat die 
auf dem erwachsenen Men
schen ruhende LuftsauleY 

Welche hygienische Be
deutung haben die Luft
druckschwankungen Y 

Hygiene. 

Durch Isobaren, Linien, die Orte glei
chen Luftdruckes miteinander verbinden, 
wobei die Barometerstande auf das 
Meeresniveau reduziert werden mussen. 

Die Isobaren zeigen auf einer Karte 
geschlossene Kreise. 

N ein. Die taglichen Schwankungen 
an einem Orte betragen selten 20 mm; 
die jahrlichen etwa 50 mm. 

In den Bergwerken ist der Luftdruck 
'um 50 mm und mehr uber das N ormale 
gesteigert, in Caissons und in den Taucher
glocken kommt ein hoherer Druck (bis 
zu 3 Atmospharen und mehr) zustande. 

Ein Gewicht von rund 20000 kg. 
Dieser Druck wird nicht empfunden, 
da er von allen Seiten kommt und der 
Korper inkompressibel ist. 

1. Stark gesteigerter Luftdruck 
ruft eine Verlangsamung der Atmung und 
des Pulses hervor. Das Trommelfell wird 
eingewOlbt; Sprechen ist erschwert, die 
Muskelarbeit behind.ert. Weiter kommt 
eine starkere Sauerstoffaufnahme in 
Frage. Das Venenblut wird nach langerem 
Verweilen in komprimierter Luft heller, 
zur Vermehrung des Blutsauerstoffes 
kommt es nicht. 

Die Schiidigungen, die durch stark 
vermehrten Luftdruck hervorgerufen 
werden konnen, sind unbedeutend. Vor
sicht ist geboten beim tJbergang aus stark 
komprimierter Luft in die gewohnliche 
(Gasembolie). Der Druckanstieg fur 0,1 
Atmosphare solI mindestens l/Z Minute 
Zeit erfordern. 

2. Stark verminderter Luftdruck 
bringt eine Steigerung der Atem- und 
Pulsfrequenz hervor, bedingt durch 
Druckaufnahme und Verminderung der 
Sauerstoffzufuhr. In 5000 m Hohe Ab
nahme des Sauerstoffes um etwa 50 %. 
Das Trommelfell wOlbt sich nach auGen, 
die Muskelbewegungen sind erleichtert. 
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Worauf ist die Berg
krankheit zuriiokzufiihren 
und wie zeigt sie sich' 

Wo kommen rasche Luft
schwankungen vor ¥ 

Wo spielen die Luftdruck
schwankungen eine RolleY 

Wie ermittelt man die 
Starke der LuftbewegungY 

Wodurch entsteht der 
WindY 

Auf ungewohnten Aufenthalt in gro
Beren Hohen; auf Druck- und Sauerstoff
abnahme, auf Kalte, Wind und vielleicht 
auch auf das elektrische Verhalten der 
Luft und auf anstrengende Muskelarbeit. 
Zeichen der Bergkrankheit sind Schwindel, 
Lufthunger, Kopfdruck, Cyanose, Ohn
macht, dazu Erbrechen, Nasenblutenusw. 
Blutungen in Schleimhaute und Lunge. 

Bei schnelliahrenden, steilen Bergbah
nen (Zugspitzbahn in 20Minuten Steigung 
um 1900 m), bei Luftschiff-, Ballonfahr
ten, bei Flugzeugen (lleeresflugzeuge 
steigen in 18 Minuten auf 8000 m), bei 
schneller Abwartsbewegung, z. B. im 
Fallschirm (5 m/s). 

In Steinkohlengruben beim Entstehen 
der "bosen Wetter". Beim Sinken des 
Luftdruckes dringt Methan in die Gruben 
ein. 

Luftbewegung. 
Durch Ablenkung einer Kerzenflamme, 

Tabaksrauch, Federn, Baumblatter usw. 
oder genauer durch statische Anemo
meter, die den Druck des Windes messen, 
oder durch dynamische Anemometer, 
welche die Luftgeschwindigkeit angeben 
(Fliigelrad-Anemometer; Robinson'sches 
Schalenkreuz-Anemometer, Anemometer 
von Combes-Recknagel [fiir schwache 
Luftstrome]). Um eine Achse sind vier 
Marienglasfliigel angeordnet, die, vom 
Luftstrom angflblasen, die Achse drehen. 
Ein Zahlwerk zeigt die Umdtehungen der 
Achse an. Die Umdrehungszahl En] mul
tipliziert mit der Zahl, welche den Rei
bungswiderstand [b] angibt, unter Hinzu
fUgung der Zahl fiir den Tragheitswider
stand [a], ergibt die Sekundenschnellig
keit [v] in Metern [v = a + nb]). Siehe 
auch S. 101. 

Die Luftbewegung entsteht durch 
Druckdifferenzen in dem Luftmeer, die 
auf Temperaturuntel'schiede zuriickzu
fiihren sind. Die warme Luft dehnt sich 

1* 
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Was sind Zyklonen, was 
Antizyklonen ~ 

Kennen Sie die synopti
schen Witterungskarten ~ 

Inwiefern ist die Luftbe
wegung von hygienischer 
BedeutungY 

Hygiene. 

aus, steigt nach oben und flieBt in die 
oberen Regionen iiber. Die umgebende 
Luft stiirzt in das entstandene Minimum 
hinein. Unterstiitzend wirken noch die 
Erdumdrehung und die Zentrifugalkraft. 

Die vom Minimum beherrschten Stro
mungen nennt man Zyklonen, die vom 
Maximum ausgehenden Winde Anti
zyklonen. In der gemitBigten Zone werden 
die Luftstromungen von den Zyklonen 
und Antizyklonen beherrscht. 

Ja. Sie werden taglich von den amt
lichen Wetterdienststellen ausgegeben. 
Sie geben die jeweiligen Witterungsver
haltnisse durch bestimmte Zeichen an, 
so z. B. durch Pfeile die Windrichtung, 
durch die Fiederung des Pfeiles die Wind
starke; auch sind die Isobaren einge
zeichnet und dergleichen. 

Die Windrichtung bedingt die zu er
wartenden Niederschlage, Temperatur
veranderungen. Die Windstarke beein
fluBt die CO2-Abgabe, die Warme- und 
Wasserdampfabgabe des Korpers. Be
wegte Luft im Freien regt auBer der Er
frischung die Lust zur Nahrungsaufnahme 
an und zwar durch einen von den getrof
fenen Hautstellen ausgelosten Reiz.Weiter 
iibt die bewegte Luft eine Reizwirkung 
auf die Vasomotoren der Haut aus, die 
mit GefaBerweiterung, falls erforderlich, 
rasch reagieren und uns gegen Kalte
empfindung schiitzen. Starkere Winde 
haben bei kaltem Wetter hohen Warme
verlust zur Folge (Erkaltungen, Erfrie
rungen). 

Indirekt verursachen die Winde ein 
lebhaftes Durchmischen der Atmosphare, 
eine Verdiinnung iibler Geriiche, schad
licher Gase und Verminderung des Keim
gehaltes der Luft. Sie beein£lussen ferner 
die Wasserverdampfung der Erdober
£lache. Nachteilig wirken sie durch Auf
wirbeln von Staub. 
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Luftfeuchtigkeit. 
Wie wird die Menge des 

in der Luft enthaltenen 
Wasserdampfes gemessen' 

Wie laBt sich der Feuch
tigkeitszustand der Atmo
sphare bestimmen Y 

N ennen Sie mir Methoden 
zur Bestimmung der Luft
feuchtigkeit. 

Durch den von demselben ausgeubten 
Druck (Spannung, Tension) gemessen in 
Millimeter Quecksilbersaule. 

Durch Berechnung 
1. der maximalen FeuchtigkeitF; 

fur jeden Temperaturgrad besteht ein 
Zustand der Sattigung mit Wasserdampf 
oder der maximalen Tension des Wasser
dampfes, bei Temperaturerniedrigung 
tritt Taubildung ein; 

2. der absoluten Feuchtigkeit Fo 
= diejenige Menge Wasserdampf in Milli
meter Quecksilber oder in Gramm oder 
Liter je 1 m3 Luft, die zur Zeit wirklich 
in der Luft enthalten ist; 

3. der relativen Feuchtigkeit (Fr) 

oder der Feuchtigkeitsprozente = lO~Fo; 
4. des Sattigungs- (Spannungs-) 

Defizits = der Differenz zwischen 
maximaler und wirklich vorhandener ab
soluter Feuchtigkeit F - Fo; 

5. des Taupunktes = derjenigen 
Temperatur, fiir die augenblicklich die 
Luft mit Wasserdampf gesattigt ist, fiir 
welche Fo = Fist. Bei Erniedrigung der 
Temperatur tritt Taubildung ein. 

Der Taupunkt wird aus der Tabelle des 
maximalen Dunstdruckes erhalten. 

1. Wagung des Wasserdampfes. 
2. Kondensationshygrometer (bestim

men den Taupunkt und tabellarisch aus 
diesem die absolute Feuchtigkeit). 

Ein kleines zylindrisches GefaB, auBen 
mit einer polierten Silber- bzw. Goldbe
kleidung versehen, wird kunstlich abge
kiihlt. Man beobachtet mit empfindlichen 
Thermometern, bei welcher Temperatur 
Taubildung eintritt. Das Sattigungs
defizit findet man durch Subtraktion der 
so gefundenen absoluten Feuchtigkeit von 
der maximalen, die relative Feuchtigkeit 
durch Division. 
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Wie bestimmt man die 
absolute Feuchtigkeit (Fo)' 

Hygiene. 

3. Haarhygrometer. 
4. Atmometer. 
5. Psychrometer. 

a) Schleuderpsychrometer. 
b) Augustsches Psychrometer. 
c) Assmanns Aspirationspsychro

meter. 

Man schwingt zunachst das trockene 
Thermometer an einer 1 m langen Schnur 
einmal in der Sekunde, schwingt so lange, 
bis keine Xnderung der Temperatur ein
tritt. (AIle 1/2 Minuten kontrollieren.) 
Gleiche Bestimmung mit dem Thermo
meter, dessen Kugel mit befeuchtetem 
Musselin umhilllt ist. Die Temperatur 
des trockenen Thermometers sei t, die des 
befeuchteten t1' Man berechnet daraus 
die Differenz t-t1 und findet dann die 
absolute Feuchtigkeit Fo nach der Glei
chung Fo - F1 - K· B. (t - t1), wobei 
F 1 die maximale Feuchtigkeit bei der 
Temperatur t1 bedeutet; zu entnehmen 
aus der SpannungstafeI. K = Konstante 
= 0,0007; B = Barometerstand. 

Beispiel: t = 20,5°; t1 = 15,4°; 
t-t1 = 5,1°. 

In der Spannungstafel findet man fiir 
20,5 ° die maximale Feuchtigkeit F = 
17,94, fur 15,4° F1 = 13,03. Aus der 
Tabelle fur den Faktor K. B (t - t1) 

entnimmt fur die Differenz t - t1 = 5,1 
den Wert 2,69. Es ergibt sich nach der 
Formel 
Fo = F1 - KB • (t - t1) = 13,03 - 2,69 

= 10,34 mm. 
b) mit dem Augustschen Psychro

meterY 
Es besteht aus zwei Thermometern; 

die Kugel des einen ist trocken, die des 
anderen mit feuchter Gaze umwickelt, 
die in Wasser taucht. 

J e mehr Wasser verdunstet, desto 
gr013er die Abkuhlung und desto niedriger 
der Thermometerstand. Die Temperatur
differenz der Thermometer ist der Feuch-
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W ovon hangt die Menge 
der absoluten Feuchtigkeit 
aM 

Wie verlauft die Tages
schwankung der absoluten 
Feuchtigkeit~ 

Wie verlauft die J ahres
schwankung der absoluten 
FeuchtigkeitY 

Wie bestimmt man die re
lative Feuchtigkeit (Fr) mit 
Koppes Haarhygrometer1 

Die Bestimmung der rela
tiven Feuchtigkeit auf der 
Haut oder zwischen den Klei
dungsstiicken geschieht mit 
dem Kleider- (Haar-) Hygro
meter von Wurster. Wie 
groE ist die Warme und die 
relative Feuchtigkeit auf der 
bekleideten Haut bei richtig
gewahlter Kleidung1 

Wie verlauft die Tages
schwankung der relativen 
FeuchtigkeiM 

Wie verhalt sich die J ahres
Bchwankung der relativen 
FeuchtigkeitY 

tigkeit umgekehrt proportional. Die 
Konstante = 0,65. Berechnung nach der 
Formel: 
max. Feuchtigkeit = abs. + (t1-t2).0,65 
abs. = max. Feuchtigkeit - (t1-t2 ) 0,65. 
Die max. Feuchtigkeit wird nach einer 
Tabelle bestimmt. 

Von der Temperatur und von der 
raschen Wasserverdunstung. 

Kurz vor Sonnenaufgang liegt das 
Minimum; bis etwa 9 Uhr morgens steigt 
die absolute Feuchtigkeit infolge der zu
nehmenden Wasserverdunstung; bis 4 Uhr 
nachmittags erfolgt eine Abnahme und 
dann bis 9 Uhr abends wieder eine Stei
gerung derselben. 

1m Januar haben wir die geringste, im 
Juli die hiichste absolute Feuchtigkeit. 

Man entfernt die hintere Blechwand 
des Apparates, feuchtet den Musselin
streifen mit Wasser an, stellt den Zeiger, 
wenn er sich nicht selbst richtig einstellt, 
auf 100. Dann entfernt man Deckel und 
Glasscheibe. Wenn der Zeiger zur Ruhe 
gekommen ist, relative Feuchtigkeit in 
Prozenten ablesen und den Warmegrad 
aufschreiben. 

31 0 C und 30-40 % relat. Feuchtig
keit; bei zu dicker, undurchlassiger Klei
dung dagegen 35 0 C und 65 % ; hier starke 
Belastigung. 

Das Maximum derselben liegt zur Zeit 
des Sonnenaufganges, das Minimum etwa 
um 3 Uhr nachmittags. 

Sie zeigt nur geringe Schwankungen: 
im Winter 75-85%, 
" Sommer 65-75%. 
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Wie verhiiJt sich das Siit
tigungsdefiziM 

Welche Faktoren haben 
einen EinfluB auf die Was
serdampfabgabe des Orga
nismusY 

Wie reagiert der Korper 
auf zu starke WasserabgabeY 

Werden hohe Siittigungs
prozente der Luft gut ver
tragenY 

Rygiene. 

Es zeigt groBe Schwankungen. 
1m Juni und Juli ist es um 500-700% 

grOBer als im Dezember und Januar. 
1. Die relative Feuchtigkeit. 
2. Die Temperatur; bei hoherer Tem

peratur steigt die Wasserabscheidung 
durch die Raut. 

a. Der Wind; er setzt die Wasser
dampfabgabe der Raut bei 20-35° C 
herab (Erwiirmung durch Leitung). 

4. Die Muskelarbeit steigert die Wasser
dampfabgabe. 

5. Die Erniihrung; sie beeinfluBt die 
Wasserdampfabgabe hauptsiichlich bei 
hoherer Temperatur. 

6. Das Siittigungsdefizit. 
7. Der Luftdruck spielt eine unterge

ordnete Rolle. 
Mit DurstgefUhl. 

N ein. Sie rufen Beklemmung und Be
iingstigung hervor. 

Lufttemperatur. 
Wie miBt man die Tem

peratur der AtmosphiireY 

Wie ist ein Thermometer 
anzubringen Y 

Was ist ein Schleuderther
mometer und wozu dient esY 

Mit empfindlichen Quecksilberthermo
metern, Metallthermometern (Thermo
graph, bei dem die Temperaturschwan
kungen mittels Schreibhebels auf einer 
rotierenden Trommel registriert werden); 
fiir groBe Kiiltegrade verwendet man 
Weingeistthermometer. 

Maximal- und Minimalthermometer 
(Six und Casella) kommen fiir meteoro· 
logische Beobachtungen in Betracht. 

Die strahlende Wiirme miBt man mit 
Schwarzkugelthermometern im Vakuum 
nebst zugehorigem Vergleichsthermo
meter (Insolationsthermometer). 

An der N ordwand des Rauses, 4 m 
iiber dem Boden, geschiitzt gegen Strah
lung vom Boden und von erwiirmten 
Rauswanden, gegen Regen usw. 

Ein an einer I m langen Schnur be
festigtes gewohnliches Thermometer, das 
im Kreise geschwungen wird. Es dient 
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Was ist das Assmann
sche Aspirationsthermome
ter? 

Was verstehen Sie unter 
dem Tagesmittel der Tem
peratur? 

Was versteht man unter 
dem Monats- und J ahres
mittel der Temperatur~ 

Der klimatischen Charak
teristik legt man die mittlere 
Monats- und J ahrestempe
ratur zugrunde. Wie stellt 
man sie darV 

Wie nimmt die Lufttem
peratur in der Hohe 3,M 

Um iiber die Temperatur
verhiUtnisse der bewohnten 
Erdoberflache AufschluB zu 
erhalten, ist die Kenntnis der 
an vielen Orten gesammelten 
meteorologischen Daten not
wendig. Welche Temperatu
ren kommen in BetrachM 

Was versteht man unter 
absoluten und mittleren Ex
trement 

Was versteht man unter 
mittlerer Tagesschwankung~ 

1st die Tagesschwankung 
ii ber dem Meere sehr groB 1 

zur Bestimmung der wirklichen Luft
temperatur. 

Ein Thermometer in einem diinnwan
digen Metallgehause mit einem Feder
kraft-Laufwerk. Ein konstanter Luft
strom von 2,3 m je Sekunde Geschwin
digkeit wird durch ein Exhaustorscheiben
paar an dem Thermometer vorbeigefiihrt. 

Die Temperatur- Stundenbeobach-
tungen eines Tages werden addiert, durch 
24 dividiert. Auf diese Weise erhalt man 
das Tagesmittel der Temperatur. 

Die Tagesmittel addiert und durch die 
Zahl der Tage des Monats bzw. Jahres 
dividiert ergeben das Monatsmittel bzw. 
J ahresmittel. 

Als Monats- und Jahresisothermen, 
Linien, die Orte gleicher mittlerer 
Monats- bzw. Jahreswarme miteinander 
verbinden. 

Fiir je 100 m Steigung nimmt die 
Temperatur urn 0,57 0 C im Mittel abo 

Die mittlere Monats- und Jahres
temperatur, die absoluten und mittleren 
Extreme, die mittlere Tagesschwankung, 
die mittlere J ahresschwankung und die 
interdiurne Veranderlichkeit. 

Die hochste bzw. niedrigste Tempera
tur, die iiberhaupt wahrend der genannten 
Beobachtungsjahre zu verzeichnen war. 

Durch Addition der hochsten bzw. 
niedrigsten Temperaturen der einzelnen 
Beobachtungsjahre und Division durch 
die Zahl der Jahre findet man die mitt
leren Extreme. 

Die mittlere Differenz zwischen der 
Maximal- und Minimaltemperatur eines 
Tages. 

Nein; sie iet aber inmitten der groBen 
Kontinente selbst in polaren Regionen 
sehr bedeutend (starkste Kontraste in der 
Sahara, Tibet). 
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Wie miBt man die mittlere 
J ahresschwankung' 

Was bezeichnet man als in
terdiurne VeranderlichkeiM 

Die Temperaturschwan
kungen beeinflussen die 
Warmeregulierung un seres 
Korpers. Bei welchen an
deren V organgen gibt der 
Korper auch Warme aM 

Wie viele Warmeeinheiten 
werden bei der Verdunstung 
von 1 g Wasser latenM 

Wie groB ist der Warme
verlust bei groBerer Korper
anstrengung fUr den Men
schen' 

Was versteht man unter 
chemischer Warmeregulati
onY 

Die Warmeproduktion des 
Korpers kann noch von an
deren Faktoren beeinfluBt 
werden. Wodurch z. B.' 

W ovon ist die Warme
abgabe abbangig¥ 

Durch zu hohe Tempera
turen wird die Entwarmnng 
des Korpers behindert, so daB 
es zu Warmestauung kommt. 
Welche akute Krankheits
erscheinung kommt durch 
Warmestauung zustande? 

Nennen Sie mir die Sym
ptome des Hitzschlages. 

Hygiene. 

Durch die Differenz zwischen den mitt
leren Temperaturen des heiBesten und 
des kaltesten Monats. 

Den unperiodischen Temperaturwechsel 
von einem Tage zum anderen. 

Die normalerweise vom Korper taglich 
erzeugten 3000 Warmeeinheiten werden 
wie folgt abgegeben: 

1. Durch Speisen (40-50 WE). 
2. Durch Erwarmung der Atemluft und 

Wasserverdunstung an der Lungenober
flache (200-400 WE). 

3. Durch Warmeabgabe von der Haut 
(2000 WE und mehr), und zwar 

durch Leitung, 
" Strahlung, 
" Wasserverdunstung. 

0,51 WE. 

Er verliert bei starkerer Korperan
strengung 2000-2600 g Wasser durch 
Verdunstung von der Hant = 1000 bis 
1500 WE. 

Die Hautnerven regen je nach dem 
Grade der Abkiihlung reflektorisch den 
VerbrennungsprozeB in den Muskeln mem 
oder weniger an. 

Durch Muskelbewegungen und auch 
durch die Quantitat und Qualitat der 
Nahrung. 

Vom Atemvolumen, von der Vergro
Berung oder Verringerung der Korper
oberflache, von der Blutfiille, Blutzirku
lation und von der SchweiBsekretion 
(physikalische Warmeregulation). 

Der Hitzschlag. 

Gesicht gerotet, Augen glanzend, Kopf
schmerz, Beklemmung, Trockenheit im 
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Wann sind die Bedin
gungen fiir den Hitzscblag 
giinstig~ 

Wie kann man demnach 
dem Hitzschlag vorbeugen~ 

Wie nennt man die Krank
hejt, die als eine Folge der 
direkten Einwirkung von 
Sonnenstrahlen auf den ru
henden Organismus aufzu
fassen ist~ 

Wie schiitzt man sich 
gegen die direkte Inso
lationswirkung~ 

W odurch wird die BOg. 
Tropenanamie hervorgeru
fenY 

Welche Schiidigungen des 
Korpers kommen durch zu 
niedrige Temperaturen zu
stande~ 

Wann kommen Erfrie
rungen am leichtesten vod 

Welche Witterungsver-
haltnisse geben am leich-

Halse, trockene Haut, Flimmern vor den 
Augen, Ohrensausen, Ohnmacht, Zittern 
der Glieder, BewuBtlosigkeit. 

Bei ruhiger mit Feuchtigkeit gesattigter 
Luft (Tropen im Anfang einer Regen
periode, in der gemiiBigten Zone vor 
Ausbruch eines Gewitters); begiinstigt 
wird das Auftreten des Hitzschlages beim 
Marsche in geschlossenen Kolonnen, bei 
angestrengten Muskelbewegungen (Tun
nelarbeiter), durch reichliche Nahrung 
(erhohte Warmeproduktion), ungeml
gendes Getrank, durch AlkoholgenuB und 
eng anliegende, warme Kleidung. 

Durch zweckmaBige Kleidung und 
Wohnung, maBige Nahrung, Luftbewe
gung durch Fiicher, kalte UbergieBungen. 
Entwarmung durch Ventilation in Berg
werken und bei Tunnelbauten. 

Sonnenstich. 

Durch weiBe, die Sonnenstrahlen 
reflektierende Kleidung und Kopfbe
deckung. 

Durch Erschwerung der Warme- und 
Wasserdampfabgabe durch warme und 
feuchte Luft. Folge: Erschlaffung und 
Schwachegefiihl des Korpers. 

Bei langerem Aufenthalt in tropischen 
Klimaten gesteigerte Empfindlichkeit 
gegeniiber kleinsten Temperaturschwan
kungen. Disposition zu Erkaltungskrank
heiten. 

1. Erfrierungen. 
2. Erkaltungskrankheiten. 

Bei stark bewegter kalter Luft und 
bei ungeniigender Bekleidung (unterstiitzt 
durch AlkoholgenuB). 

Heftige kiihle Winde, in W ohnraumen 
Zuglnft, plotzliche Temperaturschwan-
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testen zu Erkaltungskrank
heiten AnlaB Y 

Welche Klimate dispo
nieren fiir Erkaltungskrank
heitenY 

Hygiene. 

kungen, Niederschlage (Bodennasse), 
Durchnassung von Schuhwerk und 
Kleidung. 

1. Feuchtes tropisches Klima; 
2. Klima mit heftigen, kalten Winden 

und Niederschlagen mit Bodennasse; 
3. Klima mit plOtzlichen Temperatur

schwarrkungen. 

Niederschlage und Sonnenstrahlung. 
Wie entstehen Nieder

schlageY 

W 0 fallen die groBten 
Regenmengen, d. h. in wel
cher Zone! 

W ovon ist die Menge des 
Regens abhangigY 

Wie werden die Nieder
schlage gemessen Y 

Hygienische Bedeutung 
der Niederschlage. 

Durch Kondensation von atmosphiiri
schem Wasserdampf, indem kaltere Luft
stromungen in warmere einbrechen und 
umgekehrt (Nebel-Niederschlag von 
Wasser um die feinsten in der Luft 
schwebenden Staubpartikelchen herum). 
VergroBern sich die Nebelblaschen durch 
Kondensation, so entstehen Wasser
tropfen, Regen oder bei 0 0 C Schnee 
bzw. Hagel. 

In der tropischen Zone. 

Von der Sattigung des Luftstromes mit 
Wasserdampf und der Intensitat der 
Abkiihlung. 

Die groBten Regenmengen fallen inner
halb der tropischen Zone. An der Kiiste 
und im Gebirge fant mehr Regen als im 
Binnenland und in der Ebene. 

Durch ein AuffanggefaB von 500cm2 

Flache; 5 cm 3 entsprechen 0, I mm Regen
Mhe. 

1. Schadigend wirken sie infolge Durch
feuchtung des Schuhwerkes und der 
Kleidung. Erkaltungskrankheiten. 

2. Indirekt sind sie ein bedeutungs
voller Teilfaktor des Klimas. 

3. Sie reinigen Luft und Boden, 
schwemmen Staub, Bakterien und Faul
nisstoffe fort. 

4. Sie konnen organisches Leben und 
auch die Vermehrung und Erhaltung 
der Mikroorganismen befordern. 

5. Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft 
und der oberen Bodenschichten und der 
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Die Sonnenscheindauer wird 
mit Hilfeeines Sonnenschein
autographen von Camp
bell bestimmt. Kennen Sie 
die Konstruktion dieses Ap
parates1 

Welche drei Strahlenarten 
finden sich im Sonnenlicht? 

Gehen wir einmal diese 
drei Strahlenarten genauer 
durch. 

Worauf ist die Heilwir
kung der Hohenkurorte zu
riickzufiihren 1 

Welche Wirkungen schreibt 
man den ultravioletten Strah
len zu1 

Stand des Grundwassers ist von den 
Niederschlagen abhangig. 

Durch eine Glaskugel werden die 
Sonnenstrahlen auf einem damnter be
findlichen mit Stundeneinteilung verse
henen Papierstreifen konzentriert, so daB 
das Papier an dieser Stelle versengt oder 
verfarbt wird. 

v. E smarch verwendet bei seinem 
Apparat lichtempfindliches photographi
sches Papier. 

1. Die langwelligen, roten Warme
strahlen, 

2. die gelben Helligkeitsstrahlen, 
3. die kurzwelligen, blauvioletten und 

ultravioletten, chemisch wirksamen 
Strahlen. 

Die langwelligen roten Warmestrahlen 
werden von 'dem menschlichen Organis
mus als wohltuend empfunden. Zu inten
sive Bestrahlung des Korpers kann 
Sonnenstich hervorrufen. Messung der 
Warmestrahlen mit dem Pyrheliometer 
von Angstrom und Michelsons Akti
nometer. 

Die Helligkeitsstrahlen, die mit dem 
Web e r schen Photometer gem essen wer
den, sind dem Korper im allgemeinen 
dienlich (erhohte Kohlensaureausschei
dung). GroBere oder geringere Lichtfiille 
beeinfluBt das psychische W ohlbefinden 
und die Stimmung. 

Zu den kurzwelligen Strahlen gehOren: 
1. Die blauvioletten (photographi

schen) Strahlen, 
2. die ultravioletten Strahlen (che

misch wirksam). 
Auf die ultravioletten Strahlen des 

Sonnenlichtes, weil hier die starke Ab
sorption der Strahlung durch die Atmo
sphare wegfallt. 

1. Eine giinstige Wirkung durch ge
steigerte Oxydation, erhiihte Muskel
leistungen, Herabsetzung des Blutdrucks, 
Vertiefung und Verlangsamung der At
mung, Lahmung der Vasomotoren der 
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Welche Wirkung iiben die 
ultravioletten Strahlen auf 
Bakterien ausY 

Was versteht man unter 
Witterung, was unter KlimaY 

N ennen Sie mir die klima
tischen Charakteristika der 
tropischen und subtropischen 
Zone. 

Die Mortalitat ist in den 
Tropen eine sehr hohe. 
Durch welche Krankheiten 
ist sie bedingty 

Hygiene. 

Haut. Tuberkulose Erkrankungen der 
Knochen und Gelenke werden gUnstig 
beeinfluJ3t. Auch mit kiinstlicher Hohen
sonne (Quarzlampe) sind ahnliche E r
folge auch bei Rachitis erzielt worden. 

2. Eine schadigende Wirkung durch 
Hyperamie und Entziindung der Haut 
(Gletscherbrand), durch Auftreten roter 
und brauner Flecken auf der Haut (Xero
derma pigmentosum). Zur Vermeidung 
von Augenschadigungen sind Rauchglas
brillen zu tragen. 

Sie toten sie abo (Durch Sonnenlicht 
gehen sie in 3 Stunden, durch diffuses 
Tageslicht erst binnen 3-4 Tagen zu
grunde.) 

Klima. 
Witterung ist der jeweilige Zustand 

der Atmosphare eines Ortes mit den sich 
darin in einer engbegrenzten Zeit ab
spielenden Vorgangen. 

Klima ist das durchschnittliche Er
gebnis samtlicher im Laufe der Jahre 
beG bachteten Witterungsverhii.ltnisse. 

Es fehlt der "Wechsel der Witterung" 
fast vollig. Es wechselt die Zeit der 
Passate (Winde mit trockenem Wetter) 
mit der Regenzeit (Sommerregen) abo 
Die Luftfeuchtigkeit ist besonderen 
Schwankungen unterworfen. Eine wei
tere Eigentiimlichkeit dieses Klimas 
bildet die intensive Sonnenbestrahlung. 
Durch die giinstigen Bedingungen fiir 
organisches Leben kommt es einerseits 
zu doppelten Ernten, andererseits zu 
starken Zersetzungen, Faulnis- und Ga
rungsvorgangen. 

Sonnenstich, Hitzschlag, Tropenanamie, 
Malaria, Ruhr, Darmkatarrh, Cholera 
asiatica, Cholera infantum, Phthise, 
Bronchitis, Pneumonie. Ferner Trypano
somenkrankheiten, Riickfallfieber, Gelb
fieber, Filarienerkrankungen. 
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N ennen Sie mir die klima
tischen Charakteristika der 
arktischen Zone. 

Welche Krankheiten kom
men in der arktischen Zone 
vor¥ 

N ennen Sie mir die klima
tischen Charakteristika der 
gemaBigten Zone. 

Welche Krankheiten kom
men fUr die gemaBigte Zone 
besonders in Betracht¥ 

Welches sind die klima
tischen Eigentumlichkeiten 
des Rohenklimas¥ 

Rier ist der Wechsel von Winter und 
Sommer ein ausgesprochener. 1m Winter 
fehlt die Sonnenstrahlung ganz. Nieder
schlage sind selten. Der Winter bringt 
eine furchtbare Monotonie. Unter den 
Menschen greift Schliifrigkeit, Depression 
und Reizbarkeit um sich. 

Die hochste Warme tritt im Juli
August ein. 1m Sommer durchweg an
genehme Witterungsverhaltnisse. 

Krankheiten der Respirationsorgane 
sind haufig. Wegen der Erschwerung der 
Einschleppung infektioser Krankheiten 
herrschen hier auBerst gunstige Gesund
heitsverhiiltnisse. Phthise fehlt voll
kommen. Pneumonien sind relativ selten. 

Wechsel der J ahreszeiten, aperiodisches 
Schwanken der Witterung; starke Tages
und J ahresschwankungen der Temperatur 
im kontinentalen Klima; ausgeglicheneres 
Klima in den Kustenstrichen. 

1m Binnenlande: Diarrhoea infan
tum, Cholera, Phthise, Pheumonie, Bron
chitis. 

1m Kustenklima treten diese Krank
heiten infolge gunstiger klimatischer Ver
haltnisse bedeutend zuruck. 

Die Sonnenstrahlen wirken intensiver, 
die Lufttemperatur ist geringer. (Durch
schnittliche Abnahme der Lufttemperatur 
fur 100 m Erhebung im Mittel 0,57 0 C.) 
Die Tages- und J ahresschwankungen sind 
geringer. Je hoher ein Ort, desto geringer 
ist die absolute Feuchtigkeit. Gebirgige 
Gegenden haben relativ haufige Nieder
schlage, da sich die warm en Luftschichten 
an den Gebirgen pliitzlich abkuhlen. Die 
Luftbewegung ist lebhafter als in der 
Ebene. Roher gelegene Orte, namentlich 
waldbedeckte Striche zeichnen sich durch 
Reinheit, Staubfreiheit der Luft aus. 
Rohenluft wirkt anregend auf Herz- und 
Lungentatigkeit, sie erhiiht den Stoff
wechsel. 
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Wie beeinfluIlt das Hohen. 
klima die Cholera infantum, 
Cholera asiatica, Malaria und 
PhthiseY 

Was versteht man unter 
Akklimatisation Y 

In welchen Zoneu ist fur 
den Europaer die Akklima· 
tisation leichtY 

Woran scheitert die Ak· 
klimatisation in jenen Ge· 
gendenY 

Bei der Akklimatisation 
kommt angeborene und er
worbene Rassendisposition 
in Betracht. Was ist fiir 
den Europaer bezuglich sei
ner Ansiedelungsfahigkeit in 
den Tropen von Wichtig
keitY 

W ovon hangt die ange· 
borene individuelle Dispo. 
sition zur Akklimatisation 
abY 

Was ist fiir den Ansiedler 
in den Tropen von ganz be· 
sonderer Bedeutung' 

Hygiene. 

Die niederen Sommertemperaturen 
verursachen im allgemeinen eine Ab· 
nahme der Cholera infantum. Eine 1m. 
munitat gegen Cholera asiatica bringt die 
Hohenlage nicht, aber die Erschwerung 
des Verkehrs verringert die Einschlep. 
pungs- und Verbreitungsgefahr. 1m all· 
gemeinen laBt sich eine Abnahme der 
Malaria mit zunehmender Hohe feststellen 
(in den Alpen bis zu 500 m), wohl durch 
die fiirdie Anopheles ungiinstigeren Le· 
bensbedingungen, wie das Fehlen von 
sumpfigen und muldenformigen Talern, 
herbeigefiihrt. Die Mortalitat an Phthise 
nimmt abo 

Die Gewohnung des Einzelindividuums 
oder einer ganzen Rasse an ein unge· 
wohntes Klima. 

In der arktischen und subtropischen 
Zone; ungleich schwerer ist sie in den 
tropischen Gebieten, speziell in Kusten
gebieten. 

An infektiosen Krankheiten (Malaria, 
Dysenterie, Schlafkrankheit, Gelbfieber, 
Beri.Beri), denen die Kolonisten ausge· 
setzt sind; ferner an abnehmender Frucht
barkeit der Ehen, an Auftreten physischer 
und psychischer Degeneration der ari· 
schen Einwanderer. 

Ob seine Vorfahren sich schon mit 
Einwanderern aus der tropischen Zone 
gekreuzt haben (Malteser, Spanier, Por· 
tugiesen liefern resistente Kolonisten). 

Von der Korperbeschaffenheit des 
Einzelindividuums. 

Die genaue Einhaltung hygienischer 
Lebensbedingungen betreffs W ohnung, 
Kleidung und Beschaftigung. 
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Luft. 
Chemisches Verhalten. 

Wieviel Luft etwa atmet 
der Mensch taglich ein? 

Wie verteilen sich die ein
zelnen in der Luft enthalte
nen Gase prozentuaU 

1st der Sauerstoffgehalt 
der Luft konstantY 

Bei welchem Sauerstoff
gehalt der Luft treten Atem
beschwerden ein Y 

Wann kann der Tod er
folgenY 

Ozon (03 ) und Wasser
stoffsuperoxyd (H20 2) be
sitzen stark oxydierende 
Eigenschaften. Wann ent
steht Ozon und welche hy
gienische Bedeutung steht 
ibm zu7 

Totet Ozon Bakterien ab, 
die in der Luft vorhanden 
sindY 

Wann erfolgt eine kiinst
liche Ozonisierung Y 

Wie wirkt kiinstlich ge
steigerter Ozongehalt der 
Atmungsluft auf den Men
schen ein! 

Wann ist die Luft beson
ders ozonreich Y 

Schiirmann, Repetitorlum. 6. Auf!. 

11,52 m S = 14,9 Kilo. 

Man findet im Mittel 20,7 % Sauerstoff, 
78,3 % Stickstoff, 1 % Argon, Spuren von 
Crypton, Neon, Metargon und Helium. 
1 % Wasserdampf, 0,03 % Kohlensaure, 
Spuren von Ozon, H 20 2, NHs' HNOs' 
HN02, zllweilen Kohlenoxyd, Kohlen
wasserstoff, schweflige Saure usw. 

J a. Die Schwankungen betragen viel
leicht 0,5 %. Innerhalb bewohnter W ohn
raume sind die Abweichungen des Sauer
stoffgehaltes von der Norm nur gering. 

Wenn der Sauerstoffgehalt der Luft 
unter 11 % sinkt (siehe Bergkrankheit 
S.3). 

Bei einem Sauerstoffgehalt der Luft 
unter 7%. 

Ozon entsteht durch elektrische Ent
ladungen (Gewitter) oder kiinstlich durch 
Hindurchleiten von elektrischen Ent
ladungen durch Luft oder Sauerstoff, bei 
Verdunstung von Wasser, bei langsamer 
Oxydation von Phosphor, Ather, Wein
geist usw.; Ozon befreit die Luft von or
ganischem Staub und iibelriechenden 
Substanzen. 

Nein. Die in der atmospharischen Luft 
vorhandene Menge Ozon (2 mg Ozon in 
100 m S) geniigt nicht. Erst wenn der 
Gehalt von 2 g Ozon im Kubikmeter 
iiberstiegen wird, werden die Luftbak
terien abgetotet. 

Wenn kurzwellige UV-Strahlen in die 
Luft gelangen, z. B. an Bogen- und 
Quarzlampen. 

Er erzeugt eine Reizung der Konjunk
tiva, Schlafrigkeit, Reizung der Respira
tionsschleimhaut und Glottiskrampf. 

1m Friihjahr, bei feuchter bewegter 
Luft, nach Gewittern, bei Schneefall. 

2 
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Wie wird der Ozonnach
weis erbrachtY 

Das in der Atmosphare 
enthaltene HaOs entsteht in 
gleicherWeise wie das Ozon, 
und zwar ingroBerenMengen. 
Kommt ihm eine hygienische 
Bedeutung zuY 

W oher stammt die Koh
lensaure der LuftY 

Wieviel Kohlensaure wird 
taglich von einem Erwach
senen bei mittlerer Kost und 
Arbeit durchschnittlich aus
geschieden' 

Wie wird die Kohlensaure 
aus der Luft fortgeschafftY 

Wie hochkann der Kohlen
sauregehalt der Luft inner
halb derWohnungen steigenY 

Wie wird der Kohlensaure
nachweis der Luft gefiihrty 

Hygiene. 

Man fiihrt einen Strom der zn unter
suchenden Luft langere Zeit iiber einen 
mit Kalinmjodidstiirkekleister getrankten 
FlieBpapierstreifen. Durch Ozon wird 
J od freigemacht. 
2 KJ + H 20 + Os = 2 KOH + O2 + J a 
Starke wird geblaut. 

Nein. 

1. Von der Atmnng der Menschen und 
Tiere (ein Mensch atmet stiindllch 
22 Liter COs ans). Die· Atmungsluft 
enthiilt 4 % COa' 

2. Von Faulnis-, Verwesungs- und 
Garungsprozessen. 

3. Von der Verbrennung von Brenn
material. 

4. Von unterirdischen CO2-Ansamm
lungen. 

1000 g oder 550 Liter Kohlensaure. 

Durch griine Pflanzen, die am Tage 
Kohlensaure zerlegen, durch Nieder
schlage, die im Mittel 2 cms CO2 in 
1 Liter enthalten, und die kohlensauren 
Salze des Meerwassers. Eine gleichmaBige 
Verteilung der CO2 der Luft findet 
durch Winde statt, so daB wir iiberall in 
der freien Atmosphare Schwankungen 
zwischen 0,2 und 0,55%0' im Mittel 0,3%0 
beobachten. 

Bis 1, 2 und 10 pro mille. 

a) Nach Pettenkofer(genaue Bestim
mung). Ba(OH)s + CO2 = BaCOa + H20 
Barytwasser gibt mit COs unlosliches 
BaCOs' Je groBer der COs-Gehalt der 
Lnft, um so mehr BaCOs wird gebildet, 
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um so mehr verringert sich der Gehalt 
des Ba( 0 H)a an dem alkalisch reagie. 
rend en Atzbaryt. Durch Titrieren mit 
Oxalsaure wird auch dieses in Barium. 
oxalat (unlOslich) ubergefuhrt. 
Ba(OH)a + CaHaO, = BaCaO. + 2 HaO. 
Zum Versuch fliIlt man einen geeichten 
Funfliterkolben mit Blasebalg 50mal (= 
etwa flinfmaliger Luftwechsel). Vermeiden 
der Exspirationsluft. Kolben dann rasch 
mit Gummikappe schlieBen. Eiligst 
100 cms Barytwasser aus der Pipette 
(ohne zu blasen!) in den Kolben einlaufen 
lassen. Gut den Kolben verschlieBen. 
Luftdruck und Temperatur ablesen. 
Dann 15 Minuten schutteln und hin. und 
herroIlen (vermeiden, daB die Flussigkeit 
mit der Gummikappe in Beruhrung 
kommt). Jetzt wird das gctrubte Baryt. 
wasser durch einen Trichter in eine Glas· 
stopselflasche gegossen. Den Nieder· 
schlag laBt man drei Stunden sich abo 
setzen. - In der Zwischenzeit stellt man 
sich das Barytwasser ein. 25 cms Baryt. 
wasser werden mit Pipette in ein Becher· 
glas gefiillt und zwei Tropfen Phenol. 
phthaleIn hinzugefiigt. Titrieren mit 
Oxalsaurelosung (1,405 g im Liter) bis das 
Rot verschwindet. Ofters wiederholen. 

Aus der Stopselflasche werden nun 
25 cms Barythydrat (klar) abgefiillt, drei 
Tropfen Phenolphthalein zugesetzt und 
mit Oxalsaurelosung titriert. Aus der 
Menge des durch die Kohlensaure be. 
schlagnahmten Baryts wird unter Be· 
rucksichtigung des angewendeten Luft. 
volumens der Kohlensauregehalt der 
Luft berechnet. 

126 Gewichtsteile kristaIlwasserhaltige 
Oxalsaure entsprechen 44 Gewichtsteilen 
Kohlensaure; 2 mg Kohlensaure sind 
gleieh rund 1 ems Kohlensaure bei 0 0 

und 760 mm Druck. 
b) Nach Lunge·Zeckendorf (appro. 

ximativ). In ein Pulverglaschen von 
2* 
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80 ems Inhalt bringt man 10 ems einer 
mit Phenolphthalein versetzten Soda
Hisung (1/10 NormalsodaHisung 2 ems + 
100 ems Aqu. dest.). Das Pulverglas hat 
doppelt durehbohrten Stopfen. Durch 
die eine ()ffnung geht ein Glasrohr bis 
zum Boden des GefaBes, dureh die andere 
()ffnung fUhrt ein knieformig gebogenes 
Glasrohr, an dem ein GummibalIon an
gebraeht ist, der ein Ventil enthalt, das 
die Luft nur heraustreten, nieht aber 
eintreten laBt. Dureh Zusammendriieken 
des Ballons wird die Luft dureh das 
Ventil naeh auBen gefiihrt; jetzt saugt 
der Ballon die AuBenluft dureh das lange 
Glasrohr dureh die Fliissigkeit in das 
Flasehehen. Dieses Verfahren ist so lange 
zu wiederholen, bis Entfarbung einge
treten. Aus der Anzahlder notigen Fiil
lungen laBt sieh der CO 2-Gehalt der Luft 
annahernd bestimmen. 

Bei einem CO 2·Gehalt von 0,3 pro Mille 
braueht man 48 Fiillungen, 

bei einem CO2-Gehalt von 0,6 pro Mille 
braueht man 21 Fiillungen, 

bei einem CO 2·Gehalt von 0,9 pro Mille 
braueht man 10 Fiillungen, 

bei einem CO 2-Gehalt von 1,2 pro Mille 
braueht man 8 FiilIungen, 

bei einem CO2-Gehalt von 1,5 pro Mille 
braueht man 6 Fiillungen. 

c) Der Wolpertsehe Kohlensaure
messer (Karbazidometer) gibt anna
hernde Bestimmungen. In einem kali
brierten Glaszylinder wird eine konstante 
kleine (2 emS) mit Phenolphthalein rot
gefarbte Menge von Sodalosung (1/50 %) 
mit steigenden Mengen der zu unter· 
suchenden Luft gesehuttelt, bis aIle Soda 
in saures kohlensaures N atron iiberge
fiihrt ist, was am Versehwinden der Rot
farbung erkennbar ist. 2 ems der Soda
losung binden 0,03131 ems CO 2 bei 0° 
und 760 mm. 

Na2COS + H20 + CO 2 = 2 NaHCOs. 
J e kohlensaurearmer die Luft, desto 



Wie verh1iJ.t sich der 
menschliche Organismus ge
genuber dem Kohlensaure
gehalt der LuftY 

Wie gelangt Kohlenoxyd
gas in die freie AtmosphareY 

Wie weist man Kohlen
oxydgas nach Y 

Kennen Sie noch andere 
Proben fUr die Kohlenoxyd
bestimmungY 
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mehr mull bis zur Entfarbung gebraucht 
werden. Berechnung: 

Entweder die dem Kolbenstand ent
sprechenden 0/00 CO2 ablesen oder aus der 
abgelesenen Zahl der eingelassenen cm 3 

Luft den Kohlensauregehalt berechnen 
0,03131 

eingelassene cm3 Luft' 

Ein unmittelbar schadlicher Einflull 
kann nicht angenommen werden. Die 
CO2 wirkt erst in groBeren Mengen giftig. 
Ein CO2-Gehalt von 1 % wird langereZeit 
ohne Schaden vertragen. Steigt der CO2-

Gehalt der Luft auf 1-2%, so muB der 
O-Gehalt entsprechend sinken, ehe Be
lastigung auftritt. 

Der Tod erfolgt bei einem Gehalt von 
14%, bei reichlichem Vorhandensein von 
Sauerstoff sogar erst bei 40 %. 

Trotzdem ist festgesteUt worden, daB 
freie Luft von mehr als 0,4 pro Mille CO2, 

wie sie in Industriebezirken, Stadten und 
bei Moorrauch vorkommt, auf die Dauer 
als belastigend empfunden wird. W oh
nungsluft von mehr als 1 pro Mille CO2 

beeintrachtigt das W ohlbefinden. Hier 
treten aber noch andere Momente, wie 
z. B. ubelriechende Gase usw. hinzu. 

Mit den Gichtgasen der Hochofen, mit 
dem Schornsteinrauch, Leuchtgas und 
den Heizgasen. 

Spektroskopisch. Durch Untersuchung 
von verdiinntem Blut (1: 300), das mit 
5-10 Liter der zu untersuchenden Luft 
gemengt ist, oder mit PaUadiumchlorur
papier, das sich bei Kohlenoxydgas
anwesenheit schwarzt. 

1. Die Tanninprobe nach Kunkel und 
Welzel. 

2. Die Ferrocyankalium-Essigsaure-
Probe. 

FUr beide Proben gebraucht man eine 
10-Literflasche. die mittels Blasebalg mit 
Luft gefUUt und dann verschlossen wird. 
Man bringt 50 cm3 20% Blutlosung (Blut 
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Rufen KohIenwasserstoffe, 
die dureh undiehte Hew
korper, Tabakraueh usw. in 
die Wohnraume gelangen, 
sehwere Gesundheitsstorun
gen hervorY 

N ennen Sie mir Metall
dampfe, die sieh der Luft bei
mengen konnen. 

Aueh atzende und giftige 
Gase finden sieh unter Um
standen in der Luft. Welehe 
sind es Y 

Wo in der freien Luft fin
den sich 

Hygiene. 

1 + Wasser 4) hinein, sehiittelt 20 Mi
nuten. FUr die Ausfiihrung der Proben 
fiillt man mit Triehter den Flaseheninhalt 
in Kolbehen abo 

Tanninprobe: 5 em3 BlutlOsung + 
15 em3 1 % Tanninlosung, umsehiitteln. 
Ebenso wird mit einer Kontrollosung 
(nieht im Sehiittelversueh gewesene, 
verdiinnte Blutlosung) verfahren. Es 
bildet sich ein Niederschlag, der schon 
bei 0,023°100 CO Anwesenheit naeh 1 bis 
2 Stunden braunliehrot, bei normalem 
Blut (Vergleiehsprobe) graubraun wird. 
(Dauerpro be.) 

Ferrocyankalium - Essigsaure
probe. 

Zu 10 em a Blutlosung 5 em 8 Ferrocyan
kalium (20 % ) zusetzen + 1 em 8 Essig. 
saure (1 Vol. Eisessig + 2 Vol. Wasser). 
Der bei CO Blut auftretende Niedersehlag 
wird bald rotbraun, der des normalen 
Blutes (Vergleiehsprobe) graubraun. 

Nein. 

Diimpfe von Queeksilber, Zink, Kad· 
mium, Arsen, Phosphor. 

ChIor, Phosgen, Triinengase (Weill
kreuz), blasenbildende Kampfstoffe ( Gelb· 
kreuz), Sauredampfe, wie Saizsaure,FluJl
saure, Sehwefeldioxyd, Salpeter- und sal· 
petrige Saure, die nitrosen Gase, weiter 
Sehwefelwasserstoff, Ammoniak, KohIen
oxyd, endlieh feuergefahrliche C-Verbin
dungen, wie Methan, Aeetylen, Sehwefel
kohIenstoff, Trichlorathylen, Benzin, Ben
zol und seine Homologen und Nitro- und 
Amidoverbindungen der aromatisehen 
Rellie, wie Nitrobenzol, Anilin, Teer. 



1. Spuren von Chlor~ 

2. Spuren von Salzsaure~ 

3. Schweflige Saure? 

4. Salpetrige Saure1 

5. Schwefelwasserstoff, 
Schwefelammonium, Ammo
niumcarbonat, fliichtigeFett
sauren, iibelriechende Gase~ 

Was enthalten die Aus
puffdampfe der Automobile? 

Wie bestimmt man in der 
Luft die schweflige Saure? 

Werden durch verunrei
nigte schlechte Luft Beein
triichtigungen der Gesund
heit hervorgerufen? 
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1. In der Nahe von Chlorkalkfabriken, 
Chlorbleichen usw. 

2. In der Nahe von Steinguttopfereien, 
Sodafabriken usw. 

3. In Industriestadten; Alaunfabriken, 
Ultramarinfabriken usw. 

4. Bei elektrischen Entladungen; sie 
findet sich in kleinsten Mengen fast stets 
in der Luft und entsteht in Form von 
Ammoniumnitrit aus dem Stickstoff, 
Sauerstoff und Wasserdampf. 

5. In der Nahe von Aborten, Abortgru
ben, Abdeckereien, Morasten usw. 

CO aus nicht vollstandig verbranntem 
Benzin und Acrolein (aus SchmierOl). 1m 
Tierversuch giftig. 

Durch ein Peligot-Rohr saugt man 
mittels Aspirator ein bestimmtes Volu-

. n 
men Luft; vorgelegt smd 20 cm3 50 Jod-

lOsung; dann geht die Luft durch eine 
n 

weitere Vorlage, die 5 cm 3 50 N atrium-

thiosulfatlOsung enthalt. Zusammen
gieBen beider Losungen; N achspiilen 
mit Aqu. dest. Ais Indikator dient 

n 
StarkelOsung. Titrieren mit 50 Natrium-

thiosulfatlosung bis zur Entfarbung. 
S02 + 2 H20 + 2 J = 2 HJ + H2SO,. 

J a. Bei Ansammlung von Menschen 
treten infolge zu geringer Zufiihrung von 
frischer Luft Schwindel, Ohnmachten und 
Beklemmungen ein. Diese Erscheinungen 
beruhen auf Warmestauung und lassen 
sich durch Entwarmung beheben. Durch 
iibelriechende Gase wird Ekel und Wider
willen hervorgerufen. 

Luftstaub. 
Welche Elemente setzen I Grobere Staubpartikel, RuB, Sonnen-

den Luftstaub zusammenY staubchen, Mikroorganismen. 
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Wie geschieht die Unter
suchungY 

a) auf groberen Staub! 

b) auf die Aitkenschen 
Staubkorperchen Y 

c) auf RulH 

Wann findet man die 
groBten, wann die kleinsten 
Mengen von grob sichtbarem 
Staub in der Lufty 

Die Hauptquelle des Stau
bes bildet die Bodenober
fHi-che. Der Staub besteht 
demnach worausY 

Woraus besteht Rauch' 

Woraus besteht RuBY 

Was sind Sonnenstaub
chen' 

Kann durchdie Einatmung 
von Staub eine Gesundheits-

Hygiene. 

Offene Schalen, deren Boden mit 
Glycerin angefeuchtet ist, werden gewisse 
Zeit stehen gelassen. Wiegen des ange
sammelten Staubes. 

Man saugt in eine Ziihlkammer, deren 
Boden aus einer mit Quadrateinteilung 
versehenen Glasplatte besteht, eine be
stimmte Luftmenge. Betrachtung mittels 
Lupe von oben. Die Luft in der Kammer 
wird feucht erhalten. Die Kammerluft 
wird durch eine kleine Luftpumpe ver
diinnt und so bildet sich um jedes Staub
teilchen ein Wassertropfchen, das sich auf 
der Zahlplatte niederschlagt. 

Ansaugen der gemessenen Luftmengen 
durch ausgespannte Papierfilter und Be
obachtung des Grades der Verfiirbung. 
Eventuelle Bestimmung durch Wagung. 

1m Sommer, bei austrocknenden hef
tigen Winden werden die groBten Mengen 
gefunden, die geringsten nach Regen und 
bei feuchtem Boden. In der Luft der 
Stiidte ist der Staub zu 0,2 mg in 1 mB 

Luft nachgewiesen. 
Zu 2/8_8/, aus anorganischer Substanz, 

aus Gesteinssplittern, Sand- und Lehm
teilchen, organischem Detritus, Pferde
diinger, Haaren, Pflanzenteilchen, Fasern 
von Kleidungsstiicken, Pollenkornern und 
Sporen von Kryptogamen (Schwefel
regen: Bliitenstaub von Nadelholzern), 
Mikroorganismen. 

Aus unverbrannten Kohleteilchen und 
Verbrennungsgasen (CO., CO, SO., HI' 
SO, usw.). 

Aus Kohlenstoff (1/5)' Kohlenwasser
stoff (1/5) und anorganischen Verbindun
gen (2/5)' 

Partikelchen von organischem Detritus, 
feinste Woll- und Baumwollfasern und 
Mikroorganismen. Die Sonnenstaubchen 
sind sichtbar, wenn in ein sonst dunkles 
Zimmer ein Lichtstrahl einfallt (Tyndall). 

Die Einatmung von nicht zu groBen 
Mengen von Staub wird nicht als Bela-



schadigung hervorgerufen 
werden Y 

Wie kommen die Mikro
organismen in die LufU 

Gehen von feuchten Fla
chen oder von Fliissigkeiten 
mit der einfachen Wasser
verdunstung Bakterien in die 
Luft iiber? 

Krustenartig eingetrock
nete Bakterienansiedlungen 
kommen fiir den Ubertritt 
in die Luft kaum in Betracht. 
Welche Einfliisse sind fiir 
die Verstaubung derselben 
notwendig? 

Was ist schwerer, Bak
terien oder Schimmelpilz
sporen? 

Wieviel Luftkeime findet 
man in 1 m 3 Luft im Freien' 

W 0 trifft man in der Luft 
verhaltnismaLlig geringe 
Keimzahlen an Y 
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stigung empfunden. Es kann durch wieder
holte Einatmung von Staub in groLlen 
Mengen eine mechanisch und chemisch 
reizende Wirkung auf die Respirations
schleimhaut zustande kommen. Durch 
gewerblichen Staub (Blei, Arsen, Phos
phor) entstehen Vergiftungskrankheiten 
oder die Staubinhalationskrankheiten: 
Anthracosis, Asbestosis, Siderosis, Silico
sis usw. Andere der Luft beigemengte 
gewerbliche Gifte, wie Mangan, Chrom, 
Thallium, Kobalt, Radium, verursachen 
auch allerlei Krankheiten. 

Raften den Staubteilchen lebende 
Krankheitserreger an (Staub aus Woh
nungen, in denen kontagiose Kranke sich 
aufhalten), so kann die Staubeinatmung 
zu Infektionen fiihren. Die meisten Bak
terien sind aber Saprophyten und gehen 
in der Lunge rasch zugrunde. 

Von der Bodenoberflache, von den Klei
dern, der Raut, von der Schleimhaut der 
Menschen(beimHusten,Niesen,Sprechen}. 

Nein. 
Nur beim Verspritzen der Fliissigkeit 

konnen Wassertropfchen und mit diesen 
auch Mikroorganismen durch die Luft 
fortgefiihrt werden. 

Temperaturdifferenzen, durch mecha
nische Gewalt hervorgerufene Kontinui
tatstrennungen und starkere Luftstrome. 

Bakterien. Sie setzen sich demgemaLl 
nach Staubaufwirbelung rascher zu Bo
den, weil stets an groberen Teilchen an
haftend, wahrend die Schimmelpilzsporen 
sich noch lange schwebend erhalten. 

1m Mittel 500-1000 Keime, darunter 
100-200 Bakterien, der Rest besteht aus 
Schimmelpilzen. 

In Einoden, auf unbewohnten Bergen, 
bei feuchtem Wetter, bei maLligen Winden 
und auf dem Meere, auch im Winter. 
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Wann findet man die 
groBten Mengen von Keimen 
in der Lufty 

Bietet die Luft im Freien 
oft InfektionsgelegenheiM 

Weichen Bakterien begeg
net man im StraBenstauM 

Um sich iiber die Art der 
in der Luft vorhandenen 
Luftmikroben AufschluB zu 
verschaffen, ist das Kultur
verfahren anzuwenden. Wel
che Verfahren kennen Sie' 

Wie schiitzt man sich ge
gen Staubbelastigungen und 
gegen GaseY 

Hygiene. 

Bei hoher Temperatur, starkem Satti
gungsdefizit und heftigen Winden. 

Nur ganz ausnahmsweise; die patho
genen Keime werden verdiinnt und ster
ben durch Lichteinwirkung und Ein
trocknung abo 

Eiterkokken, Tetanusbacillen, den Ba
cillen des malignen Odems. 

1. Das Hessesche Verfahren. Durch 
eine mit N ahrgelatine ausgekleidete Glas
rohre von 70 cm Lange und 3,5 cmWeite 
wird eine bestimmte Menge Luft aspiriert. 
Die gewachsenen Koionien werden ge
zahlt und qualitativ untersucht. 

2. Das Petrische Verfahren. In ein 
Glasrohrwird einDrahtnetz eingeklemmt, 
darauf kommt eine 3 cm dicke Schicht 
grober Sand, dann wieder ein Drahtnetz. 
Die Luft wird durch das Filter gesogen. 
Nach Beendigung des Versuches wird 
Sand und Drahtnetz in Agar gebracht; 
die gewachsenen Koionien werden gezahlt 
und untersucht. Ein neueres Verfahren 
ist von Ficker angegeben. Statt Sand 
enthiilt das Filter gestoBenes und ge
siebtes Glas oder kiinstlich hergestellte 
Quarzstiickchen. Das Glasrohr mit dem 
Filter ist bauchig erweitert; um eine 
vollig sichere Absorption zu erzieIen, ist 
das Rohr, das die Luft zufiihrt, in das 
Pulver dieser Erweiterung hineingefiihrt. 

1m Freien durch StraBensprengen, 
Teeren, RuBverhiitung, N aBschleifen usw. 
Staubige Werkstoffe miissen in geschlos
senen Apparaten usw. bearbeitet werden. 
Auch miissen Staub und Dampfe vom 
Arbeitsplatz abgesaugt werden. Liiftungs
filter reinigen die Luft fiir gro13e offent
liche Gebaude, wenn die zur Liiftung ver
wendete StraBenIuft nicht einwandfrei ist. 

Der Einzelne schiitzt sich gegen Gase 
durch Frischluftgerate, Filtergerate (In
dustrie- und Kampfgasmasken), Sauer
stoffgerate, Gasschutzanziige mit Sauer
stoffgerat. 
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Boden. 
Mechanische Struktur der Bodenschichten. 

Neben der auBeren Gestal
tung der Bodenoberflache 
kommt auch der geognosti
sche und petrographische 
Charakter der 0 berflachlichen 
Bodenschichten in Betracht_ 
Welche vier geologischen 
Formationen unterscheidet 
man? 

Welches sind die Faktoren, 
die bei der hygienischen 
Beurteilung des Bodens In
teresse bieten Y 

Der Boden setzt sich aus 
einzelnen Partikeln, "Kor
nern" zusammen (Ausnahme 
starrer Fels). Der KorngroBe 
nach geIten welche Bezeich
nungenY 

Was ist Ton, Lehm und 
HumusY 

Wie bestimmt man die 
KorngroBeT 

1. Die azoische. Keine Spur von orga
nischem Leben. Granit, Gneis, Glimmer
schiefer usw. 

2. Die palaozoische. Reste von Algen, 
GefiiBkryptogamen, Protozoen usw. als 
Anfange der organischen Welt. 

Grauwacke, Tonschiefer, Steinkohle. 
3. Die mesozoische. Amphibien, Rep

tilien, Vogel, Saugetiere. 
Kreide, Jura, Keuper, Muschelkalk, 

Buntsandstein. 
4. Die kanozoische Formation, deren 

aIteste das Tertiar. Darin Spuren von Pal
men, Angiospermen, Saugetieren, Mensch, 
Kalkstein, Sand, Ton, Braunkohlenlager, 
Basalte. Auf das Tertiar folgt das Dilu
vium und das Alluvium. 

1. Die physikalische Beschaffenheit 
(KorngroBe, Porenvolumen, Permeabili
tat, Wasserkapazitat, Absorption, Tem
peratur). 

2. Das chemische Verhalten. 
3. Das Grundwasser und das Wasser 

del' oberen Bodenschichten. 
4. Die Mikroorganismen. 
Kies = Korner von mehr als 2 mm 

Durchmesser; Sand = Korner von 0,3bis 
2 mm Durchmesser; Feinsand = Korner 
unter 1,3 m Durchmesser. Teilchen 
unter 0,05 mm Durchmesser bezeichnet 
man als Staub. 

Ton = allerfeinste Partikelchen, be
steht groBtenteils aus kieselsaurer Ton
erde. 

Lehm = Ton + Eisen + Sand (Quarz, 
Glimmer, Kalk). 

Humus = Sand oder Lehm + orga
nische Reste (hauptsachlich pflanzlicher 
Natur). 

Die Bodenprobe wird bei 100° getrock
net, zerrieben, gewogen und auf einen 
Siebsatz (5 oder 6 Siebe von verschiedener 
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Was kommt auBer der 
KorngroBe noch in Betracht7 

W ovon hangt das Poren
volumen aM 

Wieviel Prozent des gan
zen Bodenvolums wird von 
den Poren eingenommen Y 

Wann wird das Poren
volumen kleiner' 

Wie bestimmt man das 
Porenvolumen Y 

Hygiene. 

Maschenweite) gebracht. Die auf jedem 
Sieb zuriickgehaltene Masse wird wieder 
gewogen und auf Prozente des Gesamt
gewichtes der Probe berechnet. 

Die Porositat und das Porenvolumen 
des Bodens. 

Von den GroBenverhaltnissen der ein
zelnen Bodenelemente. 

Bei gleichgroBen Bodenelementen be
tragt das Porenvolumen etwa 38 % (gleich 
ob Kies, Sand oder Lehm). 

Wenn verschiedene KorngroBen ge
mischt sind, und zwar so, daB die feineren 
Elemente in den Poren zwischen den gro
Beren sitzen. Das Porenvolumen sinkt 
bei Kies mit grobem Sand oder Sand mit 
Lehm auf 5-10%. 

Durch Messung oder Wagung des auf
gesogenen Wassers. Die zu untersuchende 
Bodenprobe wird in einem Zylinder, 
dessen Volumen und Gewicht bekannt 
ist, eingestampft und das Ganze gewogen. 
Nach demAbzug des Gewichts des leeren 
Zylinders von dem Gesamtgewicht ergibt 
sich das absolute Gewicht des Sandes und 
dies durch sein spezifisches Gewicht = 2,6 
dividiert, ergibt das Volumen des Bodens 
ohne Lufteinschliisse. Es ist dann Zy
lindervolumen - Bodenvolumen = Po
renvolumen, das in Prozenten des luft
haltigen hineingefiillten Bodens ange
geben wird. 

Beispiel: 1500 - 500 = 1000; 
1000: 2,6 = 379; 
500-379 = 121; 

121: 500 = x: 100; 
12100 

12100 = 500 x; x=--. 
500 

Oder: In einen Blechzylinder von bekann
tem Volumen stampft man getrockneten 
Boden ein. Fiillt in einen GlasmeBzylinder 
500 cm8 Wasser ein. Schiittet man den 
Inhalt des Blechzylinders in den Glas
zylinder, rii.hrt mit Glasstab um. Fest
stellen, um wieviel der Inhalt des Glas-



Schwankt die Porengro13e? 

Je feiner die Poren, urn so 
mehr Widerstiinde bieten sie 
der Bewegung von Luft und 
Wasser. Wovon ist demnach 
die Durchliissigkeit (Permea
bilitiit) eines Bodens fiir 
Wasser und Luft abhiingig? 

Worauf erstreckt sich die 
Attraktions- und Adsorp
tionswirkung des Bodens7 

Wie bestimmt man die 
Wasserkapazitiit des Bodens7 

Welchen Bodenarten kom
men starke Effekte der Ad
sorption zu ~ 

Wie priift man die Capil
laritiit des BodensV 
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me13zylinders zugenommen hat. Berech
nung des Porenvolumens in Prozenten. 

J a. Bei Ton und Lehm ist sie am 
geringsten. 

a) Von der Porengro13e. 
b) Vom Porenvolumen. 

a) Auf Wasser. Lii13t man durch einen 
trockenen Boden gro13ere Wassermengen 
hindurchlaufen, so gewinnt man nach 
dem Aufhoren des Zuflusses nur einen 
Teil des Wassers wieder. Der andere 
Teil wird im Boden durch Fliichen
attraktion zuriickgehalten, der ein Ma13 
fiir die wasserhaltende Kraft oder die 
sog. "kleinste Wasserkapazitiit" des 
Bodens darstellt. 

b) Auf Wasserdampf, andere Diimpfe 
und Gase (Adsorption riechender Gase, 
Z. B. Erdklosetts). Energische Wirkung 
zeigt nur der feinporige, trockene Boden. 

c) Auf geloste Substanzen (durch die 
Doppelsilikate des Bodens. Fixierung 
der Phosphorsiiure, des Kalis und NH3). 

Ein Zylinder von bekanntem Gewicht, 
dessen Boden mit einem Drahtnetz ver
sehen ist, wird mit trockenem Boden 
gefiillt und gewogen, darauf langsam in 
ein Gefii13 mit Wasser gesenkt, bis das 
Wasser von unten bis zur Oberfliiche 
durchgedrungen ist. Jetzt hebt man den 
Zylinder heraus, lii13t abtropfen und wiigt 
wieder. Bei reinem Kiesboden sind nur 
12-13 % der Poren dauernd mit Wasser 
gefiillt. Beim Feinsand findet man etwa 
84 % feine Poren. 

Humus, Lehm und feinstem Sand. 
Beispiel. Schnelle und griindliche Zu

riickhaltung der Farbstoffe, Retention 
der Gifte. 

Durch Glasrohre (mit Boden gefiillt), 
die in Wasser eingetaucht sind. Man 
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Erfolgt im Boden auch 
eine Zerstorung und Oxy
dierung der organischen :Mo
lekUle~ 

Hygiene. 

beobachtet dabei teils die Hohe, bis zu 
welcher das Wasser geho ben wird, teils 
die Geschwindigkeit des Aufsteigens. 

J a. C und N wird vollstandig mine
ralisiert, d. h. in Kohlensaure und Sal
petersaure ubergefuhrt unter :Mitbeteili
gung nitrifizierender Bakterien. Daher 
leistet jeder feinporige Boden eine :Mine-
ralisierung der organischen Stoffe. 

Temperatur und chemisches Verhalten des Bodens, die Bodenluft. 
Wie bestimmt man die 

Temperatur des Bodensf 
Wovon ist die Erwarmung 

des Bodens abhangig~ 

In welcher Bodentiefe ist 
die Tagesschwankung kon
stantY 

Wie verhalt sich dazu die 
J ahresschwankung~ 

In welchen Tiefen finden 
wir das ganze J ahr hindurch 
die gleiche mittlere Tempe
raturY 

Welche hygienische Be
deutung kommt der Boden
temperatur zu' 

Was ist in den verschie
denen Gesteinsarten ent
haltenY 

Durch :Messung mit Thermometern, 
die in Gasrohre eingelassen werden. 

1. Von der Intensitat der Bestrahlung 
und dem Einfallswinkel der Sonnen
strahlen. 

2. Von der Neigung des Terrains. 
3. Vom Absorptionsvermogen des 

Bodens fUr Warmestrahlen, von der 
Warmeleitung und Warmekapazitat. 

4. Von der Verdunstung. 
5. Von Faulnis- und Oxydationsvor

gangen (:Mikroorganismen). 
In 0,5 m Tiefe. 

In 0,5 m Tiefe betragt sie noch 10 0 C, 

4 " " " " " 4 0 C, 
" 8 'I " " " " 1 0 c. 
Zwischen 8 und 30 m Tiefe. Von da ab 

findet beim weiteren V ordringen in die 
Tiefe eine Zunahme der Temperatur statt, 
und zwar auf je 35 m urn etwa 10 C (im 
Gotthardtunnel bis + 31 0 C). 

Sie ist von EinfluB auf die klimatischen 
Verhaltnisse eines Ortes und auf das 
Leben der Bakterien. (In 1 m Tiefe kein 
Leben von :Mikroorganismen mehr.) 

Die Anlage von Wasser- und Kanal
rohren hat mit der Bodentemperatur zu 
rechnen. 

Kieselsaure, Kohlensaure, Tonerde, 
Kali, Natron, Eisen, Kalk, :Magnesia. 
Daneben organische und anorganische 
Stoffe, aus den Abfallstoffen des mensch
lichen Haushaltes und aus pflanzlichem 



Wann fiihrt der Gehalt des 
Bodens an organischen Sub
stanzen zur Benachteiligung 
der Bewohner¥ 

W odurch kann es zum 
Ausstromen der Bodenluft 
kommen¥ 

Welche Zusammensetzung 
der Bodenluft ergibt die che
mische Analyse? 

Findet man Mikroorganis
men in der Bodenluft? 

In welchen Fallen kann 
die an sich unschadliche 
Bodenluft fiir bewohnte 
Baulichkeiten hygienisch be
anstandet werden? 
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und tierischem Detritus und aus den 
Niederschlagen. 

Wenn auf und in dem Boden so inten
sive Faulnisprozesse verlaufen, daB rie
chen de Produkte sich in merkbarer Menge 
der atmospharischen oder der W ohnungs
luft beimischen. 

1. Durch das Sinken des Barometer
standes wird die Bodenluft ausgedehnt. 

2. Heftige Winde, die auf die Erdober
flache driicken, pressen die Bodenluft in 
die Hauser hinein. 

3. Bei starkeren Niederschlagen wird 
die Bodenluft ebenfalls ausgepreBt. 

4. Bei Temperaturdifferenzen, beson
ders in der Heizperiode. 

Stete Sattigung mit Wasserdampf; CO 2 

(0,2-14 % [2-3 % durchschnittlich]), 
geringe Mengen von NH3 und O. In 
tiefen Brunnenschachten CO2, H 2S und 
Kohlenwasserstoffe. 

Nein. 

Wenn Leuchtgas, iibelriechende Bei
mengungen durch ungepflasterte Keller
raume in die W ohnungen dringen. 

Verhalten des Wassers im Boden, die Mikroorganismen des Bodens. 
Was versteht man unter 

Grundwasser¥ 

W oher riihrt das Grund
wasser' 

Wie miBt man den Stand 
des Grundwassers' 

Unter Grundwasser versteht man jede 
unterirdische auf einer undurchlassigen 
Schicht stehende Wasseransammlung, 
welche die Poren des Bodens vollig und 
dauernd ausfiillt. 

1. Von den Niederschlagen. 
2. Von kondensiertem atmosphari

schem Wasserdampf. 
3. Von seitlichen Zufliissen, die ihm 

von hoher gelegenen Grundwasseran
sammlungen zustromen. 

4. Von Fliissen, deren FluBbett keine 
verschlammenden Bestandteile, sondern 
lockeren Sand aufweist. 

In Schachtbrunnen mittels Schwimmer 
oder Schalenapparat. (Pettenkofer.) 
Bei dem Schalchenapparat handelt es 
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Wofiir ist es wichtig, das 
Maximum bzw. Minimum 
des Grundwasserstandes zu 
kennenY 

Bewegt sich das Grund
wasserY 

Welche Zonen unterschei
det man in den fiber dem 
Grundwasser gelegenen Bo
denschichten Y 

Inwiefern ist ein bestimm
ter Abstand des Grund
wasserspiegels von der Bo
denoberflache von Wichtig
keitY 

Hygiene. 

sich um einen Messingstab, der in Ab
standen von je 1 cm 31 kleine Schalchen 
tragt und an einem Bandmall befestigt 
ist. Das oberste mit 0 bezeichnete Schal
chen bildet den O-Punkt des Bandmalles. 
Zur Messung des Abstandes des Grund
wasserspiegels von der Bodenoberflache 
lallt man den Apparat in den Brunnen 
hinab, bis er eintaucht, notiert die Ziller 
des Bandmalles, diedem oberen Rand des 
Brunnenschachtes entspricht. Jetzt hebt 
man den Apparat nach oben, zahlt die 
unbenetzten Schalchen auller dem ober
sten, addiert sie in Zentimeter zu der 
notierten Lange; es ist schlielllich noch 
die Hohe des Brunnenrandes fiber der 
Bodenoberflache abzuziehen. 

Die Messung mit Hille einer Schwim
mervorrichtung empfiehlt sich fUr fort
laufende Grundwasserstandsmessungen. 
Von dem Schwimmer lauft eine Kette 
fiber eine fiber dem Brunnen angebrachte 
Rolle; an der anderen Seite tragt sie ein 
Gegengewicht mit Zeiger, der sich je nach 
dem Steigen oder Sinken des Grund
wasserspiegels auf- oder abbewegt. An 
einer Skala kann die tagliche Ablesung 
vorgenommen werden. 

Das Maximum ist bestimmend fiir die 
Fundamentierung der Hauser, fiir die 
Anlage von FriedhOfen und fUr Abwasser
reinigungen; das Minimum ist von Be
deutung fUr die Brunnenanlage. 

J a. In 24 Stun den bewegt es sich bis 
zu 35 m, im Mittel nur etwa 25 .cm in der 
Stunde. 

1. Die Verdunstungszone. 
2. Die Durchgangszone. 
3. Die Zone des durch Capillaritat ge

hobenen Wassers. 
Bei zu grollem Abstand des Grund

wassers von der Bodenoberflache ist die 
Trink- und Nutzwasserbeschaffung er
schwert. Durch zu hohen Grundwasser
spiegel entsteht sumpfiges Terrain (Ma-



Wie untersucht man den 
Boden auf Mikroorganismen ~ 

In welcher Bodentiefe fin
den sich keine Bakterien 
mehd 

Worin liegt der Grund fiir 
die Keimfreiheit der tieferen 
Schichten~ 

Welche Bakterien findet 
man hauptsachlich im Bo
den~ 

N ur die 0 berflachlichsten 
Bodenschichten konnen zur 
Verbreitung von Infektions
krankheiten AnlaD geben. 
Wie laDt sich eine derartige 
Infektion vermeiden? 

Wasser. 33 

laria). Auch sind die Fundamente der 
Hauser gefahrdet (feuchte Keller). 

Probeentnahme von der Oberflache des 
Bodens mittelst PlatinlOffels, der etwa 
1/&0 cm3 faDt, aus der Tiefe durch Bohrer. 
Mit den entnommenen Proben werden 
Agar- bzw. Gelatineplatten gegossen. 
Keimzahlung. 

In 1-3 m Tiefe beginnt die bakterien
freie Zone. 1m sog. jungfraulichen, un
bebauten Boden und insbesondere in den 
oberflachlichsten Bodenschichten findet 
man in 1 cm 3 100000 Keime und mehr. 

Darin, daD im feinporigen Boden die 
Bakterien tells adsorbiert, teils mecha
nisch abfiltriert werden, nachdem sie 
durch Sedimentierung eine schleimige 
Schicht in der ersten Schicht der Durch
gangszone gebildet haben. 

1. Nitrifizierende, 
2. Kohlensaurebildende, 
3. Oxydation hervorrufende und 
4. Pathogene Bakterien, vor aHem die 

anaeroben Wundinfektionserreger (Teta
nus-, Gasoedem- und Gasbrandbacillen). 
In oberflachlichen Bodenschichten kann 
ferner der Milzbrandbacillus wuchern 
bzw. Sporen bilden. 

Eine Verhiitung der Infektion vom 
Boden ist durch Pflasterung, Asphaltie
rung und Zementierung erreichbar. Oftere 
Reinigung der Bodenoberflache ist not
wendig; jede oberflachliche Ansammlung 
von Abfallstoffen ist zu vermeiden. 

Wasser. 
Beschaffenheit, hygienische Anforderungen und Untersuchungs

methoden. 
W oraus kann der Wasser

bedarf des Menschen gedeckt 
werden? 

Was enthalt das Meteor
wasser? 

Schiirmann, Repetitorium. 6. Aufl. 

1. Aus dem Meteorwasser. 
2. Aus dem Grundwasser. 
3. Aus dem QueH-, FluB- und See

wasser. 
Salpetrige Saure, organische Stoffe, 

Mikroorganismen. Es hat einen faden 
3 
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Welche Wandlungen macht 
das Oberflachenwasser auf 
dem Wege zum Grundwasser 
durchY 

Das Grundwasser ist im 
stadtischen Boden starken 
Verunreinigungen ausgesetzt. 
Welche Verunreinigungen 
kommen hier in Frage' 

Auf welchem Wege ge
langen diese Stoffe in das 
Wasser! 

Hygiene. 

Geschmack. Meteorwasser ist nur im 
Notbehelf fUr den WassergenuB zu ver
wenden. 

Durch die Niederschlage werden von 
der Bodenoberflacbe geloste und suspen
dierte Stoffe mitgerissen, das Wasserwird 
zunachst schlechter. Dann findet beim 
Durchgange durch den Boden eine Ver
edelung des Wassers statt, d. h. suspen
dierte und geloste Stoffe werden abge
filtert und ruineralisiert. Die Kohlensaure 
der Bodenluft dringt in das Wasser ein 
und bewirkt eine teilweise Losung von 
Bodenbestandteilen, die den Geschmack 
des Wassers erhohen. Calciumcarbonat, 
Magnesiumcarbonat, Kieselsaure usw. 
gehen in das Wasser iiber; anch wird die 
Temperatur des Wassers eine gleich
maBige. 

Harn und Faeces; pflanzliche und 
tierische Abfii.lle. In den Abfallstoffen 
finden sich Harnstoff, Hippursaure, Kalk
und Magnesiaverbindungen. Produkte 
der EiweiBfaulnis, der Zersetzung von 
Fetten und Kohlenhydraten und Mikro
organismen. 

1. Von der Bodenoberflache. Suspen
dierte Bestandteile und Mikroorganis
men werden dabei abfiltriert. Harnstoff, 
. Hippursaure, stickstoffbaltige Faulnis
produkte werden in Nitrate iibergefiihrt. 
Phosphorsaure wird im Boden zuriickge
halten. Chloride gehen vollstandig und 
die Sulfate groBtenteils ins Wasser iiber. 
1st nicht geniigend Sauerstoff vorhanden, 
finden sich Nitrate, Nitrite, Ammoniak 
und noch nicht mineralisierte organische 
Stoffe im Wasser. 1st der Boden uber
sattigt, sind die organischen Stoffe, da
neben Nitrate, Chloride usw., stark ver
mehrt. 

2. Von Gruben und Kanalen. Un
dicbtigkeiten der Brnnnendeckung. Hier 
keine Beeinflussung durch den Boden 
{keiue MineraIisierung der organischen 



Was ist Quellwasser? 

Was sind artesische Brun
nenY 

1st Bach- oder FluBwasser 
fUr hausliche Zwecke ver
wendbarT 

Es ist bekannt, daB die 
Fliisse sich mit gutem Erfolg 
nur bei sehr geringer Strom
geschwindigkeit und langerer 
Beriihrung mit dem Sauer
stoff der Luft "selbstreini
gen"_ Wie erklart sich diese 
SelbstreinigungY 

Wie steht es in dieser Be
ziehung mit dem Wasser aus 
Landseen und Talsperren Y 

Welche hygienischen An
forderungen hat man an ein 
Wasser zu stellen Y 
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Stoffe, kein Abfiltrieren von Mikroorga
nismen). Hygienisch bedenklich. 

Freiwillig zutage tretendes Grund
wasser. 

1m zerkliifteten Kalkgebirge ist das 
Quellwasser nichts anderes als ungerei
nigtes Oberflachenwasser. Quellwasser 
ist in chemischer Beziehung und auch 
in bezug auf Infektionsgefahr sehr ver
schieden. 

Springende Wasser, die dadurch hoch
getrieben werden, daB Wassermassen, die 
zwischen undurchlassigen Schichten ein
geschlossen sind, die sich mit starkem 
Gefiille senken, angebohrt werden. 

Nein. Es enthalt Verunreinigungen 
(Faeces), Industrieschlamm, Kanal- und 
Spilljauche; Abwasser der Textilindustrie, 
Leim, Blut, Seife, Farbstoffe, Abwasser 
der Schlachthauser, Gerbereien und Gas
fabriken. 

Die suspendierten Bestandteile reiSen 
die Mikroorganismen mit zu Boden. Die 
Kohlensaure der Bicarbonate des Calci
urns und Magnesiums entweicht; es ent
stehen unlosliche Erdverbindungen, die 
sich ebenfalls absetzen. Die organischen 
Stoffe werden durch Mikroorganismen. 
Algen und kleinste Tiere verzehrt. Viele 
Bakterien werden durch die ultravioletten 
Lichtstrahlen abgetotet, ein Teil wird von 
den Infusorien aufgenommen. FluB- und 
Bachwasser darf ohne besondere Vorbe
rei tung zu hauslichen Zwecken nicht ver
wendet werden. 

Das Wasser der Landseen ist chemisch 
und bakteriologisch verhaltnismaBig rein. 
Es kommen aber Schwankungen vor. 
Talsperren fiihren ein relativ reines 
Wasser von ziemlich gleichmaBiger Tem
peratur. 

Es solI wohlschmeckend und appetit
lich, es solI nicht zu hart sein, es solI nicht 
zur Krankheitsursache werden konnen. 
Die Menge solI hinreichend sein. 

3* 
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Was ist fiir den Wohl
geschmack und die Appetit
lichkeit eines Wassers erfor
derlichY 

W odurch ist die Harte 
eines Wassers bedingtY 

Wie erkennt man, ob ein 
Wasser freie Kohlensaure 
enthaltY 

Wie weist man im Wasser 
halbgebundeneundganz
gebundene CO2 nach~ 

Hygiene. 

1. Es mull geruchlos sein (Petroleum, 
Carbol, Schwefel). 

2. Es darf keinen Beigeschmack haben 
(faulig, modrig, nach gelostem Eisen und 
Mangan). 

3. Es soIl erfrischend wirken (abhangig 
von der Temperatur 7-11 0, vom CO2-

und O-Gehalt). Ein gewisser Kalkgehalt 
wirkt giinstig. 

4. Es soIl farblos und klar sein. 
(Triibung meistens durch Eisengehalt, 
Ferrihydrat, aber auch durch Crenothrix, 
weiter durch Mangan.) 

5. Grob sichtbare Verunreinigungen 
miissen fehlen. . 

Durch den Gehalt an Kalk und Magne
siasalzen, z. B. aus Gipslagern. (CaSO, und 
CaCOs-Lagern), oder aus Harn und Faeces. 

Die vorii bergehende Harte bedingen 
Calcium- und Magnesiumcarbonat. Nach 
dem Kochen des Wassers fallen die Bi
carbonate von Calcium und Magnesium 
als unlosliche Monocarbonate aus und 
setzen sich an den Wandungen und am 
Boden des GefaBes ab (Kesselstein). 

Die bleibende Harte, die auch nach 
dem Kochen des Wassers unverandert 
fortbesteht, bedingen Calcium-Magne
siumsulfat, -nitrat usw. Die Bestimmung 
des Hartegrades eines Wassers siehe S. 43. 

Zu 100 cms Wasser 10 Tropfen Rosol
saurelosung zusetzen; das Kolbchen auf 
eine weiBe Unterlage bringen und beob
achten, ob die rote Farbe in eine gelbliche 
iibergeht. Gelbfarbung zeigt freie CO 2 an. 
- Bei alkalischen Wassern: 50 cms 
Wasser + 10 Tropfen alkoholische Phe
nolphthalelnlosung. SofortigeRotfarbung 
zeigt, daB freie CO 2 nicht vorhanden. 

Halbgebundene CO2 mit Kalk
wasser = schwache bis starke Triibung 
= Monocarbonat von Calcium (Magne
sium). Die ganzge bundene CO 2 erkennt 
man folgendermaBen: Abdampfriickstand 
des Wassers + HCI = Entwicklung von 
CO 2 aus Monocarbonaten. 



Wie berechnet man die 
Harte eines WassersY 

Welche N achteile bietet 
ein zu hartes WasserY 

Kann Wasser zur Krank· 
heits1ll'sache werden.? 
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N ach deutschen Hartegraden. Ein deut· 
scher Hartegrad(1 °d)entspricht ImgCaO 
in 100 cms oder 10 mg CaO im Liter 
Wasser (auch der aquivalenten Menge 
anderer Calcium., Magnesium-, Baryum
Strontiumverbindungen). Unter 12° d 
ist ein Wasser weich, zwischen 12-20° d 
mittelhart, uber 20 ° d hart. 

Es ist zum Kochen von H lilsenfruchten, 
Tee, Kaffee ungeeignet, weil sich unlos· 
liche Verbindungen zwischen den Kalk· 
salzen und Bestandteilen dieser N ahrungs
mittel bilden. Hartes Wasser verbraucht 
ungewohnlich viel Seife (Zerlegung der 
Seife durch Kalksalze), es setzt in Dampf. 
kesseln viel Kesselstein ab und scheint zu· 
weilen, aber nur sehr selten, bei einem 20 ° 
uberschreitenden Gehalt an Kalksalzen 
bei manchen Menschen gastrische Sto· 
rungen zu verursachen. 

Ja. Mehrfach sind durch Wassergenull 
Vergiftungen hervorgerufsll worden, 
und zwar durch den Gehalt des Wassers 
an Arsan· und Bleiverbindungen. Wei· 
ter kommen Erkrankungen durch tieri· 
sche und pflanzliche Parasiten in 
Betracht. 

a) Tierische Parasiten: 
in der tropischen und subtropischen 

Zone, wie 
Amoben (Dysenterie), 
Schistosomum (Distoma) 

haematobium (Bilharzia. 
krankheit), 

Filaria Medinensis (Medina
wurm in HautgeschwUren). 

1m gemaBigten Klima: 
Ascaris lumbricoides, 
Oxyuris vermicularis, 
Cestoden (Taenia solium, 

saginata, Botriocephalus 
latus), 

Anchylostomum duodenale 
(perniziOse Anamie bei Tunnel. 
arbeitern). 
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Wieviel Liter Wasser sollen 
je Tag und Kopf zur Ver
fiigung stehen, wenn man von 
ausreichender Menge sprichU 

W orauf erstreckt sich die 
Untersuchung eines Was
sersY 

Vermogen die organischen 
Stoffe, Ammoniak, salpetrige 
Saure, Salpetersaure, ChIor, 
Schwefelwasserstoff, Schwe
feIsaure und Phosphorsaure, 
Kalk und Magnesia, wenn 

Hygiene. 

b) Pflanzliche Parasiten: 
Choleravibrionen, 

Typhusbacillen, 
Dysenteriebacillen, 
Spirochaeta icterohaemor-
,rhagiae (Weilsche Krank

heit). 
In der heillen Jahreszeit: 150 Liter; 

fiir den Kopf und Tag geniigen 20-30 
Liter; auf Schiffen werden ffir den GenuB 
und die Speisenbereitung als Minimum 
etwa 4 Liter pro Kopf und Tag berechnet. 

a) Auf eine V orpriifung, die iiber 
Wohlgeschmack und Appetitlichkeit des 
Wassers entscheidet. Geruch, Geschmack 
und Temperatur, Farbe und Klarheit 
kommen hier in Frage. 

b) Auf eine chemische Priifung, die 
nie allein ausreicht, da auch chemisch 
einwandfreies Wasser seuchenverdachtig 
und somit g9Sundheitsschadlich seinkann. 

c) Auf eine mikroskopische Priifung 
zum Nachweis von Krankheitserregern 
(Entozoen, Larven und Eier) oder Be
standteilen aus menschlichen oder tieri
schen Abgangen. 

d) Auf eine bakteriologische Prii
fung, die den Nachweis von Krankheits
erregern (Choleravibrionen, Typhusba
cillen und Colibacillen) erbringen solI. 
Auch wird bakteriologisch die Keimzahl
bestimmung ausgefiihrt. Keine Infek
tionsgefahr liegt vor, wenn keine oder 
sehr wenige (unter 20 in 1 cmS) Keime im 
Wasser gefunden werden. Bei maBigen 
Mengen von Bakterien (20-200 in 1 emS) 
ist Infektionsgefahr nieht dauernd ausge
schlossen. Die fortlaufende Bakterien
zahlung ist eine gute Kontrolle ffir Filter
betriebe bei FluBwasserversorgungen. 

N ein; diese Beimengungen, die auf Ver
unreinigungen des Wassers hinweisen, 
machen sich durch Geschmack, Geruch 
und Farbung des Wassers schon bemerk
bar, so daB das Wasser nicht getrunken 
wird. 



sie in groBeren Mengen im 
Trinkwasser vorkommen, Ge
sundheitsschadignngen aus
zulosen' 

Wie untersucht man das 
Wasser auf seine Farbe1 

Gehen wir auf die wich
tigsten chemischen Wasser
untersuchungen ein. Welche 
anorganischen stickstoffhal
tigen Substanzen kommen 
in BetrachU 

Wie weist man salpet
rige Saure nachY 

Wie wird der Nachweis 
von Salpetersaure oder 
Nitraten im Wasser erbracht? 
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Man stellt zwei 70 cm lange Glaszylin
der mit flachem Boden auf eine weiBe 
Unterlage. In den einen Zylinder gieBt 
man das zu untersuchende Wasser, in den 
anderen ein farbloses Brunnenwasser oder 
destilliertes Wasser. Vergleich der beiden 
Wasser bei der Durchsicht von oben auf 
die weiBe Unterlage. 

1. Salpetrige Saure, 
2. Salpetersaure, 
3. Ammoniak. 

a) Mit Jodzinkstarkekleister. Das 
Reagensglas wird zu 3/4 mit Wasser 
gefiillt; dann Zusatz von 3-5 Tropfen 
verdlinnter Schwefelsaure, hierauf Zusatz 
von 0,5cms Jodzinkstarkekleister. Blau
farbung. 

b) Nachweis mit Metaphenylen
diamin. Das Reagensglas wird zu 3/, 
mit Wasser gefiillt. Zusatz von 3-5 
Tropfen verdiinnter Sehwefelsaure, hier
auf Zusatz von 0,5 cm3 Metaphenylen
diamin. Gelb-, Braun- oder Rot
farbung [Triamidoazobenzol (Bismarck
braun)]. 

c) Nachweis mit Sulfanilsaure + 
iX-Naphthylamin - etwa 10 cm3 Wasser 
versetzen mit etwas Sulfanilsaure (0,5 g 
in 150 em3 verdiinnter Essigsaure) + 
(nach einiger Zeit) etwasiX-Naphthylamin. 
Rotfarbung. 

a) Mit Brucin. 2 cm3 Wasser versetzt 
man mit einigen Tropfen BrucinlOsung; 
dann am Rande des Reagensglases vor
sichtig konzentrierte H 2SO, herunter
flieBen lassen. An der Beriihrungsflache 
beider Fliissigkeiten entsteht ein rosa
farbener Ring. 

b) Nachweis mit Diphenylamin. 
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Wie geschieht der Nach· 
weis von PhosphorsaureY 

Wie weist man Ammo· 
niak nachY 

Wie weist man Chloride 
nachY 

Hygiene. 

Etwa 2-3 cm3 Diphenylaminschwefel. 
saurelosung werden tropfenweise mit 
dem zu untersuchenden Wasser versetzt 
und kriiftig geschiittelt. Blaufarbung. 

Der Abdampfriickstand von dem zu 
untersuchenden Wasser wird mit Sal· 
petersaure aufgenommen, filtriert und 
das erwarmte Filtrat mit molybdansau. 
rem Ammonium versetzt. Gelber Nieder· 
schlag = phosphormolybdansaures Am. 
monium. 

Mit N eBlers Reagens (alkalische 
Quecksilberkaliumjodidlosung). Da das 
N eBlersche Reagens in kalkhaltigen Was· 
sern einen Niederschlag erzeugt, der die 
Abschatzung der Farbung hindert, wer· 
den zunachst die Kalksalze durch Zusatz 
von N atronlauge und Sodalosung entfernt 
und zwar: 300 cm3 Wasser + 1 cms Na· 
tronlauge (1: 4) + 2 cm3 Sodalosung 
(1:3). Nach 6-12stiindigem Stehen. 
lassen kann dann die Probe mit N eBlers 
Reagens vorgenommen werden. 10 cm8 

HIO, + 10 Tropfen Seignettesalzlosung 
+ 5 Tropfen NeBlers Reagens. Von oben 
nach unten durch das auf wellie Unter. 
lage gehaltene Reagensglas hindurch. 
sehen. GelbUrbung(Ammoniumqueck. 
silberjodid). 

a) Qualitativ. 
Ein Reagensglas wird zu 3/, mit Wasser 

gefiiUt. Zusatz von 1 Tropfen chlorfreier 
HNOa + einige Tropfen Silbernitrat. 
losung. Triibung. Niederschlag (loslich 
in NH3 ; unloslich in HNOs)' 

b) Quantitativ. 
100 cm8 Wasser werden im Becherglase 

mit 3-5 Tropfen neutraler, chlorfreier 
Kaliumchromatlosung (Indicator) ver· 
setzt. Aus der Biirette n/10 Silbernitrat· 
IOsung zufiigen, bis die griingelbe Farbe 
in Rotgelb umschlagt (Silberchromat) 
und nach UmrUhren bestehen bleibt. Aus 
der Menge der zugefiigten Silberlosung be· 



Wie werden im Wasser 
Schwefelsaure oder Sulfate 
nachgewiesen ~ 

Wir kommen nun zum 
Nachweis der organischen 
Stoffe ( Sauerstoffver bra uch). 
Was wissen Sie davon~ 

Der Eisennachweis er· 
streckt sich auf die Ferro· 
saIze und Ferrisalze. lch 
bitte urn genauere Angaben. 
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rechnen, wieviel Milligramm Chlor im 
Liter Wasser vorhanden sind. 

Ein Reagensglas wird zu 3/~ mit Wasser 
gefUllt; Zusatz von 1 Tropfen Salzsaure, 
wodurch die Schwefelsaure freigemacht 
wird, 'und 1/2 cm3 Chlorbariumlosung. 
Durchmischen. WeiBe Trubung = Ba· 
riumsulfat. 

Da es nicht moglich ist, die gesamten 
organischen Stoffe zu ermitteln, bestimmt 
man nureinen kleinenBruchteilderselben, 
und zwar den, der leicht oxydabel ist, der 
bei Behandlung mit Kaliumpermanganat. 
losung den Sauerstoff der letzteren ad. 
sorbiert und dieselbe dadurch entfarbt. 

1. Die Ferrosalze. 
a) Qualitativer Nachweis: 

ex) 1m Reagensglas: etwas Wasser 
+ Stuckchen Ferricyankali. 
urn. Blaufarbung. 

{3) 1m farblosen Glaszylinder mit 
plattem Boden: Wasser + 
1 cm3 lO%ige Natriumsulfid
losung. Auf weiBer Unterlage 
von oben durchsehen. Braun· 
farbung bei Anwesenheit von 
Ferrosalzen. 

Handelt es sich urn ein eisen
haltiges Wasser, ist das Eisen als 
Ferrobicarbonat im Wasser ge
lOst, erkennt man, daB die bei der 
Entnahme vollig klare Wasser
probe beim Stehen an der Luft 
nachtrubt. Es bildet sich aus 
dem gelOsten Ferrobicarbonat 
unter Sauerstoffaufnahme und 
CO 2-Abgabe das im Wasser un
losliche Ferrihydroxyd. 

b) Quantitativ. Becherglas mit 
50 cm3 H20 + 5 cm3 verdunnte 
H 2S04, titrieren mit genau einge
stellter KMn04·Losung, bis blei
bende Rosafarbung entsteht. Aus 
der verwendeten Menge KMn04 
Eisengehalt berechnen. 

2. Ferrisalze. 



42 

Wie weisen Sie Mangan 
naehY 

Wie wird der N aehweis 
von Blei gefiihrty 

Wie priift man das Blei
losungsvermogen eines Was
sersY 

Hygiene. 

a) 1m Reagensgias etwas Wasser 
+ 20 % ige Ferroeyankaliumlo
sung + 1 Tropfen verdiinnte HCI
Losung = Blaufiirbung. 

b) 1m Reagensgias etwas Wasser 
+ 10 % ige Rhodankaliumlosung 
+ verdiinnte HCI-Losung = 
Rotfiirbung. 

a) 10 em8 Wasser + etwa 1 em8 

ver'liinnte Salpetersiiure + 1 em8 

10 % iges Ammoniumpersulfat + 
einige Tropfen Silbernitrat; et
was erwiirmen = Rotfiirbung 
(Bildung eines Iosliehen Per
mangansalzes). 

b) 25 em3 Wasser + 10 em8 25pro
zentiger Salpetersaure im Erlen
meyerkoiben einige Minuten 
koehen; Flamme wegnehmen, 
zwei Minuten warten. Dann eine 
Messerspitze Bleisuperoxyd hin
zufiigen, noohmaIs koehen, ab
setzen lassen RotfiirbUllg 
(Bildung von Permangansaure). 

c) 100 em3 filtriertes Wasser, das 
mit Salzsaure versetzt ist + 2em3 

Weinsaurelosung + Ammoniak, 
bis das Wasser naeh dem Um
sehiittein deutlieh naeh NH3 
rieeht + 2 em8 Ferroeyankalium
lOsung. Misehen. Mallige Triibung 
oder Niedersehlag innerhalb von 
zwei Stunden zeigen die An
wesenheit von Mangan an. 

Wasser + Sehwefelammonium (unter 
dem Abzug!) = Braunfarbung (Sehwefel
blei); oderman setzt zu dem zu priifenden 
Wasser im Reagensglas (halbvoll) 3 Trop
fen KoehenillelOsung. Bei Bleianwesenheit 
violetter Farbumsehlag. 

Eine weithalsige, 1 Liter fassende Stop
selflasehe enthalt ein blank geputztes, 
langs gespaltenes Bleirohr oder eine Blei
platte. Das zu untersuehende Wasser wird 
eingefiillt. Die Flasehe mit Inhalt 24 Stun
den gut vetsehlossen stehenlassen. N aeh 



Wie prlift man \Vasser auf 
den Gehalt an Schwefelwas
serstoff? 

Wie bestimmt man den 
Hii.rtegrad eines Wassers'i 

Die chemische Untersu
chung ist ohne Belang fiir 
die Feststellung der Infek
tionsgefahr eines Wassers. 
Wofur gibt sie aber zuweilen 
einen .Anhalt¥ 

Mittels der bakteriologi
schen Untersuchung gelingt 
es unter Umstanden Infek
tionserreger direkt nachzu
weisen. Wiegeschieht die bak
teriologische U ntersuchung~ 

Wasser. 43 

ofterem Hin- und Herbewegen des Blei
rohres im Wasser wirdesherausgenommen. 

300 cm3 dieses Wassers werden in einen 
Glaszylinder eingefUllt und mit 3 cm3 

Essigsaure versetzt. Zusetzen unter Um
ruhren 1,5cm3 NatriumsulfidlOsung (10 %). 
Der Zylinder wird auf eine weiDe Unter
lage gestellt und beobachtet, ob eine gelb
braune bis braune Farbung oder .Aus
scheidung braunschwarzer Flocken auf
tritt. 

1. Mit Bleipapier. H2S + Pb(CzHa0 2)z 
= PbS + 2 CZH40 2 = Braunung oder 
Schwarzung. 

2. Mit N atronlauge und Nitroprussid
natriumlOsung = Violettfarbung. 

3. Durch Zusatz von Kupfersulfat
losung, wodurch H2S gebunden wird. 

4. Durch den Geruch, evtl. nach leich
tem Erhitzen, wodurch Spuren von Ge
ruchen besser hervortreten. 

100 em3 Leitungswasser werden mit der 
Pipetttl in eine Glasstopselflasohe einge
fUllt. Dann la13t man aus der BUrette 
SeifenlOsung anfangs kubikzentimeter
weise, spater tropfenweise einflieDen; 
nach jedem Zusatz kriiftig schutteln. So
lange mit dem Seifenzusatz fortfahren bis 
auf der ganzen Oberflache der horizontal 
gelegten Flasche feinblasiger Schaum 
5 l\Iinuten stehen bleibt. Hartegrad er
gibt sich nach der Tabelle. 

Fur die Beurteilung der .Appetitlichkeit 
des Wasserl>. Sind reichlich organische 
Stoffe, viel Chloride und Nitrate vor
handen, so entstammt das 'Vasser einem 
mit .Abfallstoffen ubersattigten Boden 
und konnte vielleicht bei weiterer Ver
schmutzung der Umgebung in grobsinn
licher Weise unappetitlich werden. 

1m Kulturverfahren (Gelatineplatten
kultur). Fur den Nachweis von Typhus
bacillen und Choleravibrionen sind be
sondere Methoden notwendig. - (Siehe 
bakteriologischer Teil.) 

Der Nachweis von Colibacillen deutet 
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Eine Erganzung der che· 
mischen und bakteriologi
schen Untersuchung bietet 
die Lokalinspektion. Worauf 
hat die Lokalinspektion bei 
Bach· und FluBwassern zu 
achtenY 

W orauf hat sich die Lokal
inspektion bei Grundwasser
brunnen zu erstrecken Y 

Wie priift man das Be· 
stehen von Kommunika. 
tionen mit dem Innem des 
BrunnensT 

Hygiene. 

auf eine Verunreinigung dar Wasserge
winnungsanlagen, der Quellwasser und 
Brunnen usw. mit Abgangen mensch-
Hcher und tierischer Herkunft hin. 

Ob Dejekte von Menschen und Tieren, 
Abwasser usw. Zugang zum Wasser 
finden, ob in der Nahe Waschereinigung 
stattfindet, ob Schiffe auf dem Flusse 
verkehren. Bei Quellwassern ist darauf 
zu achten, ob sie nicht aus oberflachlichen 
Rinnsalen entstehen, ob letztere nicht im 
Bereich gediingter Wiesen liegen, ob Ver
bindung mit Bachen und Fliissen besteht. 

Auf die Musterung der oberflachlichen 
Umgebung, auf die Neigung des Terrains, 
auf den Brunnenkranz, auf Defekte in der 
Mauerung usw., durch die Spiilwasser 
von Wasche, Geschirren usw. in den 
Schacht gelangen kann. 

Durch EingieJlen von Fluorescin
(Uraninkali) oder Saprollosungen, auch 
durch Aufschwemmungen von. Hefe, B. 
prodigiosus bzw. Wasservibfio~en. 

Die Wasserversorgung. 
Welche Wasser kommen 1. Das Grundwasser, und zwar 

fiir die Wasserversorgung in a) das oberflachlich zutage tretende 
BetrachtY Grundwasser (Quellwasser), 

Wie hebt man das Grund. 
wasser? 

Woraus bestehen die Roh· 
renbrunnenY 

Welchen Vorzug haben 
die Rohrenbrunnen vor den 
Kesselbrunnen Y 

Welchen Nachteil aber 
haben die RohrenbrunnenY 

Auf welche Weise laBt sich 
eisenhaltiges Grundwasser 
eisenfrei zutage fordern Y 

b) das Grundwasser aus der Tiefe. 
2. FluJl- oder Seewasser, 
3. Regenwasser. 
Durch Kesselbrunnen (Schacht. 

brunnen) und durch Abessinierbrunnen 
(Rohrenbrunnen). 

Aus einer eisernen Rohre mit reich. 
Hchen Lochern, welche durch Drahtnetze 
gegen Verstopfung geschiitzt sind. 

Sie sind leicht zu desinfizieren und 
geben ungefahrliches Wasser. 

Da kein Wasserreservoir vorhanden 
ist, lassen sie bei groBeren Wasserent. 
nahmen vollkommen im Stich. 

Dadurch, daB man den Brunnen. 
schacht mit einem Mantel von Atzkalk. 
stiicken fiillt oder eine Filtration des 



Bei der zentralen Wasser
versorgung hat man den Vor
teil, daB der verunreinigte 
stadtische Untergrund um
gangen und somit ein appe
titliches Wasser beschafft 
werden kann. Die Entnahme 
der Wasser erfolgt auch hier 
aus Quellen, Grundwasser, 
Bach- und FluBwasser. Bei 
der Benutzung von FluB
wasser ist groBte Skepsis am 
Platze. Das Wasser muB vor 
dem Gebrauch einer Reini
gung unterzogen werden. 
Welche kommt in BetrachtY 

Wie ist ein derartiges Filter 
zusammengesetztY 

Ais wesentlichsten Teil des 
Filters betrachtete man frii
her die sogenannte Filter
haut, die aus Sinkstoffen, 
Algen und Bakterien besteht. 
Kennen Sie die neuesten 
Anschauungen fiber die Wir
kung der Filter~ 

Wie denken Sie sich die 
Inbetriebsetzung eines Sand
filters' 
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Wassers durch ein Grobsandfilter ein
richtet mit evtl. Liiftung des Wassers 
durch Niederfall aus einer Brause. 

Die ganze Menge des Eisenbicarbonats 
wird in Eisenoxydhydrat verwandelt. 

Die Reinigung durch zentrale Filtration 
mittels Sandfilter. 

In der Tiefe Feldsteine .... 305 mm 
Dariiber kleine Feldsteine .. 102 " 

mittlerer Kies ..... 76" 

" grober Kies ....... 127 " 

" feiner Kies ....... 152 " 
grober Sand. . . . . . . 51 " 

" scharfer Sand ..... 559 " 
Die Wirkung der Filter ist nur zum ge

ringeren Teil mechanisch, zum groBeren 
dagegen biologisch zu erklaren. Die Bak
terien werden von den im Filtersand be
findlichen Protozoen und Algen ver
nichtet. 

1m Anfang der Filtration laBt man das 
Wasser etwa 1 m hoch iiber der feinen 
Sandschicht stehen. Wenn durch Sink
stoffe eine Filterschicht entstanden ist, 
geniigt zur Filtration ein Druck von we
nigen Zentimetern, um ausreichende 
Wassermengen zu filtern. Bei zunehmen
der Verschleimung muB der Wasserdruck 
von oben zunehmen, um die gleicheMenge 
Wasser zu filtern. Er solI aber 60 em 



46 

Wie reinigt man das Sand
filterY 

Wie uberwacht man die 
Sandfilter? 

Wie groB ist die Geschwin
digkeit der Wasserbewegung 
im SandfilterY 

Kennen Sie noch sonstige 
Verfahren der Trinkwasser
reinigung im groBen Y 

Beschreiben Sie mir das 
amerikanische Schnellfilter~ 

Hygiene. 

nicht uberschreiten, da das. Filter sonst 
aufgeruhrt wird. Reinigung des Filters 
wird notwendig, wenn die Wassermenge 
trotz erhohten Druckes unzureichend wird. 

Nach Ablassen des Wassers Abtragen 
der Schlammschicht hOchstens bis 2 cm 
in den Sand hinein. 

lndem man Filtrationsdruck und For
dermenge beobachtet, taglich bakteriolo
gische Untersuchungen der einzelnen 
Filterabliiufe macht. 

Hochstens 100 mm je Stunde. Forder
menge je Stunde und Quadratmeter 
Filterflache = 0,1 mS• 

Die sogenannten Filtersteine, das ame
rikanische Schnellfilter (Jewell), die che
mischen Verfahren, wie die Chlorung und 
das Permanganatverfahren, das Ozon. 
verfahren, das ultraviolette Licht. 

Das zu reinigende Wasser wird in Sedi
mentierbottichen mit 10-30 g Alumini
umsulfat (Alaun) je Kubikmeter versetzt. 
Es kommt zu einer U msetzung mit dem 
Calciumcarbonat des Wassers; es entsteht 
Tonerde, Aluminiumhydrat als £lockiger 
Niederschlag, der die Trubungen zum Teil 
mit zu Boden reiSt. Nach 1-2 Stunden 
wird das Wasser auf ein Sandfilter ge
leitet; hier bildet die Tonerde die kunst· 
liche Filterhaut. Schon nach wenigen 
Stunden filtert dieses Filter bei 50mal 
so schneller Filtration als in den groBen 
Sandfiltern aIle Bakterien abo Nach 
24 Stun den wird das Filter durch ein 
RUhrwerk und GegenspUlung (maschinell) 
in etwa 10 Minuten wieder gebrauchs
fahig gemacht. Sorgfaltige Uberwachung 
notwendig, da bei stark trubem Wasser 
die Zuruckhaltung der Bakterien unge
nugend sein kann. Am besten folgt der 
Filtration noch eine Bakterientotung. 
Z. B. durch Chlor. 

Zusammenfassung der Merkmale 
beim Sandfilter: beim amerikani

schen Filter: 



Beschreiben Sie mir kurz 
eine Ozonanlage~ 

Weiter kommt fiir die 
Vernichtung der Keime im 
Wasser das ultraviolette 
Licht in Frage. Wie sind 
diese Sterilisationsapparate 
eingerichtet~ 

Kennen Sie die Wasser
filtration mit dem Seitzschen 
Filter (Seitz-Werke, Kreuz
nach), das auch zur Filtra
tion von Wein und Serum 
usw. benutzt wird~ 

Worin besteht der V orteil 
der Seitzschen Filter! 

Wasser. 

Filterhaut natur-
lich; 

Filtra tionsgeschwin
digkeit 100 mm 
bei einem Druck 
von 60-70 mm; 
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Filterhaut kiinst
lich; 

Druckdifferenz 21/2 
bis 3 mm; 40- bis 
50fache Filtrati
onsgeschwindig
keit; 

Seltener Wechsel Haufiger Wechsel 
des Filters not- (Reinigung) des 
wendig. (Um- Filters (sehr ein-
standlich); fach); 

Gebrauchsfahig N ach der Reini-
nach der Reini- gung in 10 Mi-
gung erst nach nuten wieder ge-
48-72 Stunden. brauchsfahig. 
Das filtrierte klare Wasser wird in sehr 

feiner Verteilung in den Skrub berturm 
gefiihrt, wo es in innige Beriihrung mit 
dem von unten in den Sterilisationsturm 
eingeleiteten aufsteigenden Ozon gebracht 
wird. Das elektrisch hergestellte Ozon 
wirkt auf das Wasser in solcher Konzen
tration ein, daB die Bakterien der Koli
gruppe noch sicher zugrunde gehen. 

Quecksilberdampflampen mit doppel
tern Quarzmantel sind iu besonderen 
MetaUgefaBen eingehiingt, die langsam 
vom Wasser durchstromt werden. Das 
benutzte Wasser darf keine Triibungen, 
keine gelbbraunliche Fiirbung aufweisen. 

In der Praxis hat sich dieses Verfahren 
bewiihrt; es ist einstweilen noch zu teuer. 

J a. Man unterscheidet zur Filtration 
kleinerer und mittlerer Wassermengen 
das Entkeimungs- und Kliirfilter "Seitz
EK", zur Filtration groBer Wasl:ler
mengen das Seitzsche Anschwemmfilter. 

Die zeitraubende Sterilisation der Fil
terkorper faUt fort; es werden die ge
brauchten Schichten beseitigt und durch 
neue ersetzt (Filterplatten), die in Appa
rate eingesetzt werden. Durch Verwen
dung vieler Schichten vergroBert man die 
Filterflache und somit die Mengenleistung. 
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Was wissen Sie vom Seitz
schen Anschwemmfilter¥ 

Ein einfaches und sehr 
billiges Keimtotungsmittelist 
das Chlor. Was wissen Sie 
daruberY 

Wieviel Chlorgas muB dem 
Wasser beigemengt werden Y 

Wie geschieht die Zu
leitung des Wassers zu den 
WohnungenY 

Wann konnen die Blei
rohre die Gefahr der Blei
vergiftung mit sich bringen Y 

Wie kann man sich vor 
Bleivergiftungen schutzen? 

Hygiene. 

Die filtrierende Schicht wird mit einer 
geringen Menge Seitzschen Filtermateri
als auf dem sinnreichen Siebsystem ge
bildet. GroBe Leistung. Einfache Be
dienung . 

.Anfiinglich wurde mit Chlorkalk des
infiziert und der UberschuB auf chemi
schem Wege wieder beseitigt. Geruch und 
Geschmack des Wassers nicht sehr ange
nehm. GleichmiiBiger gelingt die Chlorie
rung durch Zusatz von Chlorgas. 

Die Menge richtet sich nach dem Grad 
der Trubung, nach dem Gehalt an ge
losten ol'ganischen Stoffen und nach der 
Zahl der Keime im Rohwasser. In Phila
delphia wird tiiglich in 900000 cbm 
Wasser durch Zusatz von 25 g Cl auf 
100 cbm Wasser der Keimgehalt von 
25000 je 1 ccm auf 20 abgesenkt. Zur Des
infizierung von Schwimmbassins nimmt 
man 1 mg Chlor auf 1 Liter Wasser. 

Von hochgelegenen Reservoiren wird 
das Wasser mit dem natlirlichen Gefiille 
in die hoher gelegenen Stockwerke ge
trieben. Bei zu gedngem Gefiille ist der 
Druck durch mascbinelle Vorrichtungen 
(Pumpstationen und Hochreservoire) zu 
verstiirken. Die Leitungsrohre aus Eisen 
sollen moglichst tief gelegt werden. Der 
.AnschluB der StraBenleitungen an die 
Hausleitungen erfolgt durch Bleirohre. 

Die Gefahr der Losung von metalli
schem Blei aus den Hausanschlussen be
steht besonders bei sauerstoffhaltigen 
weichen Wiissern mit viel freier Kohlen
siiure. Die Bleilosung wird durch sauere 
Reaktion, Nitrate und mooriges Wasser 
beg'iinstigt. Ein hoher Gehalt an Bicar
bonaten dar Erdalkalien verhindert da
gegen die Bleiaufnahme. Wasser mit 
0,3 mg PbO in 1 Liter wird dauernd ohne 
Schaden genommen. 

Durch Verwendung von Bleirohren, 
die im Innern verzinnt sind, Rohren aus 
reinem Zink oder von galvanisiertem 
Eisenrohr. 
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Wie erfolgt am einfach
sten die Entfernung der In
fektionserreger aus einem 
Wasser? 

Wie desinfiziert man 
Schachtbrunnen Y 

Wie desinfiziert man Re
servoire und Leitungsrohre 
groflerer W asserleitungen ~ 

Enthalten Eis und kunst
liches Selterswasser Bak
terien¥ 

1. Durch fiinf Minuten langes 
Kochen. BeigroBerem Wasserverbrauch 
ist der Wasserkochapparat von Siemens 
& Co., Berlin, zu empfeblen. 

2. Mit Chemikalien, z. B. Chlorkalk 
(1: 300000 bei 6 Stunden l::tnger Einwir
kung) oder mit KMnO,. 4 Liter Wasser 
+ 3 g CuSO, (Katalysator) + 3 g KMnO, 
(Desinfiziens). Nach 10 Minuten vier 
Tabletten je 1 g festes 36 % iges H20 2• 

Filtration durch Sucrofilter (Kunow). 
3. Filtration im Hause. Zeitweise 

sicher bakterienfreies Filtrat liefern die 
Pasteur-Chamberlandschen Tonfilter 
und die Berkefeldschen Kieselgurfilter. 

Durch Einieiten von heiBem Wasser
dampf mitteis einer Lokomobile in das 
Wasser des Schachtes, bis es eine Tem
peratur von 80-90° C erreicht hat oder 
mit Schwefelsaure 1: 1000, Xtzkalk. 

Mit Schwefelsaure 1: 1000 (zweistun
dige Einwirkung). 

J a. Sie sind sehr reich an Bakterien. FUr 
N ahrungszwecke undKrankenbehandlung 
sollte nur aus reinem Wasser hergestelltes 
Eis verwendet werden. Choleravibrionen 
und sporenfreie Milzbrandbacillen ster
ben in kunstlichem Selterswasser rasch 
ab, Typhusbacillen, Micrococcus tetrage
nus usw. aber bleiben Tage bis Wochen 
lebensfahig. Daher empfiehlt es sich, 
Selterswasser nur aus destilliertem Wasser 
oder aus vollig unverdachtigem Brunnen
wasser zu bereiten. 

Ernahrung und N ahrungsmittel. 
N ennen Sie mir die Be

standteile der N ahrungs
mittelY 

Was ist der Zweck der Er
nahrung~ 

Wie groB ist die Verbren
nungswarme fUr 

Schiirmann, Repetitorium. 6. Auf!. 

EiweiBstoffe, Fette, Koblenhydrate, 
Wasser, Saize (ferner Lipoide, Purine, 
Vitamine) und gewisse GenuBmittel. 

Die Erhaltung des substantiellen Be
standes der gesamten Organe. 

4 
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1 g EiweiIH 
1 g Kohlenhydrate? 
1 g Fetty 

Welcher Nahrstoff nimmt 
die erste Stelle ein? 

1st die Konstitution des 
EiweiBmolekiils bekannt~ 

Der EiweiBbestand des 
Korpers muE unbedingt er
halten werden. Was erfolgt 
bei EiweiEmangeU 

Wann befindet sich der 
Korper im Stickstoffgleich
gewichty 

Nimmt die Stickstoffaus
scheidung rasch ab, wenn 
der Ersatz fUr das zerstorte 
EiweiB ungenugend isty 

Genugteine erhOhte Ei
weiBzufuhr, umeinemeiweiB
verarmten Korper einen bes
seren EiweiBbestand zu ver
schaffen~ 

Auf welchem Wege laBt 
sich das im Korper zerstorte 
EiweiE ersetzen ¥ 

Welche anderen N-halti
gen Stoffe kommen auEer 
den echten EiweiBkorpern 
noch in der N ahrung vor? 

Hygiene. 

Fur 1 g EiweiB . _ . . . . .. 4,1 Calorien 
1 " Kohlenhydrate. 4,1 

" 1" Fett .. . . . . . . .. 9,3 
bei Verbrennung im Organismus. 

Eiweil.lstoffe. 
Das EiweiE, teils tierischen, teils pflanz

lichen Ursprunges. 
N ein. Es handelt sich um ein sehr 

kompliziertes Molekiil, das sehr zahlreiche 
verschiedene Gruppen, insbesondere Ami
nosauren enthalt. Bei der Resorption 
durch den Darm werden die Aminosauren 
zerlegt, aus denen der Korper synthetisch 
das arteigene EiweiB aufbaut. 

Zerfall von Korperzellen, die Neubil
dung des Blutes, ebenso die Regeneration 
der Muskeln leidet. Die Verdauungs
fermente werden sparlicher gebildet. 
Schwachegefiihl, Arbeitsunlust, gereizte 
Stimmung sind die Folgen. 

Wenn kein EiweiEverlust und kein 
Ansatz stattfindet, wenn je Tag gerade 
ein der Zufuhr entsprechendes Quantum 
EiweiB zerstort wird. 

Am ersten Hungertage wird noch eine 
den vorausgegangenen Nahrungstagen 
gleichkommende N -Menge ausgeschieden; 
von da ab wird die N -Ausscheidung ge
ringer. 

N ein. Der EiweiEzerfall wird erst ein
geschrankt bei richtiger Kombination von 
EiweiB, Fett und Kohlenhydraten. 

Nur durch Zufuhr von EiweiB in der 
Nahrung. 

Leim, Glutin, Chondrin, Pepton, Nu
clein, Lecithin, Kreatin, Asparagin und 
andere Amidoverbindungen. Diese Stoffe 
sind als EiweiEersatz verschieden zu be
werten. Jedes Nahrungsmittel hat eine 
besondere biologische Wertigkeit in bezug 
auf seine N-Substanz; so ist z. B. das N
Gleichgewicht bei Kartoffelnahrung mit 
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Wie werden die mit der 
N ahrung aufgenommenen 
Eiweillkorper im Darm wei
ter zerlegt? 

Welche Fettarten unter
scheidet man ihrer Herkunft 
nachY 

W oraus bestehen die tieri
schen Fette! 

Wie setzen sich die pflanz
lichen Fette zusammen Y 

Wird Fett im Korper 
leicht zerlegty 

Wann wird viel Fett zer
stort! 

Worin bestehen die Lei
stungen des Fettes bei seiner 
ZerlegungY 

Wie wird das im Korper 
zerstorte Fett ersetzt! 

Wieviel Wasser enthaIt 
das Fettgewebe' 

Kann man einen Korper 
dauernd mit EiweiJl und 
Fett allein ernahren' 

viel geringerer N -Zufuhr herzustellen ala 
bei Brotnahrung. 

Sie werden durch das Trypsin zu Pep
tonen und Albumosen und bis zu den 
Aminosauren abgebaut. Durch ein wei
teres Ferment, das Erepsin, werden die 
Peptone und .Albumosen, aber nicht 
eigentliches EiweiB, bis zu den Amino
sauren weiter gespalten. 

Fette. 
Die tierischen und pflanzlichen Fette. 

Fette sind Verbindungen von Glycerin 
und Fettsauren, teils hoherer Ordnung, 
wie Tripalmitin, Tristearin, Triolein, teils 
niederer Ordnung, wie in reichlicher 
Menge in der Kuhbutter. 

Sie unterscheiden sich in ihrer Zu
sammensetzung nur wenig von den tieri
schen Fetten und bestehen zum Teil aus 
Neutralfetteu, zum Teil aus Mischungen 
solcher mit freien Fettsauren (Eruca
saure). 

N ein, fiir gewohnlich nur in einer 
Menge von 50-100 g. Bei grOBerer Fett
aufnahme wird der Rest in den Depots 
abgelagert. 

Bei Muskelarbeit. 

1. In der Erzeugung von Warme. 
2. In der Eiweillsparung. 

Durch Nahrungsfett (tierisches und 
pflanzliches). Die resorbierbaren Fette 
miissen alle einen Schmelzpunkt unter 
40° C haben, widrigenfalls sie unausge
niitzt ausgeschieden werden (Stearin). 

6-10% Wasser (1-2% Membranen). 

N ein; er bedarf noch der Zufuhr von 
Kohlenhydraten, die zu den Endproduk
ten, Kohlensaure und Wasser, verbrannt 
werden. 

4* 
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Kohlenhydrate. 
Welche 

kennen Sie1 
Kohlenhydrate 

Was liefern die Kohlen
hydrate dem Korper~ 

Wie geschieht die Deckung 
des Kohlenhydratbedarfes 
im Korper1 

1st das Wasser fUr den 
Organismus von Bedeutung? 

Was bewirkt eine vor
ubergehende Erhohung der 
WasserzufuhrY 

Was bewirkt eine anhal
tende abnorm starke Wasser
zufuhr' 

Welche Salze nimmt der 
Korper auf? 

W ozu werden die Salze 
verwertety 

Was geschieht, wenn die 
a usgeschiedenen Salze des 

I. Hexosen. 
1. Monosaccharide, C6H120 6 (Glucose 

oder Dextrose, Fructose oder Lavulose, 
Galaktose). 

2. Disaccharide, C12H 220 ll [Rohrzuk
ker (Saccharose), Milchzucker (Lactose), 
Malzzucker (Maltose)]. 

3. Polysaccharide, (C6H100.). x, 
Starke, Dextrin (Starke, Cellulose, Pek
tinstoffe). 

II. Pentosen (mit 5 C-Atomen) und 
Pentosane (Anhydride der Pentosen). 

1. Warme. 
2. Sie wirken eiweiBsparend. 
3. Sie wirken fettsparend. 
4. Sie konnen selbst eine U mwand

lung in Korperfett erfahren. 
Durch Zufuhr von Kohlenhydraten der 

N ahrung, Rohrzucker, Milchzucker und 
besonders Starke, die im Darm in resor
bierbaren Zucker ubergeht. 

Wasser. 
Ja; es ist als Losungsmittel von Bedeu

tung und dient zum Transport der lOs
lichen Substanzen; auch beteiligt es sich 
an der Warmeregulierung des Korpers. 

VermehrteStickstoffausscheidung durch 
AusspUlung angesammelter Excrete. 

Eine starke Verdunnung der Verdau
ungssiifte, eine Uberblirdung des Pfort
aderkreislaufes, Anderung des Blut
druckes usw. 

Salze. 
Verbindungen des Eisens, Calciums, 

Magnesiums, Kaliums und Natriums mit 
Phosphorsaure, Kohlensaure, Schwefel 
und Chlor. 

Zur Bildung der Organzellen und der 
Korpersiifte. 

Der Korper gibt zunachst eine Zeitlang 
aus seinem Bestande her; bei andauernd 
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Korpers nicht ausreichend 
ersetzt werden ~ 

Wer liefert dem Korper 
die notigen Salze~ 

salzarmer Kost (kiinstlich salzfrei ge
macht) treten eigentiimliche nervose Er
scheinungen und schlielHich der Tod ein. 

Die griinen Gemiise. Der fiir das Kind 
notwendige phosphorsaure Kalk wird in 
der Milch in ausreichender Menge ge
nossen. 

Die akzessorischen Niihrstoffe. 
Den akzessorischen Nahr

stoffen £allt eine wichtige 
Rolle im Stoffwechsel des 
Korpers zu. Sie sind zum 
Aufbau notwendig. N ennen 
Sie mir Nahrstoffe, die hier
her zu rechnen sind. 

Was sind Vitamine und 
welche Gruppen von Vita
minen unterscheidet man? 

Die Nucleoproteide, Bestandteile 
der Zellkerne; sie spalten sich in EiweiB 
und N ucleine, die in Kohlenhydrate, Phos
phorsaure und Purine zerfallen; letztere 
gehen in den Harn iiber. 

Die Lipoide; hierher gehOren die Le
cithine, besonders im Nervengewebe und 
in der Eidotter enthalten, weiter das 
Cholesterin, im Stroma der roten Blut
korperchen, in der Leber und Galle vor
handen. 

Daneben sind in der N ahrung noeh 
Nahrstoffe fiir versehiedene Bauelemente 
des Korpers vorhanden, so fiir das Chon
drin, Glutin, Elastin usw.; fiir die Bildung 
der rot en Blutkorperehen miissen die das 
Hamatin aufbauenden Pyrrholringe in 
den Korper eingefiihrt werden. Fiir die 
Knochenbildung muLl Kalk, Magnesia, 
Phosphor eingefiihrt werden; aueh beein
flussen endokrine Driisen die Knoehen
en twicklung. 

Endlich sei noeh auf die Organtherapie 
hingewiesen, die sich mit der Einfiihrung 
von Substallzen unu Endokreten der 
Hormondriisen besehiiftigt (Nebennieren, 
Hypophyse, Thymus, Schilddriise und 
Keimdriisen). 

Zur Aufreehterhaltung des Aufbaues 
und des Stoffweehsels gewisser Organe 
unentbehrliehe Stoffe, die gegen Koch
hitze, langes Troeknen, langeres Lagern 
auLlerst empfindlieh sind. Man unter
scheidet die fettlOsliehen, N -freien, aueh 
Vitasterine genannt, und die fettunlos-
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Welc.hes Vitamin gehort 
zur ersten Gruppe, den fett
Wslic.hen, N -freien Y 

W 0 findet man das Vita
min A Y 

Wo fehlt es' 

Kennen Sie noch weitere 
Vitamine, die zu dieser 
Gruppe gehOren Y 

1st es Ihnen bekannt, daJl 
man Rachitis durch Ultra
violett bestrahlungen heilen 
kann 7 Wie ist der Vorgang 
zu erkHiren Y 

1st standardisiertes Vita
min D im Handel erhiiJtlich Y 

Wo kommt Vitamin D 
vorY 

Was wissen Sie vom Fort
pflanzungsvitamin E Y 

W 0 kommt es vor Y 

Hygiene. 

lichen, wasserloslichen, N -haltigen Vita
mine. 

Das Vitamin A, das seine Wirksamkeit 
durch Erhitzen liber 100 0 C verliert. Es 
fehIt daher in Gemiisekonserven. Auch 
wird es durch Oxydation zerstort. 

In grunen Blattem (Spinat, Salat, 
Grunkohl), dann in Tomaten, in Apfel
sinensc.halen, in Wurzeln, wie Mohren 
(Karotten) und gelben Kartoffeln, im 
Handel als "Vogan" zu haben. 

Fast ganz inPflanzenolen, in Margarine, 
im Gegensatz zur Butter, im Lebertran 
des Dorsc.hes, besonders des Heilbutts. 1m 
Lebertran wird das Vitamin durch Blei
c.hen, also Oxydation, unwirksam; nicht 
dagegen durc.h einfaches Erhitzen. Auch 
in der Butter wird Vitamin A durch La
gem an der Luft, beim Ranzigwerden, 
also auch durch Oxydation zerstort. 

Das antirachitische Vitamin D und das 
Fortpflanzungsvitamin E. Das Vitamin 
D ist im Gegensatz zum Vitamin A 
oxystabil. 

J a. Durch Bestrahlung von Fetten, 
tierischen Geweben und Milch kann man 
antirachitische N ahrung erzeugen. Es 
werden wahrschflinlich die in der N ahrung 
und im Hautgewebe vorhandenen Li
poide, und zwar Sterine durch Bestrah
lung aktiviert und in Vitamin D ver
wandelt. 

Ais Vigantol, aus Hefefett gewonnen. 

In Pflanzen sind hauptsachlich die Vor
stufen enthaIten, die Provitamine, die 
durch Bestrahlung ihre Wirkslj,mkeit er
langen; weiter im Lebertran, im Eigelb. 

Es verhutet die Unfruc.htbarkeit und 
hat einen besonderen Einflull auf den 
Eisenstoffwec.hseI. Es ist sehr wider
standsfiihig gegen Erhitzen und Oxy
dation. 

1m (}l der Keimlinge der Getreidesamen 
(Weizenkomer, Baumwollsamen), in grii
nen Pflanzen. 1m Lebertran fehIt es. 



Ernahrung und Nahrungsmittel. 55 

Die zweite Gruppe umfaJ3t 
die wasserloslichen, stick· 
stoffhaltigen Vitamine. WeI· 
che Vitamine gehoren hier· 
hed 

Wo findet sich das Vita· 
min C¥ 

Wie verhiiIt sich das Vita· 
min C gegeniiber iiuJ3eren 
Einfliissen ¥ 

Was wissen Sie yom Anti· 
Beriberi·Vitamin Bl ~ 

Welche Krankheiten (Avi. 
taminosen) fiihrt man auf das 
Fehlen der Vitamine zuriick1 

In der N ahrung miissen 
demnach mindestens drei 
Vitamine vorhanden sein. 
Welche meine ichY 

Das Anti·Beriberi Vitamin Bl (Betaxin) 
oder Nervenvitamin, das Anti.Pellagra. 
Vitamin B2 (G, PP) (chemisch noch unge· 
niigend aufgekIiirt), das antiskorbutische 
Vitamin C. 

In frischen Pflanzen, in Friichten, bea. 
Citronen, Apfelsinen, schwarzen Johannis· 
beeren, Himbeeren, Tomaten, weniger in 
Pflaumen, Apfeln, Birnen, Bananen,roten 
Johannisbeeren. Reichlich aber in Moh· 
ren, Radieschen. Weniger in Kartoffeln, 
im frischen Fleisch; in der Milch bei Griin· 
fiitterung. Es fehlt in getrockneten N ah· 
rungsmitteln, wie Dorrgemiise, Trocken· 
milch. 

Es ist wasserliislich, alkalilabil; es wird 
durch langdauernde Hitzeeinwirkung bei 
O·Zutritt geschadigt. 

Es ist oxystabil, aber alkalilabil; Uber. 
hitzung in Konserven macht es unwirk· 
sam. Es findet sich in Pflanzensamen, in 
HUlsenfriichten, in der Randschicht der 
Getreidekorner, in der Kleie, nicht im 
Mehlkern. 1m Roggenbrot, Vollkornbrot 
ist es enthalten, nicht in reinem WeiBbrot. 
Weiter in griinen Pflanzenteilen. In der 
Hefe findet es sich sehr reichlich. 

In Leber, Nieren, Eier, Hirn ist es auch 
vorhanden, weniger im frischen Fleisch. 

Skorbut, Pellagra, Rachitis, Beri·Beri. 

1. Das rachitisverhiitende, wachstums· 
fordernde (der fettlosliche A.Faktor). 

2. Der gegen Polyneuritis und Beri· 
Beri schiitzende B·Faktor. 

3. Der Heil· und Schutzstoff gegen 
Skorbut und Barlowsche Krankheit (C. 
Faktor). 

Niihrstoffmengen. 
Welche Wege dienen zur 

Ermittlung der erforderlichen 
N iihrstoffmengen' 

1. Untersuchungen im Respirations. 
apparat und Stickstoffbestimmungen in 
der 24 stiindigen Harnmenge. 

2. Stickstoffbestimmungen in derNah· 
rungsmenge, die genossen wird. 
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Wie groB ist der 24stun
dige Niihrstoffbedarf erwach
sener Manner? 

Sind diese genannten Zah
len genau oder· schwanken 
sie? 

Wie erreicht man eine 
Einschriinkung des EiweiB
zerfalles und Schonung der 
Fettdepots bei fieberhaften 
Krankheiten und in der Re
konvalescenzY 

W odurch kommt es zu 
ubermiiBigem FettansatzY 

Wodurch kann eine Ent
fettung des Korpers erzielt 
werden? 

Hygiene. 

3. Gut gefUhrte Haushaltungsbucher 
konnen die gewUnschten Bedarfszahlen 
berechnen lassen. 

= 3000 Calorien, 
lIS g resorbierbares EiweiB. 
56 g Fett, 

500 g Kohlenhydrate. 
Sie schwanken 
1. nach der KorpergroBe, 
2. nach der .Arbeitsleistung, 
3. nach dem Lebensalter; im Kindes

alter erhohter Stoffumsatz, 
4. nach der individuellen Energie und 

Reizbarkeit, 
5. nach dem Geschlecht, 
6. Witterung und Klima beeinflussen 

sie. 
7. Bei Frauen sehr erhohter Verbrauch 

wahrend der Graviditiit und Lactation. 
Durch Darreichung von Kohlenhydra

ten. Sie ersetzen auch die im Fieber ver
mehrt ausgeschiedenen Kalisalze. 

Durch genugende EiweiB- und reich
liche Fett-und Kohlenhydratzufuhr neben 
moglichster Korperruhe. 

Bei Pflanzenfressern gelingt die· Mii
stung lediglich mit EiweiB und Kohlen
hydraten bei leicht gesteigerter EiweiB
menge. 

Die schnellste Wirkung zeigt beim 
Menschen eine Kombination von Fett 
und reichlichen Kohlenhydraten (Ruhe 
und ruhiges Temperament notwendig). 
(120 g EiweiB, 100 g Fett, 500 g Kohlen
hydrate.) 

1. Durch erhOhte Korperbewegung. 
2. Durch fast volliges Fortlassen des 

Fettes und der Kohlenhydrate und bei 
fast ausschlieBlicher Ernahrung mit Ei
weiB (Bantingkur). 

3. Mit der Ebsteinmethode, die 
darin besteht, daB man sehr wenig 
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Wie muB die N ahrung be
schaffen sein? 

Werden. animalische Stoffe 
besser ausgenutzt als vege
tabilische? 

Was verstehen Sie unter 
einem leicht verdaulichen 
N ahrungsmittel ¥ 

Wie konserviert man Nah
rungsmittel¥ 

Welche V orsich tsmaB
regeln soli man bei den ver
schiedenen Kochgeschirren 
anwenden¥ 

Wie priift man Kochge
schirre auf bleiabgebende 
Glasur oder Emaille¥ 

Kohlenhydrate, reichlich Fett und maBig 
EiweiB aufnimmt. 

4. Mit der Voit·Oertelschen Kur. 
Reichlich EiweiB, normale Fett- und zu 
niedrige Kohlenhydratzufuhr bei starker 
Korperbewegung. Die Wasseraufnahme 
ist zwischen die Mahlzeiten verlegt. 

Gut ausnutzbar, leicht verdaulich, gut 
zubereitet, schmackhaft ohne Zusatz 
schadlicher Bestandteile. Sie muB in 
solcher Menge vorhanden sein, daB sie 
das GefUhl der Sattigung hervorruft und 
muB temperiert genossen werden. 

Ja. 

Ein solches, das auch in groBeren 
Mengen genossen, rasch resorbiert wird 
und selbst bei empfindlichen Menschen 
keine Belastigung in den Verdauungs
wegen hervorruft. 

Durch Aufbewahren in Vorratsraumen, 
in Eisschranken (+ 7 0 C). Durch Kochen, 
Trocknen, Rauchern, durch Zusatz von 
Zucker, Salz, Salicylsaure usw. 

In Kupfer- und MessinggefiiBen diirfen 
saure Speisen nicht gekocht werden 
(Griinspan). Auch sollen mehl- und 
zuckerhaltige Speisen nicht darin aufbe
wahrt werden, weil durch allmahliche 
Bildung von organischer Saure Kupfer 
ge16st werden konnte. Vernickelte GefaBe 
geben geringe Spuren von Nickel ab, 
wenn saure Speisen darin aufbewahrt 
werden. Ahnlich verhalten sich Alumi
niumgeschirre. 

Verzinnte KochgefiiBe, ferner glasierte 
bzw. emaillierte, irdene oder eiserne Ge
faBe enthalten oft BleL 

Das Kochgeschirr wird mit 4 % iger 
Essigsaure gefiillt; 1/2 Stunde unter Er
satz des verdampften Wassers kochen, 
filtrieren und einleiten von H 2S. Braun
fiirbung oder schwarzer Niederschlag 
zeigt Blei an. 
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Wie groB soll im Mittel das 
Quantum der zur Sattigung 
eines Erwachsenen notwen
digen fertigen SIJeise sein ~ 

Wie soll die N ahrung 
temperiert seinY 

Wie wird die Tageskost 
zweckmaBigerweise auf die 
Mahlzeiten verteilU 

Wie wird das Yolk gegen 
die Verfiilschung der Nah
rungsmittel geschutzM 

Was ist KuhmilchT 

Wie ist sie chemisch zu
sammengesetzt~ 

Welche Futterungsart lie
fert die gleichmaBigste Milch f 

Hygiene. 

1800 g, bei vegetabilischer Nahrung 
und bei fettarmer Kost aber entsprechend 
hOher = 2500-3000 g. 

Fur Sauglinge + 35 0 C bis + 40 0 C, 
fUr Erwachsene + 7 0 C bis + 55 0 C. 
Habitueller EisgenuB ist bedenklich. 

Beim Gesunden variiert die Einteilung 
nach der Beschiiftigung und nach der Art 
der Kost. 

Bei korperlicher Arbeit und vegetabili
scher Kost sind fiinf Mahlzeiten zweck
maBig. Bei geistiger Arbeit und eiweiB
und fettreicher Kost morgens eine reich
liche Fleischmahlzeit, im Laufe des Tages 
nur einmal leichte Speisen und abends 
die Hauptmahlzeit. 

Durch gesetzliche Bestimmungen 
(14. Mai 1879), die Polizeibeamten ge
stattet, von feilgehaltenen N ahrungs
mitteln Proben zum Zwecke der Unter
suchung zu entnehmen. In bestimmten 
Untersuchungsanstalten werden dieselben 
durch N ahrungsmittelchemiker einer ge
naueren Priifung unterzogen. 

Milch. 
Eine Emulsion von Fett in einer Losung 

von Eiwei13 und Zucker. Reaktion 
amphoter. Sie enthalt in frischem, rohem 
Zustande alle 3 Sorten von Vitaminen, 
deren Gehalt von der Fiitterung abhangig 
ist. 

Wassergehalt 87,75-89,5 %, 
Spezifisches Gewicht 1028-1033, 
Eiwei13gehalt 3,5 %, darunter 
Casein 2,9%, 
Lactalbumin 0,5 %, 
Lactoglobulin in Spuren, 
Fett 2,7-4,3%, 
Milchzucker 3,5-5,5 %, 
Salze 0,6-1,0%. 

Die Trockenfiitterung. 
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Das Reichsmilchgesetz von 
1930 und das Lebensmittel
gesetz VOn 1927 haben den 
Verkehr mit Milch geregelt. 
Welche Milchsorten unter
scheidet man danach Y 

1st die Ausnutzung der 
Niihrstoffe der Milch eine 
guteY 

Warum ist die Milch zur 
ausschlieBlichen Erniihrung 
Erwachsener nicht geeigneM 

Worin bestehen die N ach
teile der Milch! 

Worin bestehen die Ver
iinderungen, die eine frisch 
gemolkene Milch allmiihlich 
durchmachtY 

Bei welchem Prozentgehalt 
von Milchsiiure kommt eszur 
Gerinnung des Caseins und 
zur Abscheidung der Molke' 

Was enthiilt das Serum 
(Molke)' 

Miissen immer Bakterien 
die Milchgerinnung herbei
fiihrenY 

Was entwickelt sich in der 
Milch, die man 8-10 Tage 
stehen liiBU 

1. V ollmilch. 
2. Markenmilch. 
3. V orzugsmilch. 

Ja. Das EiweiB wird zu 90%, Fett 
zu 95 %, Salze zu 50 % und der Zucker 
vollstiindig resorbiert. 

Es finden sich nicht geniigend Calorien 
in der schwer resorbierbaren Menge von 
4 Liter Milch. 

Ihre Verwendbarkeit wird leicht beein
triichtigt : 

1. U nter dem EinfluB von Mikro
organismen kommt es zu Zersetzungen 
der Milch. 

2. Sie ist leicht zu fiilschen. 
3. Sie ist zur Verbreitung von patho

genen und infektiOsen Bakterien und evtl. 
von Giftstoffen besonders disponiert. 

Schon nach kurzem Stehen bildet 
1. sich eine Rahmschicht (Aufrahmen). 

Trennung in Rahm und abgerahmte Milch 
oder Magermilch. 

2. N ach liingerem Stehen bildet sich 
ein oberfliichlicher pilziger, weiBlicher 
tJberzug aus Oidium lactis. In der 
Fliissigkeit, die unter dem Rahm steht, 
entwickeln sich reichlich Milchsiiurebak
terien (Streptococcus lacticus, Bac. acidi 
lactici). 

Bei etwa 0,2 %. 

Milchzucker und Salze. 

N ein; auch ein labiihnliches Ferment 
kann Milch gerinnen machen. 

1. Gestank nach Buttersiiure. 
2. Gasbildung (Wasserstoff und Koh

lensiiure, Ausfiillung des Caseins durch 
Lab). Buttersiiurebacillen sind in den 
Vordergrund getreten. 
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HaIt man eine von Milch
saurebakterien befreite Milch 
in offenen GefltBen bei 30 
oder 40 0 Coder kocht man 
die Milch vorher mindestens 
eine Stunde lang, so tritt 
wieder eine andere Zerlegung 
der Milch auf. Welche ist es1 

Wie kommen die Bakte
rien in die Milch Y 

Welche Fermente enthaIt 
frische Milch Y 

Worin besteht gewohnlich 
die MilchverfaIschungY 

Welche pflanzlichen Gifte 
konnen in die Milch iiber
gehen? 

Wie stellt man Milch
fiilschungen fest? 

Wie bestimmt man das 
spezifische Gewicht der 
Milch! 

Hygiene. 

Die Peptonisierung der Milch. Unter 
der Rahmschicht bildet sich eine trans
parente Zone, die Peptonreaktion gibt. 
Sonst verandert sich die Milch auBerlich 
nur wenig, das Casein gerinnt nicht. Sie 
schmeckt bitter und kratzig. Die Zer
setzung wird durch Heubacillen bewirkt. 

1. Aus den Ausfiihrungsgangen der 
Euter, 

2. aus den Kuhexkrementen, 
3. aus den Sammeleimern, 
4. von den Handen des Melkers, 
5. von Fliegen, 
6. vom Heustaub. ' 
1. Ein pepsin- und trypsinartiges Fer

ment, das EiweiB zu spalten vermag. 
2. Ein diastatisches Ferment, das 

Starke in Zucker und Milchzucker in 
Glycose iiberfiihrt. 

3. Superoxydase (Katalase) zerlegt 
Wasserstoffsuperoxyd (2 HsOs = 2 HsO 
+ Os)· 

4. lndirekte Oxydasen, Peroxydasen 
(HsOa = HaO + 0). 

5. Die Reduktasen. 
1m Entrahmen und Zusatz von Wassei; 

selten durch Zusatz von Starke, Dextrin, 
Gehirnsubstanz, Gips; ferner muB man 
achten auf eine Zufiigung von Konser
vierungsmitteln, Soda, Borax, Natrium 
bicarb., Salicylsaure (0,75 p. m.), Forma
lin (0,2 p. m.) und Wasserstoffsuperoxyd 
(2,0 p. m.). 

Colchicin, Gifte von HahnenfuB, 
Dotterblumen, Solanin. 

Durch Bestimmung des spezifischen 
Gewichtes und des Fettgehaltes, durch 
Nachweis von Nitraten, die auf einen 
Zusatz von Brunnenwasser deuten, durch 
den Nachweis von Konservierungsmitteln. 

Mit dem Araometer (Soxhlet). EiweiB, 
Zucker und Salze machen die Milch 
schwerer, das Fett dagegen leichter. 

Gut durchgemischteMilch ohneSchaum-
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W odurch kann ein hohes 
spezifisches Gewicht bedingt 
sein¥ 

Wodurch kann ein niedri
ges spezifisches Gewicht be
dingt sein¥ 

Wie wird die Fettbestim
mung ausgefiihrt? 

bildung in Zylinder einfiillen; Einfiihren 
des gereinigten und getrockneten Arao
meters (Milchwaage, Lactodensimeter). 
Del' Stand des Milchspiegels (nicht Menis
cus) ablesen, 2 in der 4. Dezimale fiir jeden 
Grad C iiber + 15 0 zuzahlen, unter + 15 0 

abziehen. Spezifisches Gewicht normaler 
Milch ] ,028-1,033. 

Durch feste Bestandteile, Wasserarmut 
und durch Fettmangel. 

Durch Fettreichtum und Wasserzu
satz. 

Mit dem Cremometer, Gerbers 
Butyrometer, dem F e s e I' schen Lactoskop 
und mit Hilfe des Soxhletschen Ver
fahrens. 

1. Mit dem Cremometer. Nach dem 
24stiindigen Stehenlassen del' Milch bei 
mittlerer Temperatur Aufheben derselben 
36-48 Stun den bei niederer Temperatur. 
Ablesen del' Rohe del' Rahmschicht an 
der Skalenteilung. Gute Milch liefert 
10-14% Rahm; 3,2 Skalenteile ent
sprechen ungefiihr 1 % Fett. U ngenaue 
Methode. 

2. Mit Gerbers Butyrometer. In 
das Butyrometer nacheinander einfiillen: 
10 cm3 konz. H2S04 vom spezifischen Ge
wicht 1,825. Dann 11 cm3 Milch, 1 cm3 

Amylalkohol. Hals des Butyrometers 
trocknen, Kautschukstopfen fest ein
drehen; Sehiitteln, bis alles braun ist. 
In Spezialzentrifuge zentrifugieren. Fett
saule ablesen, nachdem mit dem Stopfen 
die untere Grenze des Fettes auf einen 
Teilstrich eingestellt ist. Abgelesene Hohe 
del' Fettsaule = % Fett. Jeder Teilstrich 
entspricht 0,1 % Fett. Ablesen bei 60 bis 
70 0 C (Butyrometer in ein Wasser bad von 
60-70 0 C bringen). 

3. Mit dem Feserschen Lactoskop. 
Diese Methode ist eine optische; sie ist 
unzuverliissig; es kommt viel auf die 
Beleuchtung und das Auge des Be-
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Wie weisen Sie Nitrate 
in der Milch nachY 

Wie untersucht man die 
Milch auf Konservie
rungsmittel Y 

Hygiene. 

schauers an, auch ist die Durchsichtigkeit 
von der Zahl und GroBe der Milchkiigel
chen abhangig. Je fettreicher die Milch, 
um so undurchsichtiger wird sie. 

In das Lactoskop 4 cm3 Milch einfiillen, 
langsam Wasser zusetzen, bis schwarze 
Striche auf einem am Boden des GefaBes 
befindlichen Milchglaszapfen eben sicht
bar werden. An einer Skalenteilung kann 
man direkt die Fettprozente ablesen. 

4. Mit dem Soxhletschen Verfah
ren. Hier sucht man das spezifische Ge
wicht des Atherextraktes derMilch zu be
stimmen. 

200 cm3 Milch + 10 cms Kalilauge + 
60 cmS Ather. Kritftig schiitteln. Nach 
15 Minuten wird die oben angesammelte 
Atherfettlosung in ein Glasrohr gebracht, 
das auBen von einem Kiihlrohr umgeben 
ist. Konstante Temperatur im Innern 
17,5 0 C. Bestimmung des spezifischen Ge
wichts der AtherfettlOsung mittels Arao
meter. Mit Hille einer Tabelle findet man 
den Fettgehalt. 

Die Milch wird durch Zusatz von 
Essigsaure oder ChlorcalciumlOsung (auf 
100cm3 Milch 1,5cmB einer 20%igen 
Losung) und darauffolgendes Kochen 
koaguliert. Dem Filtrat . setzt man 
tropfenweise Diphenylamin in konzen. 
trierter HzSO, zu. Blaufarbung. 

Bei Anwesenheit von Soda, Natrium 
bicarb. oder Borax zeigt die Milch nach 
1-2stiindigem Kochen Braunfarbung. 

Alkalische Beimengungen lassen 
sich auch nachweisen durch Zusatz von 
Alkohol und Rosolsaure = Rosafarbung. 

MengenverhiiJtnis: 10 cms Milch + 
10 cm3 Alkohol, mischen, dazu 3 Tropfen 
1 % ige Rosolsaure. 

Bei Salicylsauregehalt gibt Milcll 
+ Eisenchlorid = Violettfarbung. Bel 
Wasserstoffsuperoxydgehalt ent· 
steht eine Blauung von Jodkaliumstarke· 
papier. 
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Wie weist man Formalin 
in der Milch nach ~ 

Wie wird der Borsaure
nachweis gefiihrtY 

Wie weist man Wasser
stoffsuperoxyd iu der Milch 
nachY 

Wie geht man' vor, um 
rohe und gekochte Milch zu 
unterscheiden Y 

1. Schwefelsaurereaktion: Milch 
+ Wasser aa im Reagensglas unter
schichtet mit konz. chemisch reiner 
H 2S04 = blauer Ring. 

2. Fuchsinprobe: Von 100cm3 Milch 
20 cms abdestillieren; zu 10 cms Zusatz 
von 1 cms Fuchsinlosung, die durch S02 
entfarbt ist = Rotfarbung. 

100 cmS Milch werden in der Platin
schale mit Kalkmilch alkalisiert, einge
dampft und verascht. Die Asche lost man 
in wenig Salzsaure. 1 Tropfen der Losung 
auf Curcumapapier gibt rote, beim Auf
bringen von 1 Tropfen SodalOsung inBlau 
iibergehende Farbung, falls Borsaure 
zugesetzt war. 

a) Mit der Titansaurereaktion: 
10 cm3 Milch + 10-15 Tropfen Titan
saure = Gelbfarbung. 

b) Mit der Vanadinsaurereaktion: 
10 cmS Milch + 10 Tropfen 1 %ige Vana
dinsaure = Rotfarbung (Empfindlichkeit 
1: 10000). 

1. Mit der Oxydasenreaktion. 
a) Guaj acreaktion. 5 cms Milch + 

1 Tropfen Guajactinktur. Nach 2-3 Mi
nuten Blaufarbung bei Rohmilch; wenn 
nicht positiv: 5 cms Milch + 5 Tropfen 
0,2 % iges Hz0 2 + 1 Tropfen Guajac
tinktur (indirekte Oxydase). (Katalasen
reaktion.) 

b) Storchsche oder Paraphenylen
diaminreaktion. 10 cm3 Milch + 1cmB 

0,2 % iges HaOa + einige Tropfen Para
phenylendiaminlosung. Rohe Milch in 
2--3 Minuten indigoblau (Peroxydasen
reaktion). 

c) Benzidinreaktion.3-5cm3 Milch 
+ 1 Tropfen alkoholische Benzidinlosung 
(mit Zusatz von 0,6 % iger Essigsaure + 5 
bis 10 Tropfen 0,2 % iges HaOz = Blau
griinfarbung bei Rohmilch. 

2. Schardinger-Reaktion: 
10 ems Milch + 0,5 cms Schardinger

Reagens (Methylenblau -Formalinmi
schung) + fliissiges Paraffin. Wasserbad 
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Wie erkennt man die Zer
setzungen der Milch ~ 

Wie viele Keime enthalt 
eine frische, reinlich behan
delte Milch in 1 cmsy 

1st eine Uberwachung der 
Milchwirtschaften notwen
dig~ 

Hygiene. 

45 ° C. Rohmilch ist in spatestens 20 Mi
nuten entfarbt (Reduktasereaktion). 

3. Rubners "Albuminprobe". 
Die Milch wird mit Kochsalz uber

sattigt, auf 30-40°C erwarmt, filtriert 
und geprlift, ob im Filtrat noch durch 
Kochen gerinnendes Albumin vorliegt. 

Bei Rohmilch fallt das Molkenprotein 
aus. 

1. Milch + 70 % Alkohol aa gibt Ge
rinnung bei zersetzter Milch. 

2. Methylenblauprobe. Man bringt 
in ein 20-cm3-Flaschchen 10 cm3 Milch + 
15 Tropfen einer Methylenblaulosung 
(0,02 g in 100 g Aqua dest.), mischt gut 
durch, fUllt 1 ems hoch mit Speiseol auf, 
setzt die verkorkte Flasche in warmes 
Wasser ein. 

Tritt ein Verschwinden der blauen 
Farbe innerhalb einer Stunde auf, so ist 
die Milch fUr Sauglinge nicht geeignet. 

Zur genauen Feststellung des Grades 
der Zersetzungtitriert man nach Soxhlet 
den Sauregrad. 50 cm3 Milch werden mit 
1/4 N ormalnatronlauge titriert. Als Indi
cator werden 2 cm3 einer 2 % igen alkoho
lischen PhenolphthaleinlOsung zugefUgt. 
Jeder fUr 100 cm3 Milch verbrauchte 
Kubikzentimeter Natronlauge ist ein 
Sauregrad. Zulassig sind noch 7 Saure
grade. 

3. Durch Feststellung der Bakterien
zahl. 

2000-3000 Keime. 

J a. Die Tiere sind von einem Tierarzt 
Ofters zu untersuchen. FaIle von Typhus 
und anderen menschlichen Infektions
krankheiten unter dem Personal sind mit 
besonderer V orsicht zu behandeln; fUr 
Absperrung und Desinfektion ist zu 
sorgen, auf Bacillentrager zu fahnden, 
eine Revision der Brunnenanlagen ist 
notwendig, eventuell zeitweilige Unter
bindung des Milchverkaufes. 
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Wie kann man die Milch 
vordem Verkauf priiparieren, 
d. h. haltbarer machen? 

GefiiBe miissen sauber gehalten werden. 
Die Milchaufbewahrungsriiume miissen 
kiihl, luftig und leicht zu reinigen sein. 
Es muB ein guter Schutz gegen Fliegen 
bestehen. 

1. Durch Abkiihlen nach dem Melken 
und Aufbewahren in kiihlen Riiumen (bis 
hochstens 10 ° C). Es kommt hier aber auch 
noch zu einer gewissen Vermehrung der 
Bakterien; die pathogenen Keime bleiben 
lebensfiihig. 

2. Durch Hitze. 

a) Pasteurisieren. Kurzes Erhitzen 
auf 65-90° C und rasches Abkiihlen, so 
daB der Rohgeschmack der Milch erhalten 
bleibt; am besten Einwirkung von 85 ° C 
2 Minuten lang. 

b) Durch Behandlung im Biorisator 
(Lo beck). Milch wird in feinverteilter 
Form in einem auf 75° C erhitzten Kessel 
eingeblasen. Die Saprophyten und pa
thogenen Keime gehen zugrunde. Sporen 
bleiben lebensfiihig. 

c) Durch partielles Sterilisieren in 
bakteriendicht verschlossenen Flaschen 
30-60 Minuten auf 1OO-103°C. 

Die Sporen der Heubacillen werden 
dabei nicht abgetotet. 

d) Durch vollstandige Sterilisa
tion. Sie ist oft ungeniigend und unzu
verliissig. Auch verdirbt die l\Iilch. Am 
besten 10-30 Minuten langes Erhitzen 
bei gespanntem Dampf von 120-125° C; 
Milch in Blechdosen. 

e) Durch Kondensieren der Milch. 
1m Vakuum auf 1/3 oder 1/5 ihres Volu

mens eingedickte Milch wird in zugelote
ten Biichsen auf 100 ° C erhitzt. Am besten 
wird die Milch mit Rohrzucker versetzt 
(80 g auf 1 Liter). 

f) Durch rasches Eintrocknen auf 
heiBen, rotierenden Walzen oder Ver
sprayen (Milchpulver). Der Geschmack 
des Milchfettes andert sich aber in sto
render Weise, es ist daher geboten, der-

Schiirmann, Repetitorium. 6. Auf I. I) 
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Wie ist die Frauenmilch 
zusammengesetzt, und wie 
reagiert sieY 

Woraus bestehen die Ei
weiBstoffe del' Frauenmilch Y 

Wird die Frauenmilch vom 
Saugling gut ausgenutzM 

Wie oft solI dem Saug
ling Frauenmilch gegeben 
werden? 

In welchen Punkten unter
scheidet sich Kuhmilch von 
Frauenmilch? 

Wird Kuhmilch odeI' 
Frauenmilch vom Saugling 
bessel' ausgenutzt! 

Da es haufig vorkommt, 
daB Sauglinge mit Kuhmilch 
ernahrt werden mussen, muB 
man die Kuhmilch in beson
derer Weise so praparil'I'en, 
daB sie del' Frauenmilch in 
ihrer Zusammensetzung iihn-

Hygiene. 

artige Milchpulvel' aus Mager- odeI' 
Buttermilch zu bereiten. 

Sie enthalt: 
88,6 % Wasser, 
11,4 % Trockensubstanz, 
0,16-0,25 % EiweiBstickstoff 

= etwa 1-1,5 % EiweiB, 
3% Fett, 
0,2% Salze. 

100 g Milch liefern 70 Calorien . 
.An .Aschenbestandteilen enthalt sie in 

1 Liter 0,7 g Kali, 0,25 g Natron, 0,33 g 
Kalk, 0,06 g Magnesia, 0,004 gEisen, 
0,47 g Phosphorsaure, 0,43 g Chlor. 

Spezifisches Gewicht 1028-34. Sie 
reagiert alkalisch . 

.Aus .Albumin, aus Casein in kleinen 
Mengen, Protalbumin und Pepton. 

Ja. 91,6 % del' gelieferten Calorien 
werden ausgenutzt. 

.Am ersten Tage nach der Geburt zwei
bis dreimal, an den folgenden Tagen sechs
bis siebenmal, in .Abstanden von 21/2 bis 
31/ 2 Stunden. Vom 7. Monat ab sind 
Kohlenhydrate und Salze hinzuzugeben 
(Zwieback, GrieB, Spinat). Vom 10. 
Monat an ist die Frauenmilch durch 
Kuhmilch zu ersetzen. 

Kuhmilch enthalt mehr EiweiBstoffe, 
weniger Zucker. Die EiweiBstoffe be
stehen hauptsachlich aus Casein, das im 
Magen derbe Gerinnsel gibt, die sauer 
reagieren. .Auch enthiilt sie erheblich 
mehr Salze. Sie reagiert amphoter. 

Die .Ausnutzung ist bei der Frauenmilch 
eine bessere; die Faeces enthalten hier 
nur 3 % del' N ahrung im Gegensatz zu 
6-7 % bei Kuhmilchernahrung. Die 
Kuhmilch ist schwerer verdaulich. 

1. Durch Wasserzusatz, del' die EiweiB
stoffe und Salze del' Kuhmilch verdunnt 
und Zusatz von Zucker (26 g Milchzucker 
auf 1 Liter). 

2. Durch Ttitung del' in del' Kuhmilch 
befindlichen Bakterien. 
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man sie' 
Wie totet man am besten 

die in der Milch vorhandenen 
Bakterien aM 

Es sind noch eine ganze 
Reihe von Milchsurrogaten 
angegeben, die die Frauen
milch ersetzen sollen. Welche 
kennen SieY 

Durch Erhitzen: 
a) Kochen5Minutenbei97-100°C. 

b) Fiir klein ere Portionen benutzt 
man kleine Wasserbader (20 Minuten). 

c) FUr groBere Portionen: 
£x) Soxhlets Milchkocher, 
fJ) Milchkocher in Kannenform. 
y) Topfe mit durchlochtem 

Deckel. 
Man hat versucht, eine leichtere Ver

daulichkeit der Milch und eine Gerinnung 
des Caseins in weicheren Flocken herbei
zufiihren durch 

1. Zusatz von Gersten- und Hafer
schleim zur Milch; oder durch teilweise 
tJberfiihrung des Caseins durch Behand
lung mit Verdauungsfermenten in Albu
mosen (Loeflund, Backhaus). Auch 
Buttermilch ist vielfach empfohlen. 

2. Durch Schaffung caseinfreier Milch
mischung aua Rahm und Molke (Biedert
sches Rahmgemenge: Emulsion aus Eier
eiweiB, Butterfett, Milchzucker und 
Milchsalzen). 

Finkelsteins EiweiBmilch enthalt vor 
allem wenig (1 %) Milchzucker, dessen 
Saurebildung in erster Linie die Enteritis 
veranlassen solI, wahrend das Casein mit 
seinen mehr alkalischen Produkten dafiir 
nicht in Betracht kommt. 

Molkereiprodukte. 
Wie wird Butter gewon

nenY 

Besitzt die abgerahmte 
Milch noch hohen Nahrwerty 

Wie ist Butter zusammen
gesetztY 

Durch Schlagen von Rahm. Heutzu
tage werden Zentrifugen zur Abrahmung 
der Milch benutzt. 

J a; sie vermag den taglichen EiweiB
bedarf des Menschen zu decken. 

Sie enthhlt: 
14,1 % Wasser, 
0,9 % EiweiB, 

83,1 % Fett, 
0,5 % Kohlenhydrate, 
0,66 % Saize. 

5* 
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EnthaIt Butter Bakterien' 

W orauf beruht das Ran
zigwerden der ButterY 

W odurch wird Butter tal
gigY 

Wiewird Butter gefaIschtY 

W orauf erstreckt sich eine 
ButteruntersuchungY 

Hygiene. 

Schmelzpunkt bei 31-37 0 C, Erstar
rungspunkt zwischen 19 und 2JO C. 

In 1 g Butter oft 1-10 Millionen Bak
terien. Unter Umstanden auch Tuberkel
bacillen und saurefeste Stabchen. 

Durch die Wirkung von Bakterien und 
Fadenpilzen (Penicillium, Oidium) erfolgt 
eine hydrolytische Spaltung des Butter
fettes unter Freiwerden von Fettsaure
und Buttersaureestern. 

Durch Belichtung und Zutritt des 
Luftsauerstoffes zu den im Butterfett 
enthaltenen F ettsauren. 

Dumh Zusatz von Wasser und Koch
salz, durch Beimengungen von Farbstoff, 
Mehl usw. und fremden Fetten. 

1. Auf die Wasserbestimmung. 
2. Auf die FeststelIung des Kochsalz· 

gehaltes. 
3. Auf den Gehalt an freien Fettsauren. 
4. Auf die FeststelIung fremdel 

Fette. 
a) Mikroskopisch: Einbetten in Glyce. 

rin. In Butter bleiben die Fettkiigelchen 
erhalten, aIle anderen Fette miissen ge
schmolzen werden; es entstehen dabei 
immer krystallinische Gebilde (Fette und 
Fettsauren) . 

b) Durch Untersuchungen des Butter· 
fettes auf das spezifische Gewicht, au1 
den Schmelz- und Erstarrungspunkt; au1 
das Brechungsvermogen mittels des Re· 
fraktometers von Zeill; letztere Methode 
nicht immer zuverlassig, da Mischungen 
von Margarine und Cocosfett sich wie 
reine Butter verhalten. 

c) Durch den Nachweis von Phytoste. 
rin in den unverseifbaren Bestandteilen 
des Fettes; in pflanzlichen Fetten stete 
enthalten. 

d) Durch das MengenverhaItnis del 
niederen und hoheren Fettsauren. Buttel 
enthaIt 87-88 % bOhere und 12-13 % 
niedere Fettsauren. Andere tierische und 
pflanzliche Fette dagegen 95-96 % bO· 
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Wie untersueht man die 
Butter auf ihren Wasserge. 
ham 

Wie wird der Gehalt der 
Butter an freien Fettsauren 
festgestelItY 

Wie gesehieht der N aeh· 
weis fremder Fette in der 
ButterY 

Welehe Methoden werden 
noeh zur genaueren Charak· 
terisierung der Fettsauren 
und zur Erkennung von Ver. 
falsehungen herangezogenY 

here und nur sehr wenig niedere Fett· 
sauren. 

1m Apparat von P. Funke. Sehalehen 
auf die Wage stelIen; Gleiehgewieht her· 
stellen. Dann 10 g Butter in das Schal· 
chen abwiegen. Schalehen iiber der 
Flamme erhitzen, bis das Knistern auf· 
hort; abkiihlen lassen. Wiegen. Vergleieh 
des Anfang. und des Endgewiehtes gibt 
den Wassergehalt in 10 g Butter an. 

5 g Butter werden in Ather gelost, mit 
alkoholischer 1/10 n·KOH naeh Zusatz 
von Phenolphthaleinlosung titriert. Ais 
Sauregrad bezeiehnet man die zur Satti. 
gung von 100 g Fett verbrauehten Kubik. 
zentimeter n·KOH. 

3-4 g Fett werden in einer Porzellan. 
sehale von 10 emS Durchmesser mit 1 bis 
2 g Atznatron und 50 em3 70 % igen Alko· 
hoI versetzt, unter Umriihren vorsichtig 
erhitzt und die entstehende SeifenlOsung 
zur Sirupdieke eingedampft. Der Riick. 
stand wird in 100 ems Aqua. dest. gelost. 
Ein Teil hiervon im Reagensglas ge· 
schiittelt (= Sehaumbildung); ein an· 
derer Teil wird mit verdiinnter H2SO, 
iibergossen. In der wasserigen Losung 
sind die zwei Anteile der freien Fettsauren 
in freiem Zustande enthalten, losliehe und 
unlosliche. - Das Destillat enthaIt bei 
Butter groBe Mengen von Sauren, bei 
anderen Fetten nur Spuren von Sauren. 

1. Die Bestimmung der Kottstorfer. 
sehen Zahl, die angibt, wieviel Milli· 
gramm KOH zur Verseifung von 1 g Fett 
notig sind. (Milchfett 221-230, Oleo· 
margarin 193-198.) 

2. Die Bestimmung der Reichert. 
MeiBlsehen Zahl. Sie gibt an, wieviel 
Kubikzentimeter 1/10 n·NaOH zur Neu· 
tralisation der aus 5 g Butterfett abo 
destillierten, fliiehtigen, wasserloslichen 
Fettsauren notwendig sind. (Butter 26 
bis 31, Oleomargarin 0,4-1,0, Talg 
0,2-0,8.) 

3. Die Bestimmung der Hehnersehen 
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Kennen Sie ein Surrogat 
der Butter~ 

Wie weist man Sesamol in 
Margarine nach' 

1st die Kunstbutter yom 
hygienischen Standpunkte 
zu empfehlenY 

Welche Zusammensetzung 
zeigt die ButtermilchY 

Wie bereitet man KaseY 

Welche Kasearten unter
scheidet man? 

Hygiene. 

Zahl, die die Menge der in 100 TeHen 
Fett enthaltenen, in Wasser unloslichen, 
nicht fluchtigen Fettsauren angibt. 

4. Die Bestimmungder Polenskeschen 
"neuen Butterzahl"; sie gibt an, wie
viel 1/10 n-Barytlauge erforderlich ist zur 
Neutralisation der nach Reichert
MeiBI uberdestillierten, aber noch im 
KUhlrohr befindlichen in H20 unloslichen, 
dagegen in 90 % igen Alkohol loslichen 
Fettsauren. 

5. Die Bestimmung der Hublschen 
J odzahl. Die in pflanzlichen Fetten 
vorhandenen ungesattigten Fettsauren 
lagern bei Gegenwart von HgCla J od an. 
(Butter 26-38 % des Fettes, ErdnuBol 
83-105, Pferdefett z. B. 70 und mehr, 
Leinol 178.) 

Margarine (tierische Fette). 
Palmin (pflanzliche Fette). 
2-3 g Butter bzw. Margarine werden 

im Reagensglase mit 10 cm3 konz. HCI 
ausgeschuttelt. Farbt sich die Salzsaure 
rot, wird sie abgegossen und das Ver
fahren wiederholt. Zusatz einiger Tropfen 
Furfurollosung = Rotfarbung bei Mar
garine. 

J a. Sie ist billig, wird gut ausgenutzt 
und empfiehlt sich als V olksnahrungs
mittel. Es ist unbedingte tJberwachung 
der Produktion uud der Verkaufsstellen 
notwendig. 

1/2-1 % Fett. 
3 % in Flocken geronnenes Casein. 
3 % Milchzucker und etwas Milchsaure. 
Durch Fallen des Caseins mittels Lab. 

10 Liter Milch liefern 1 kg Kase. 
1. Weichkase. 
2. tJberfetteten Kase (Gervais) aus 

Rahm. 
3. Fette Kase aus ganzer Milch (Hol

lander, Schweizer). 
4. Magerkase aus der abgerahmten, 

meist sauren Milch (Quark, Handkase). 
Der Vitamiugehalt des Kases richtet 

sich nach seinem Fettgehalt. 
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Was ist KefirY 

Womit bereitet man 
Yoghurt! 

Wie setzt sich das Durch
schnittsgewicht eines Hiih
nereies (56 g) zusammen ~ 

Wie verteilen sich EiweiB, 
Vitellin, Fett, Lecithin und 
Vitamine im Ei Y 

Konnen sich auch Fremd
korper im Ei finden Y 

Konnen auch Bakterien 
in die Eier gelangen Y 

Sind Enteritiserkrankun
gen durch EiergenuB schon 
ofter beobachtet worden Y 

Gehen Tuberkelbacillen in 
die Eier tuberkuloser H Ulmer 
iiber? 

Ein berauschendes und moussierendes 
aus Milch hergestelltes Getrank, das als 
Diatetikum gebraucht wird. Durch Kefir
ferment aus Hefe und Bakterien wird der 
Milchzucker der Milch zum Teil in Glycose 
umgewandelt. Aus dieser entsteht durch 
die Hefe Alkohol und Kohlensaure. 

Mit Reinkulturen des Bac. bulgaricus 
oder mit Majaferment (eingedicktem, ein
getrocknetem Yoghurt). 

Eier. 
Aus 6 g Schale, 30 g Eiklar, 20 g Dotter. 

EiweiB als Albumin im Eiklar, als Vi
tellin im Dotter, als Fett und das P
haltige Lecithin nur im Dotter. 

Vitamine finden sich hauptsachlich im 
Dotter (B und D reichlich, C sparlich). 

Ja, Bandwurmglieder, Trematodeneier, 
Coccidien, Federchen, Steinchen, Bluts
tropfen. Auch Eingeweidewiirmer, z. B. 
Hiihnerspulwiirmer konnen vom Dal'm 
her in die Eier geraten. 

J a. Die beweglichen Bakterien konnen 
die Schale durchwandern (Enteritisbakte
rien bei kotbeschmierten Eiern) oder beim 
Offnen der Eier ins lunare von der Schale 
aus gelangen. 

Ja. Durch Enteneier. Die Eier stam
men von Enten, als Keimtragel', deren 
Eierstock infiziert ist. 1m Jahre 1933 
wurde von der Medizinalabteilung des 
preuBischen Innellministeriums vor dem 
GenuB roher Enteneier gewarnt, die oft zu 
Mayonnaisen, Herings-. Kartoffelsalaten 
und Speiseeis verwendet wurden. 

Auch Hiihnereier konnen Enteritis
bakterien (Typus Breslau) enthalten. 

Bei tuberkulosen Hiihnern sind in den 
Eiern und zwar auch im Dotter, Tuberkel
bacillen (Typus gallinaceus) nachgewiesen. 
Fiir den Menschen ist die Gefahrdung 
gering. 
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Wann ist die Infektions
gefahr der Eier beseitigt ~ 

Was faBt der Begriff 
Fleisch zusammen' 

Was findet man auBer 
Fett, leimgebender Substanz 
und Salzen noch im Fleisch Y 

Schwankt die Zusammen
setzung des FleischesY 

Wie weit wird Fleisch
nahrung ausgenutztv 

Welche Gefahren kann der 
FleischgenuB fiir den Men
schen mit sich bringen T 

In welcher Fleischart fin
den sich Trichinen Y 

Hygiene. 

Wenn die Eier bis zur Gerinnung des 
Dotters erhitzt sind. 

Fleisch. 
Die quergestreifte Muskulatur der 

Schlachttiere mit eingelagerten GefaBen 
und Nerven, mit dem zugehorigen Fett, 
Sehnen, Knochen, dem Bindegewebe und 
den genieBbaren Teilen der inneren Or
gane, wie Lunge, Leber, Milz, Niere, 
Thymus und die glatte Muskulatur. 

EiweiBstoffe: Syntonin, Myosin, 
Muskelalbumin,Serumalbumin; Extrak
tivstoffe: Kreatin, Xanthin, Hypoxan
thin, Milchsaure, Inosit, Glycogen. 

Ja. Nach 
1. der Tierspezies, 
2. dem Mastungszustande, 
3. dem Alter des Tieres. 
EiweiB und Leim werden zu 98 %, 

Fett zu 95 %, Salze zu 80 % resorbiert. 
1. Es konnen Trichinen und Finnen 

(tierische Parasiten), 
2. pflanzliche Parasiten im Fleisch 

enthalten sein. 
3. Es konnen durch langere Aufbe

wahrung des Fleisches pathogene und 
saprophytische Bakterien mit dem 
Fleisch genossen werden. 

4. Es kann durch eine .Anhaufung 
giftiger Stoffwechselprod ukte, 
giftiger .Arzneimittel u. dgl. zu Er
krankungen des Menschen kommen. 

1m Schweinefleisch. 
1m Menschenmagen werden die in den 

Muskeln des Schweines befindlichen Kap
seln ge1i:ist. Die Wiirmer werden damit 
frei und wachsen im Darm weiter. Nach 
21/2 Tagen sind die Darmtrichinen ge
schlechtsreif; sie begatten sich, und nach 
7 Tagen gebiert jedes Weibchen 1000 bis 
1300 Embryonen, die von der Darmwand 
aus in die Lymphbahnen und schlie13lich 
in die Muskelprimitivfasern gelangen, wo 
sie sich wieder einkapseln. 
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Welehe Fleisehteile unter· 
sueht man, um Triehinose 
festzustellen Y 

Wie geht die Untersuehung 
auf Triehinen vor sieM 

Welehe Parasiten werden 
aueh dureh FleisehgenuB 
ii bertragen ? 

Wie beugt man der Band· 
wurmiibertragung am besten 
vor? 

Welche weiteren Krank· 
heiten konnen durch 
Schlachttiere auf den Men· 
schen iibertragen werden? 

W odurch kann das Fleisch 
postmortal verandert wer· 
denY 

Die Muskeln des Bauehes und Kehl. 
kopfes, die Interkostalmuskeln und Teile 
des Zwerchfelles. 

Mit feiner Schere wird ein kleines Mus· 
kelstiickchen (aus Zwerchfellpfeilern, dem 
Rippenteil des Zwerchfelles, den Kehlkopf. 
muskeln und den Zungenmuskeln) abge
schnitten, auf dem Objekttrager in Gly. 
cerin zu feinen Faserchen zerzupft, mit 
Deckglas bedeckt und mit schwacher 
VergroBerung, neuerdings mit Hilfe des 
Projektionsapparates, da weniger ermii· 
dend und Personal sparend, betrachtet. 
Fiir jedes Schwein sind 24 Proben zu 
durchmustern. 

Die Bandwiirmer, und zwar: 
Taen. solium (Finne im Schwein und 

gelegentlich im Menschen). 
Taen. saginata (Finne im Rinde), 
Bothriocephalus latus (Finne in Fischen : 

Hecht, Lachs usw.). 
Da die Finnen schon bei 50° C getotet 

werden, geniigt Rauchern des Fleisches. 
Der beste und sicherste Schutz besteht 
darin, nur gargekochtes Fleisch zu ge. 
nieBen. 

Perlsucht, Tuberkulose,Milz brand, Rotz, 
Wut, Eiterungen, Septicamie und Pyamie. 

Fleischvergiftung: 
1. Durch parasitare Bakterien: 

a) Durch Bac. paratyphus B (40%). 
b) Durch Bac. enteritidis Gartner 

(60 %) und vom Typus Bre8lau. 
(Hier handelt es 8ich urn Fleisch von 

Schlachttieren, die vor der Sehlach· 
tung schon erkrankt waren.) 

2. Durch Toxine, die postmortal 
von bestimmten saprophytischen Bak· 
terien, namentlich dem Bac. botulinus 
in einzelnen Stiicken des aufbewahrten 
Fleisches gebildet sind. 

Da das Fleisch ein gutes Nahrsubstrat 
fiir Bakterien darstellt, siedeln sich 
selbstverstandlich leicht darauf Infek· 
tionserreger an. Es kommen hauptsach
Hch in Betracht die Erreger der Typhus-
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Wie weisen Sie eingetretene 
oder beginnende Faulnis 
des Fleisches nach Y 

Wie au.Bert sich eine Ver
giftung mit Toxin des Bac. 
botulinus (Rotulismus)Y 

Bei welcher Temperatur 
wird das Gift zerstortY 

Womit sucht man die rote 
Farbe des Hackfleisches 
langer zu erhaltenY 

Wie weist man Sulfit im 
Fleisch nachY 

Welche Methode fUr die 
biologische Untersuchung auf 
Pferdefleisch und andere 
Fleischarten gibt es Y 

Wie wird die Prazipitation 
z. B. bei der Untersuchung 
auf Pferdefleisch ausgefiihrty 

Hygiene. 

, gruppe und der anaerob wachsende 
Bacillus botulinus (im lnnern von 
Wiirsten, Pasteten und Schinken). 

Nach der E bersschen Reaktion. Etwas 
verdachtiges Fleisch wird in ein Zylinder
glas gegeben, dann in den Zylinder ein 
Glasstab eingelassen, der in einer Mi
schung von 1 Teil reiner Salzsaure, 
3 Teilen Alkohol und 1 Teil Ather einge
taucht war. Bei Fiiulnis Ammoniakbil
dung (Salmiaknebel). 

N ach vorhergehendem Erbrechen ohne 
Durchfalle kommt es zu Lahmungen der 
Augenmuskeln, der Muskeln des Schlun
des, der Zunge, des Kehlkopfes, zur Er
weiterung der Pupille, Ptosis, Akkommo
dations- und l\Iotilitatsstorungen des 
Auges, erschwertem Sprechen und 
Schlingen, Stuhl und Urinverhaltung. 

Bei 60° C. 

Durch Beimengungen von Konserve
salz (Natriumsulfit + Natnumsulfat). 

Das Fleisch wird in einem Pulverglase 
mit verdunnter HaSO, ubergossen und 
das Gefa.B geschlossen; bei Vorhanden
sein von Sulfit tritt bald ein starker Ge
ruch nach Schwefeldioxyd auf. 

Die Prazipitation. 

Dem verdachtigen Fleisch werden 
durch Auslaugen mit 0,85 % iger Koch
salzlosung die losllchen Eiwei.Bsubstanzen 
entzogen. Das vollig klare Filtrat wird 
mit vollstandig klarem, vom Kaninchen 
gewonnenen, Pferdeeiwei.B ausfiillendem 
Serum von bestimmtem Titer versetzt 
und beobachtet, ob eine Trubung (Pra
zipitatbilduug) eintritt. (Uhlenhuth.) 

Welche Methode steht lh- Die Untersuchung des Fettes mittels 
nen sonst noch zur Vem- Refraktometer und die Feststellung der 
gung, wenn der biologische I HublschenJodzahl (siehe S. 69 und 70). 
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Nachweis von Pferdefleisch 
versagen soliteY 

Wie lassen sich die Ge
fahren des Fleischgenusses 
auf ein Mindestmall herab
setzenY 

Man unterscheidet zwi
schen tauglichem, bedingt 
tauglichem und untaugli
chem Fleisch. Was fallt 
unter den Begriff des be
dingt tauglichenY 

Wie ist das taugliche fehler
freie Fleisch gekennzeichnet Y 

Wie wird das bedingt taug
liche Fleisch, das durch den 
Quadratstempel kenntlich 
gemacht ist, zum mensch
lichen Genull brauchbar ge
machtY 

Welche Tierkrankheiten 
machen das Fleisch des gan
zen Tieres fUr den Genull 
untauglichY 

Was mull mit derartigem 
Fleisch geschehen Y 

Wie soli das Fleisch auf
bewahrt werden Y 

1. Durch Vorsichtsmallregeln bei der 
Viehhaltung, durch Schlachten in 
Schlachthausern. 

2. Durch Seuchengesetze. 
3. Durch obligatorische Fleischbeschau 

in Zentralstelien. 
4. Durch Aufbewahren des Fleisches 

in Kuhlhallen. 
1. Fett von Tieren mit frisch ausge

breiteter Tuberkulose, Finnen und Tri
chinen. 

2. Fleisch mit malliger Tuberkulose 
(1 kranke Lymphdruse). 

3. Der ganze Tierkorper, wenn eine 
frische, nur auf Eingeweide oder Euter 
beschrankte Blutinfektion ohne hochgra
dige Abmagerung vorliegt, bei maBigem 
Schweinerotlauf und bei Finnen. 

Mit dem Kreisstempel. 

Durch Einwirkung von Hitze oder 
dreiwochige Pokelung. (Verkauf auf der 
Freibank.) Fur finniges Fleisch genugt 
die mindestens 21 tagige Aufbewahrung 
im Kuhlraum. 

Milzbrand, Rauschbrand, Toliwut, 
Rotz, Rinderseuche, Rinderpest, eitrige 
und jauchige Blutvergiftung, schwere 
Tuberkulose, Schweineseuche, Schweine
rotlauf und Trichinose. Das Fett bleibt 
nach Erhitzung verwendbar. Das untaug
liche Fleisch erhalt einen Dreieckstempel. 

Es mull durch Einwirken hoherer 
Hitzegrade oder auf chemischem Wege 
bis zur Auflosung der Weichteile oder 
durch Vergraben in mindestens 1 m Tiefe 
unschadllch beseitigt werden. 

In relativ trockener, etwas bewegter 
Luft, damit die Oberflache des Fleisches 
eintrocknet und die Bakterien hier nicht 
wuchern konnen. Am besten eignen sich 
dazu die Kuhlhalien der Schlachthauser. 
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1st Fischfleisch eiweill
haltiger als das der Warm
bliiterY 

Welche Vitamine enthiilt 
das Fischfett Y 

W 0 findet sich das wasser
losliche Vitamin B1 Y 

1st Fischgenull anzu
ratenY 

Kommen Infektionen 
dumh Fische vor Y 

Welche sonstigen Kalt
bliiter dienen noch als Fleisch
nahrungY 

Kommen durch den Ge
null derselben Erkran
kungen vor'l 

Soll rohes Fleisch genossen 
werden? 

Bei welcher Temperatur 
sterben Trichinen, Finnen 
und die meisten Kontagien 
aM 

N ennen Sie mir verschie
dene Konservierungsmetho
den fUr Fleisch! 

Hygiene. 

Bei Aufbewahren von Fleisch in den 
Fleischerliiden ist grollte Reinlichkeit 
notwendig. J ede engere Verbindung der 
Verkaufslokale mit W ohn- und Schlaf
riiumen ist zu verbieten. 

Es enthiilt etwas weniger Eiweill (rund 
17%) (bei Warmbliitern 20%). 

Die Vitamine A und D. 

Reichlich im Rogen der Fische. 

Ja. Fische sind billige EiweiJlspender. 
Ein- bis zweimal in der Woche solite in 
jeder Familie Fisch gegessen werden. 

Fischbandwiirmer und Leberegel als 
Folge des Rohessens von Fisch, Enteritis
infektionen, auch Typhus- und Mi1zbrand
infektionen sind nachgewiesen. 

Die Muscheln, Austern, Schnecken und 
Krebse. 

Besonders durch Austern; da sie roh 
genossen werden, konnen Infektionen 
(Typhus) erfolgen. Durch die Weinberg
schnecke konnell Vergiftungen hervorge
rufen werden, besonders dann, wenn sie 
Bliitter der Wolfsmilch oder der Toll
kirschenpflanze gefressen hat. Auch 
durch Krabbengenull sind Vergiftungen 
vorgekommen. Idiosynkrasien sind nach 
Hummer- und Krabbengenull beobachtet. 

Niemals. EinzeIne Finnen werden 
leicht iibersehen; auch ist es nicht immer 
moglich, die Trichinenschau iiberall in 
hinreichend zuverliissiger Weise durchzu
fiihren. 

Trichinen bei 65 0 C, 
Finnen bei 52 0 C, 
die meisten Kontagien bei einer Hitze 

von 60-65 0 C, die etwa 1/,_1/. Stunde 
einwirkt. 

1. Die Konservierung durch Kiilte 
(Eisschriinke, Kiihlriiume). 

2. Durch Trocknen (Stockfisch). 
3. Durch Salzen, pokeln. 
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Lassen Sie Elich einmal liber 
Konservierungsmittel fiir 
Fleisch, wie Borsaure, Sali
cylsaure, schweflige Saure 
und deren Salze aus. 

4. Durch Rauchern. 
5. Erhitzen in bakteriendicht ver

schlossenen Gefallen. (Zur Abtotung aller 
Bacillensporen bei 110 0 C mindestens zwei 
Stunden, bei 120 0 C acht Minuten.) 

Hygienisch sind alle nicht unbedingt 
notwendigen Konservierungsmittel schon 
deshalb zu verwerfen, weil sie, abgesehen 
von dem schadigenden Einflull auf die 
Gesundheit des Menschen, die" unsaubere 
Arbeit im Nahrungsmittelgewerbe be
giinstigen" . 

1. Borsaure, meistens zur Konser
vierung von Krabben und Kaviar benutzt. 
Ihr Zusatz zum Fleisch ist durch das Ge
setz betr. die Schlachtvieh- und Fleisch
beschau vom 3. Juni 1900 in den Bekannt
machungen betr. gesundheitschadliche 
und tauschende Zusatze zu Fleisch und 
dessen Zubereitungen vom 18. Febr. 1902 
und 4. Juli 1908 verboten. Der Genull 
von Borsaure verringert die Ausnutzung 
der Narnung und fiihrt zur Abnahme des 
Korpergewichtes. 

2. Salicylsaure. Sie ist als Zusatz 
zum Fleisch verboten. 

3. Schweflige Saure und ihre 
Salze geben einer minderwertigen oder 
verdorbenen VVare den Schein einer 
besseren und unverdorbenen (Hack
fleisch). Durch den Genull grollerer 
Mengen libt die schweflige Saure und ihre 
Salze erhebliche Reizerscheinungen im 
Magendarmkanal aus. Gesetzlich ver
boten ist ihre Anwendung nur beim 
Fleisch. 

Vegetabilische N ahrungsmittel. 
VV elche verschiedenen 

Schichten unterscheidet man 
an einem Getreidekorn Y 

VV odurch lallt sich beim 
Brotteig die Lockerung her
beifiihrenY 

Au1len hat man eine Reihe von Cellu
loseschichten, dann folgt nach innen die 
eiweillreiche Kleberschicht und der Mehl
kern mit reichlichen Starkezellen. 

Durch Gase, die sich im Innern des 
Brotteiges entwickeln, z. B. VVasserdampf 
(Graham-Brot), Kohlensaure (durch Natr. 
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Werden .' die·" Fermente 
durch die Backhitze voll
stiindig unwirksam gemachM 

Welche Veranderungen er
leiden die EiweiBkorper und 
. die Starke durch den Back
prozeBY 

Welches Brot zeigt den 
hochsten Gehalt an verdau
lichem EiweiB Y 

Man kann die verschiede
nen Mehle mikroskopisch 
voneinander trennen. Nen
nen Sie mir die Hauptkenn
zeichen der verschiedenen 
Mehle im mikroskopischen 
Bilde! 

WelcheBeimengungen oder 
auch absichtliche Fiilschun
gen findet man im Mehl Y 

Hygiene. 

bicarbonat. + Salzsaure, Hirschhornsalz, 
Hefe und Sauerteig). 

Ja. 

Die Starke wird in Kleister, in Dextrin 
und Gummi verwandelt, das Pflanzen
albumin und der Kleber werden in den 
geronnenen unIoslichen Zustand uber
gefuhrt. 

Weizenbrot, das mit Milch bereitet ist; 
yom EiweiB des Weizenbrotes werden 
80 %, von den Kohlenhydraten 98 % resor
biert. 

Weizen, Roggen, Gerste: Runde 
Formen, die Roggenkorner sind groBer 
und mit drei- oder vierstrahligem Nabel 
versehen. 

Kartoffel: Birnformige Korner, auch 
Muschelform, groB, Schichtung um den 
exzentrischen Kernpunkt. 

Leguminosen: Nieren- und Eifor
men, selten Kugelformen; konzentrische 
Schichtung, langlicher oder auch stern
formiger N abel. 

Reis und Hafer: Kleine kantige ein
fache Kornchen oder aus vielen kantigen 
zusammengesetzte kugelige oder ovale 
groBe Starkekorner. 

Mais: Wie bei Reis oder Hafer; nur 
sind die Korner groBer mit sternfOrmiger 
Kernhohle. 

1. Claviceps purpurea, der Mutterkorn
pilz. 

2. Brandpilze. 
3. Schiidliche Unkrautsamen (Taumel

lolch und Kornrade), Wachtelweizen, Rhi
nantusarten bewirken eine grunblaue 
Fiirbung des Brotes. 

4. Zusiitze von billigem Mchl (Kar
toffel-, Wickenmehl) und anderen weiBen 
Pulvern. 

In heiBen Liindern erhiilt man die 
Backfahigkeit mancher Weizensorten 
durch "Veredelung" mit Ammonium
persulfat, Benzylsuperoxyd, N ovadelox. 
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Wie untersucht man Mehl 
auf Beimengungen von Mut
terkornT 

Wann kann Brotgenuil ge
sundheitsschadigend wirken ~ 

Kennen Sie die Zusam
mensetzung von Reis und 
MaisY 

Wodurch sind die Legu
minosen ausgezeichnetY 

Sind Kartoffeln ein gutes 
NahrmitteU 

a) Mikroskopisch: Mutterkorn zeigt 
ineinander verschlungene schimmelpilz
ahnliche Faden mit Fetttropfchen. 

b) Chemisch: 10 g Mehl + 20 cm3 

Ather + 1,2 cm3 5 % ige H 2S04 ; schut
teln, zugekorkt 6 Stunden stehenlassen. 
Filtrieren. Ruckstand mit Ather nach
was chen bis man 40 cm3 Filtrat hat, mit 
1,8 cm3 einer konzentrierten Losung von 
N atriumbicarbonat versetzen und schut
teln. Violettfarbung. 

1. Wenn Zink- und Bleiverbindungen 
durch den Mahlprozeil usw. (Blei der 
2\{uhlsteine, wenn mit Bleiweiil gestriche
nesHolz zumHeizen desBackofens benutzt 
war) mit dem Brot in Beruhrung ge
kommen sind. 

2. Wenn das Brot das sog. Brotol 
enthiilt (eiu billiges MineralOl, das aus 
den bei 300 0 C nicht fluchtigen Petroleum
ruckstanden bereitet ist, mit dem die 
Backbleche bestrichen werden). 

3. Durch giftige Farben, die bei Kon
ditorwaren benutzt werden. 

Reis = 8 % Eiweiil (zu 80 % ausnutz
bar), Spuren von Fett, 76 % Kohlen
hydrate. 

Mais = 10 % Eiweiil, 4,6 % Fett, 
68 % Kohlenhydrate. 

Durch reichlichen Eiweiilgehalt (23 bis 
28 %), Fehlen von Kleber, daher zur Brot
bereitung nicht geeignet. 

Das Eiweiil wird nur zu 50-70 % aus
genutzt. Die praparierten Mehle aus 
Leguminosen sind besser ausnutzbar 
(Eiweiil zu 85 %) und leichter verdaulich. 

Ja. Die Kartoffeln sind eine vorzug
liche Quelle fur Kohlenhydrate, sie geben 
mit Eiweiil, Z. B. Fleisch oder Kase und 
Fett eine gute Nahrung. Haufigere 
Wiederholung ruft keinen Widerwillen 
hervor. Wegen ihrer Billigkeit sind sie 
ein gutes, beliebtes Volksnahrungsmittel. 
Bei a usschlieillicher Kartoffelnahrung 
treten Ernahrungsstorungen auf. 
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Die Gemiise, die die Darm
peristaltik anregen, die durch 
ihr groBes Volumen Sattigung 
hervorrufen, die dem Korper 
Salze, Eisen zufiihren, haben 
auch ihre N achteile. Worin 
bestehen dieselben Y 

Hierher gehorennochNah
rungsmittel, wie Obst und 
Pilze. Der V ollstandigkeit 
halber habe ich sie erwahnt. 
Welches ist der wichtigste 
Giftpilz DeutschlandsY 

Hygiene. 

Darin, daB Parasiten und Infektions
erreger an den Gemiisen haften konnen 
(Bandwurmeier, Typhusbacillen usw.). 
Die Infektionserreger und Parasiten wer
den auf die Gemiise von den Verkaufern, 
die eine infektiOse Erkrankung durch
gemacht haben, iibertragen oder sie 
stammen aus einem infizierten Wasser, 
das zum Besprengen der Gemiise benutzt 
wird, oder aus gediingtem Boden. V or
sicht beim RohgenuB geboten! Am besten 
Kochen samtlicher Vegetabilien. 

Der Knollenblatterschwamm (Amanita 
phalloides), dann folgt die Lorchel und 
der Fliegenpilz; s. Spezialbiicher. 

GenuB· und Reizmittel. 
Was versteht man unter 

" GenuBmittel"? 
W orin liegt die Bedeutung 

der GenuB- und Reizmittea 

Wozu fiihrt der Alkohol
miBbrauchY 

Durch AlkoholgenuB, be· 
sonders der Kraftwagenlen· 
ker, erhOht sich die Unfall· 
statistik. Zur Feststellung 
des Alkoholgehaltes wird da· 
her heute bei Unfallen sofort 
bei den beteiligten Autofiih
fiihrern eine Blutalkoholbe· 
stimmung polizeilich ange
ordnet. Wann liegt Berau
schung vorY 

Die in der Nahrung enthaltenen oder 
ihr zugesetzten schmeckenden Stoffe. 

In der Anregung zur N ahrungsauf
nahme, in der giinstigen Wirkung auf die 
Verdauungsorgane (Peristaltik, Sekretion 
der Verdauungssafte anregend). 

Die eigentlichen Reizmittel verdecken 
die Empfindung ungeniigender Ernah
rung und Leistungsfahigkeit. 

Zu Erkrankungen des Herzens, der 
Leber, der Nieren und des Zentralnerven
systems, zu leichtsinnigen Handlungen, 
Roheiten, Vergehen und Verbrechen, Un
fallen, ungeniigender Ernahrung und 
Verelendung der Familie. 

Mit Sicherheit, wenn die Blutprobe 
einen Alkoholgehalt von mehr als 2,0%0 
ergibt. 
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Wie wird der AlkoholmiB
brauch bekampftY 

Welche GenuBmittel ken
nen Sie! 

Was ist BierY 

Was enthiilt das Bier' 

Wie bereitet man BierY 

Schiirmann, Repetltorlum. 6. Auf!. 

Durch Alkoholsteuern und -zolle, Atko
holverbote fiir Jugendliche, Kontrolleund 
Beschrankung der Schankstatten, Trin
kerheilstatten, Einrichtung von Tee- und 
Kaffeehausern, heilbringende Tatigkeit 
von Vereinen (Blaues Kreuz und der 
Kreuzbund). 

1. Alkoholische Getranke: 
a) Bier, 
b) Wein, 
c) Branntwein. 

II. Kaffee, Tee, Kakao. 
III. Tabak. 
IV. Gewiirze: 

a) Pfeffer, 
b) Senf, 
c) Essig. 

Ein durch Hefegii,rung ohne Destillation 
aus Gerstenmalz, Hopfen und Wasser 
hergestelltes Getrank, das sich im Sta
dium der N achgarung befindet. 

1,5-6 % Alkohol, 2-8 % Extrakte, 
wovon Dextrin und Zncker die Haupt
masse ausmachen, ungefahr 0,5 % Gly
cerin, 0,5 % EiweiB bzw. Pepton, die 
Bitterstoffe des Hopfens, SaIze, freieCOs' 
Milch- und Bernsteinsaure und Spuren 
von Essigsaure. 

Angefeuchtete Gerste wird auf einen 
Haufen geworfen; man laBt sie aus
keimen. Dabei entsteht Diastase, welche 
die Starke durch U mwandiung in Maltose 
und Dextrin garfahig macht. Das von 
den Keimen befreite Getreide wird ge
darrt und gro b gemahIen, das Malz mit 
warmem Wasser angesetzt und spater 
gekocht. Zu dieser Dextrin und Maltose 
enthaltenden Wiirze wird Hopfen zuge
geben. Seine bitteren und aromatischen 
Stoffe gehen in die Wiirze iiber und geben 
dem Bier den eigentiimlichen Geschmack. 
Die Wiirze wird nun mit Hefe versetzt, 
der Garung unterworfen, wobei fast alIe 
Maltose in CO2 und Aikohol zerlegt wird. 
Die Unterhefe bewirkt bei niedriger Tem
peratur eine Iangsame Garung und halt-

6 
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Wie fruscht man das Bier1 

Wie setzt sich der fertige 
Wein zusammen Y 

Wie hoch ist der .Alkohol
gehalt des BranntweinsY 

Welche Substanzen wir
ken, wenn sie im Brannt
wein enthalten sind, scha
digend auf die Gesundheit 
des Menschen Y 

Wie wird der Branntwein 
gewonnenY 

Was enthalt die Kaffee
bohne' 

Hygiene. 

bare Biere. Die Oberhefegarung geht bei 
hoherer Temperatur vor sich und erzeugt 
ein wenig haltbares Getrank. 

Statt Gerstenmalz kommt Starke 
und Starkezucker zur Verwendung. Es 
entstehen bei ihrer Vergarung FuselOle, 
die das Bier unbekommlich machen. 
Statt Hopfen werden andere Bitterstoffe, 
wie Quassia, .Aloe usw. benutzt. Ein 
Teil dieser Praparate ist giftig und keines 
ist dem Hopfen gleichwertig. 

Er enthalt: 
9-12 % .Alkohol, 
2-11 % Extrakt, 
0,2-11 % Zucker, 
bis 0,6 % Farb- und Gerbstoff, 
0,2 % .Asche, 
85-88 % Wasser. 
Das Weingesetz vom 7 . .April 1909 

schiitzt gegen nachteilige Zusatze und 
Falschungen. 

35-75%. 

Bedenklich ist der Gehalt an FuselOl 
(Gemenge von Propyl-, .Amyl-, Butyl
alkohol und Furfurol). Bei einem Gehalt 
an diesen Substanzen iiber 1 Promille 
stellen sich Ubelkeit und Kopfschmerzen 
ein. .Auch kommt eine giftige Wirkung 
zustande durch einen starkeren Zusatz 
von Methylalkohol (Sehstorungen, Pu
pillenerweiterung, Erbrechen, Dyspnoe 
und Kollaps). 

Durch die .Alkoholgarung zuckerhalti
ger Substanzen (Weintrauben, Pflaumen) 
oder garfahig gemachter Starke (Korn, 
Kartoffeln) und Destillation des gewon
nenen .Alkohols. 

10 % Stickstoff (EiweiLI), 
15-16 % Fett, 
5 % .Asche, 
10% Zucker, 
1 % Coffein (Thein), Methyl-Theobro

min, 
Gerbsaure und atherisches 01. 
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Welcher Stoff ist im Tee 
der wirksame1 

Welche Zusammensetzung 
hat der aus Kakaobohnen 
bereitete Kakao? 

Welche Wirkungen schreibt 
man dem Kakaozu? 

Der wichtigste Bestand
teil des Tabaks ist das Nico
tin. Was ist Nicotin? 

Worin besteht die Gesamt
wirkung des RauchtabaksY 

Welche Stoffe finden sich 
im Tabakrauch~ 

Welche Gewiirze kennen 
Sie? 

In einer Tasse Infus aus 8 g Bohnen 
finden sich etwa 0,1 g Coffein. 

Das Thein (0,5-2 %). 

16% EiweiB, 
50% Fett, 
3-4% Asche, 
1,5 % Theobromin. 
Eine anregende Wirkung (Theobromin) 

und einen nicht unbetrachtlichen Nahr
wert wegen des Fettes, EiweiBes und der 
Kohlenhydrate. 

Nicotin ist ein farbloses, giftiges 01, 
C1oH14N2• 

In einer leichten Erregung des Nerven
systems. Bei TabakmiBbrauch treten 
nervose Rerzschwache, Skotome, Un
empfindlichkeit fiir Farben usw. auf. 

Nicotin, Pyridinbasen, Kohlenoxydgas 
als giftige Stoffe; daneben fliichtige Fett
sauren und Koh1enwasserstoffe. 

Pfeffer, Senf, Essig. 

Kleidung und Hautpflege. 
Welche Aufgabe haben die 

KleiderY 

Woraus besteht gewohn
llch die KleidungY 

N ennen Sie mir die vege
tabilischen Fasern! 

Welche tierischen Mate
riallen kommen hier in Be
trachM 

Sie sollen den Korper vor zu groBer 
von auBen auf ihn eindringender Warme 
schiitzen und ihn vor zu starker Warme
abgabe bewahren. 

Zum kleinsten Teil gewohnlich aus 
dichten ungewebtell Stoffen, weiter aus 
gewebten Stoffen: aus vegetabilischen 
Fasern, Haaren von Tieren, aus Seiden
faden. 

a) Baumwolle (Kattun, Shirting, 
Musselin, Tiill, Koper, Barchent usw.), 

b) Leinen, 
c) Rheafaser, 
d) Ranf und Jute. 
a) Die Wolle, 
b) die Seide. 

6* 
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Diese verschiedenen Stoff
elemente kann man nichtnur 
mikroskopisch, sondern auch 
chemisch voneinander unter
scheiden. Welche chemischen 
Reaktionen kennen Sie~ 

Woraus bestehen: 
a) SeidenfasernY 

b) Leinenfasern Y 

c) Baumwollfasern'r 

d) Rheafaser¥ 

e) Kunstseide? 

Was ist Loden Y 
Wie verhalt sich das 

Warmeleitungsvermogen der 
Stoffelemente untereinan
derY 

Wie hoch stellt sich der 
Luftgehalt bei den verschie
denen GewebenY 

Hygiene. 

Kalilauge lost tierische Fasern beim 
Kochen; sie farben sich mit Pikrinsaure 
nachhaltig (waschecht), brennen ange
ziindet nicht fort. 

Vegeta bilische Fasern werden durch 
Kalilauge nich t gelOst, sie farben sich 
nicht dauernd mit Pikrinsaure, brennen 
angeziindet fort. Bei Pflanzenfasern gibt 
konzentrierte Schwefelsaure + Thymol
losung eine purpurrote Farbung. 

Seide ist in Salpetersaure und Ammo
niak leicht loslich. Weniger loslich darin 
ist Wolle. B a urn wolle in H~S04 ge
taucht wird gallertig bzw. gelOst. Leinen
faden bleiben in H2S04 unverandert. 

Aus dem erharteten Sekret der Spinn
driisen der Seidenraupe. 

Aus den Sclerenchymfasern des Flach
ses (Linum usitatissimum). 

Aus den Samenhaaren der Malvaceen
gattung Gossypium. 

Aus Bastfasern von Chinagras (Boeh
meria nivea). 

Aus denitriertem Kollodium (Char
donnet); sie wird heute aus Cellulose 
hergestellt (Wollstra, Vistra). Neun Zehn
tel der Kunstseide ist heute Viskoseseide. 
Der Holzzellstoff wird mit N atronlauge 
behandelt, weiter in CS2 zu viscosem Sirup 
gelOst, der durch feine Diisen gepreBt, 
in salzhaltigen Saurebadern erstarrt. 

Tuch wie es yom Webstuhl kommt. 
Bei Baumwollfasern (wenig hygro

skopisch) = 29,9 (wenn das der Luft = 1 
gesetzt wird). Bei Leinen = 29,9, bei 
Wolle = 6,1 (sehr hygroskopisch, Wolle 
nimmt 25-28 Teile Wasser auf). Bei 
Seide = 19,2 (100 Teile Seide nehmen 
16,5 Wasser aus feuchter Luft auf). 

Bei glatten Gewe ben 50 %. 
Bei gewirkten Stoffen, z. B. Trikot, 

70-86 % (Wolltrikot 86, Baumwolltrikot 
85, Seidentrikot 83, Leinentrikot 73). 

Bei Flanell 90 % . 
in Pelzen 98 %. 
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W ovon hangen die wasser
haltende Kraft und die ca
pillare Aufsaugung der Klei
dung aM 

Und wovon wieder hangt 
die Permeabilitat der Kleider 
fUr Luft und andere Gase aM 

WofUr ist der Luftgehalt 
von groBter Bedeutung¥ 

Bei welchen Stoffen ist die 
Abstrahlung dtlr Warme am 
niedrigsten, bei welchen am 
groBten? 

Welchen hygienischen An
forderungen hat also die 
Kleidung zu entsprechen¥ 

U m wieviel Prozent ver
mindert jedes Kleidungs
stuck die Warmeabgabe1 

W odurch wird die Warme
abgabe des Korpers verhin
derU 

Wie wirkt durchfeuchtete 
KleidungV 

Ein gewisser Luftwechsel 
durch die Kleidung ist erfor
derlich. Wie bestimmt man 
die GroBe des Luftwechsels 
durch die Kleidung¥ 

Vom Luftgehalt des Gewebes. 

Von dem Porenvolumen und del' GroBe 
der Luftraume. 

Fur das reelle Warmeleitungsvermogen 
der Kleiderstoffe. Daneben kommt die 
Dicke der Stoffe und in geringerem Grade 
das Leitungsvermogen der Grundstoffe 
in Betracht. 

Am niedrigsten bei glatten Stoffen, am 
starksten bei rauher Trikotwolle. 

1. Sie soli die Warmeabgabe vom 
Korper herabsetzen, sowohl im trockenen 
wie im feuchten Zustande. 

2. Sie soIl die normale Abgabe von 
Wasserdampf vom Korper ermoglichen. 

3. Sie soIl die direkte Bestrahlung des 
Korpers hindern. 

4. Sie soIl die Raut nicht reizen, die 
Rautsekrete gut aufnehmen und leicht 
zu reinigen sein. 

Weiter darf die Farbe der Kleidung 
keine giftigen Stoffe enthalten. 

Um 10-40%. 

Durch die schlechte Warmeleitung der 
Kleidung, die wieder von dem Luftgehalt 
des Gewebes und seiner Dicke abhangig 
ist. 

Durch das Gewicht sehr schwer und 
belastigend. Durchfeuchtete Kleidung 
fordert die Warmeabgabe und wirkt 
infolge der Verdun stung des aufge
nommenen Wassers kuhlend. 

Durch Bestimmung des CO 2-Gehaltes 
der Kleiderluft; man nimmt dabei die 
CO 2-Produktion seitens der Raut als 
gleich an. Unbehagen tritt schon ein, 
wenn jener CO 2-Gehalt uber 0,08 pro Mille 
steigt. In einer Stunde gehen durch cinen 
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In den Tropen sind lockere 
poros gewebte Stoffe zu emp
fehlen. Gegen hiiufige Durch
niissungen bedient man sich 
zweckmiiBig der impriignier
ten, aber porosen W ol1stoffe. 
Was sind impriignierte 
StoffeY 

Welchen Prozentsatz von 
Feuchtigkeit zeigt die Luft 
zwischen Korper und Klei
dung' 

Wie hoch kann bei un
durchliissiger Kleidung, bei 
warmer, feuchter und wind
stiller AuJ3enluft die Feuch
tigkeit (in Prozenten ausge
druckt) in der Luft zwischen 
Korper und Kleidung stei
genY 

Wie schutzt man sich 
gegen die direkte InsolationY 

Welche Vbelstiinde haften 
porosen Stoffen anY 

1st die Kleidung reich an 
BakterienY 

Welche Schiidigungen kon
nen durch fehlerhaften Sitz 
der Kleidung hervorgerufen 
werdenY 

Hygiene. 

leichten Sommeranzug etwa 935 Liter 
Luft. 

Stoffe, die mit einer Mischung von 
Alaun, Bleiacetat und Gelatine getriinkt 
sind. Durch diesen ProzeB wird die 
Adhiision zwischen der Faser und dem 
Wasser vermindert und das capillare 
Aufsaugungsvermogen des Stoffes be
seitigt. Zum Impriignieren von Klei
dungsstoffen gegen das Verbrennen ist 
das Zinnoxyd empfohlen worden. 

30-40%. . 

Auf 60 % ; es tritt dann eine Beliistigung 
und ein GefUhl des Unbehagens ein. 

Durch weiBe oder hellgelbe Kleider
stoffe. 

Sie nehmen viel Staub auf, Haut
sekrete dringen ein, fluchtige, riechende 
Bestandteile werden reichlich absorbiert 
(besonders von Wolle). 

J a. J e rauher die Oberfliiche der Stoffe, 
um so groBer ist der Bakteriengehalt. 

Schnftrleber und im weiteren Gefolge 
Erkrankungen der Ga11enblase (Gallen
steine, Carcinom) ; Verlagerung der 
Baucheingeweide sowie Storungen der 
Blutzirkulation im ganzen Pfortader
system, Stauungen in den inneren Ge
schlechtsorganen und deren Verlagerung. 
Weiter seien genannt die schiidlichen 
Folgen enger Halsbekleidung, die Un
zweckmiiBigkeit der Strumpfbiinder, die 
durch schlechtes Schuhwerk sich ein
ste11ende partie11e Schwielenbildung 
durch Druck (sog. HUhneraugen), Ver
kruppelung des FuBes in seiner horizon-
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GroBer Wert ist auf eine 
gute Hautpflege zu legen. 
Wozu dient die Verwen
dung des Wassers (Waschun
gen und Bader) noch auBer 
zur Reinhaltung der HautY 

Welche Bader dienen der 
Reinigung und Erfrischung' 

Eine haufige Reinigung 
des ganzen Korpers durch 
lauwarme Bader sollte daher 
auch fUr die armere BevOl
kerung zur Gewohnheit wer
den. Welche Einrichtungen 
waren da segenbringend' 
Siehe a.Kapit."Entlausung". 

Zur Korperpflege gehort 
auch die Haar- und Bart
pflege, die Zahn- und 
Mundpflege. Die in den 
Haaren vorkommenden Pa
rasiten sind tierischer und 
pflanzlicher Art. Welche 
kennen SieY 

Kennen Sie die Haupt
ursache der Zahncaries' 

talen Flache und Deformationen des 
FuBgewolbes bis zur PlattfuBbildung. 
Zu hohe Absatze lassen den FuB nach 
vorn gleiten und fiihren somit eine Ver
kriimmung der Z(,hen herbei. 

Zur heilsamen Beeinflussung des Orga
nismus, z. B. infolge Reizes des Wassers 
auf die nervosen Zentren, den Kreislauf, 
den Blutdruck, die Atmung; zur Kritfti
gung des Korpers, zur Steigerung der 
Widerstandsfahigkeit gegen die verschie
denartigsten Erkrankungen. 

1. Das Baden und Schwimmen in 
Fliissen und Seen (oHene Schwimm
bader), evtl. in Verbindung mit Luft
und Sonnenbadern. 

2. Schwimmbader mit kiinstlich 
erwarmtem Wasser. Bei geordnetem 
Betrieb keine hygienischen Bedenken. 
Gelegentlich soll eine ansteckende Con
junctivitis iibertragen sein. 

3. Voll- oder Wannenbader. 
4. Brause- oder Duschebader. 

1. Die Einfiihrung der Volksbader 
(Brausebad), 

2. der Schulbader, 
3. der Arbeiterbader (in industriellen 

Betrieben). 
Weite Verbreitung haben die Luft

bader und die Licht-Luftbader gefunden. 

Die Lause (Pediculi capitis). Von den 
Haarpilzen den Favus, die Kopftricho
phytie und die Mikrosporien der Schul
kinder. Durch Trichophytiepilze entsteht 
auch die Bartflechte (Sycosis parasitaria); 
ein anderer Teil wird durch Staphylo
kokken hervorgerufen (Sycosis non para
sitaria, vulgaris). (Sauberkeit in der 
Barbierstube unerlaBlich.) 

Die saure Garung kohlenhydrathaltiger 
N ahrungsreste, die durch Bakterien, 
Streptokokken, acidophile Stabchen, 
Milchsaurebildung im Verlauf von Stun
den herbeigefiihrt wird. 



88 

Welche Folgen bedingt 
die Zahncaries¥ 

Wie kann man die Zahn
caries verhiitenY 

Welches Zahnpulver ist 
zu verwenden ~ 

Bei welcher Erkrankung 
kommt Zahnausfall ohne Ca
ries vorY 

Was umfaBt im hygieni
schen Sinne der Begriff 
"Lei bes u bungen"Y 

Die Leibesiibungen sind 
von groBem N utzen fiir die 
korperliche und geistige Er
tiichtigung des Menschen. 
Konnen sie auch Heilung von 
Gebrechen fordern? 

Die Leibesubungen bieten 
unter Umstanden korper
liche Gefahren. Welche 
kennen Sie' 

Worin besteht die Auf
gabe des Sportarztes¥ 

Hygiene. 

Schmerzen, Faulnis in denZahnlochern, 
Foetor ex ore. Infektionen, wie Zahnge
schwiire, Driisenschwellungen, Eiterungen 
Fistelbildungen, Kieferosteomyelitiden. 
Evt1. Sepsis. 

Durch Verzehren harter Bissen, die 
Zahnreinigung bewirken, durch Biirsten 
der Zahne (Zahnbiirste), Reinigen mehr
mals am Tage und vor allem a bends. 

KeinhartkornigesPulver, wie Schlemm
kreide, Bimstein, Austernschalenpulver. 
Geeignet istCalcium carbonicum praecipi
tatum purum mit etwas Oleum menthae 
piperitae. Zahnarztliche Uberwachung 
notwendig (Schulzahnpflege). 

Bei Zahnbettschwund, bei Paradentose, 
bes. im hOheren Lebensalter. 

AIle regelmaBig korperlichen Anstren
gungen: Sauglingsgymnastik, hausliche 
Gymnastik, Tanz, Wandern, Radfahren, 
Schilaufen, Bergsteigen, die gewerbliche 
korperliche Arbeit, der Wehrdienst ein
sch1. Arbeitsdienst, Schwimmen, Turnen, 
und sonstiger Sport. 

J a, bei verkruppelten Kindern durch 
orthopadische Kriechiibungen, durch 
"Terrainkuren" fiir Herzkranke usw. 

.xuBere Verletzungen beim Fechten, 
inn ere Verletzungen beim Boxen, der 
"Tennisellenbogen", Gelenkmause, Reit
knochen, Sportherz, Ubertraining, Er
trinken, Erkaltungen, Infektionsgefahren 
beim Baden. 

Er solI wegen seiner Kenntnis der 
Leibesiibungen dem Sporttreibenden ein 
guter Berater sein, die Jugendlichen auf 
ihre Eignung zum Sport untersuchen. 
Dazu kommt die standige Uberwachung 
der Sporttreibenden und das Achten auf 
die Gefahr des Ubertrainings. 



W orauf hat man bei der 
Auswahl eines Bauplatzes 
zu sehen! 

Die Ursache der Feuchtig
keit kann darin liegen, daB 
der Bauplatz entweder zu 
einem Dberschwemmungs
gebiet eines Flusses gehOrt, 
oder daB der Abstand des 
Grundwassers von der Bo
denoberfliiche ein zu geringer 
ist. Auch kann die Boden
feuchtigkeit durch einen 
dichten, schwerdurchliissigen 
Boden von geringer N eigung 
des Terrains herbeigefuhrt 
werden. Wie kann man die 
Feuchtigkeit eines Bau
platzes vermindern? 

Welche Bauweisen kennen 
SieY 

Das System der Miets
kasernen fuhrt zu schweren 
sozialen und auch allerlei 
hygienischen MiBstiinden. 
Welche hygienischen Dbel
stiinde kommen in BetrachtY 

Wie kann man derartigen, 
durch die moderne Wohn-

Wohnung. 89 

Wohnung. 
DaB der Boden portis, trocken und frei 

von stiirkeren Verunreinigungen ist. Bei 
zu feuchtem Baugrund muB Trocken
legung folgen. 

Durch Aufschuttung des Terrains, 
durch Drainieren des Untergrundes bzw. 
mit Hille der Kanalisation, durch An
pflanzung schnell wachsender Pflanzen 
(Sonnenblume; Gummibaum [Eucalyp
tus globulus]). 

Die Kleinhiiuser (freie Bauweise), 
dann die Reihenhiiuser (geschlosse
ne Bauweise), die BOg. Mietskasernen, 
die leider in groBen Stiidten vorherrschend 
geworden sind. 

In Betracht kommen die Temperatur
einflusse (Siiuglingssterblichkeit abhiingig 
von der W ohnungstemperatur im Hoch
sommer). Weiter begiinstigt die Miets
kaserne die Ausbreitung ansteckender 
Krankheiten (Diphtherie, Scharlach, Ma
sern, Typhus, Ruhr, Cholera). Ferner 
haben die Mietskasernen den N achteil, 
daB ihre Bewohner keinen Platz im Freien 
zur Verfugung haben, wo sie sich tagsuber 
aufhalten ktinnen. Durch die zu groBe 
Wohndichtigkeit wird die Wiirmestauung, 
die Ansammlung ekelerregender Geruche 
begiiustigt und die tJbertragung von Kon
tagien innerhalb der Familie gefordert 
(Tuberkulose ). 

1. Die Siiuglingssterblichkeit ist zu 
bekiimpfen durch Forderung der Brust-
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weise herbeigefiihrten Ge
sundheitsschadigungen ent
gegentreten Y 

Bei Erweiterung einer 
Stadt muB ein sog. Bebau
ungsplan aufgestellt werden. 
Was wird durch den Be
bauungsplan geregelM 

Welche hygienisch wich
tigen Punkte enthalt das fUr 
PreuBen am 18. Marz 1918 
erlassene neue W ohnungs
gesetzY 

Man unterscheidet Ver
kehrs- und W ohnstraBen. 
Wie sollen sie angelegt sein Y 

Welches ist die giinstigste 
StraJ3enrichtungY 

Hygiene. 

nahrung, durch Vorkehrungen zumKillil
halten der Milch, durch Einrichten von 
Krippen usw. 

2. Zur Bekampfung der ansteckenden 
Krankheiten hilft die Entlastung der 
W ohnung von Kranken durch Uber
fUhrung derselben in Krankenhauser, 
der Leichen in die Leichenhallen, durch 
MaBnahmen der W ohnungsdesinfektion. 

3. Es ist wiinschenswert, einen zeit
weisen Aufenthalt im Freien durch Kin
derspielplatze, Schrebergarten usw. zu 
ermoglichen. Das System der Miets
kasernen ist moglichst einzuschranken 
und der Bau kleinerer Hauser fiir einzelne 
oder fUr eine beschrankte Zahl von Fa
milien zu begiinstigen. 

Die Anlage der StraBen- und Bahn· 
linien, die moglichst giinstige Verteilung 
der GroBindustrie, der Arbeiterviertel, 
der gewerbetreibenden Teile. 

1. Es sollen "in ausgiebiger Zahl und 
GroBe Platze (auch Gartenanlagen, Spiel. 
undErholungsplatze) vorgesehen werden". 

2. "Fiir W ohnzwecke sind BaublOcke 
von angemessener Tiefe und StraBen von 
geringerer Breite ents}Jrechend dem ver· 
schiedenartigen Wohnungsbediirfnis zu 
schaffen. " 

3. "Bei der Festsetzung von Flucht
linien soIl Baugelande entsprechend dem 
Wohnungsbediirfnis erschlossen werden". 

Die VerkehrsstraBen fiihren radial vom 
Verkehrszentrum nach der Peripherie der 
Stadt mit rechtwinkligen Kreuzungen 
(20-30 m breit), geschlossene Bauweise. 
Die WohnstraBen (7-9 m breit) sollen 
kleinere Hauserblocks haben mit Vor· 
garten und nicht mehr als zwei Stock
werke (offene Bauweise). 

Nordost nach Siidwest bzw. von Nord. 
west nach Siidost. Sonne und Wind 
werden gut ausgeniitzt und moglichst 
gleichmaBig verteilt. 



Zur StraBenpflasterung soIl 
ein moglichst wenig Staub 
lieferndes Material benutzt 
werden. Wie muB es also 
beschaffen sein' 

Welche Pflasterung ist 
fugenlosY 

Wie geschieht die Larm
messung in den Stadten? 

1st ffir die Gefahrlosigkeit 
der StraBen gesorgtT 

Wie kann man den Staub 
der StraBen bindenY 

Die Bauordnungen ent
halten allerlei V orschriften. 
Welche kennen Sie? 

Wie groB solI der Abstand 
eines Baues vom gegenuber
liegenden sein Y 

Weiter befaBt sich die 
Bauordnung mit der Hohe 
der Hauser, der Zahl der 
Stockwerke und derGroBe der 
Wohnraume. Welches ist die 
maximale Hohe des Hauses, 
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Hart, schwer zerreiblich und schall
dampfend. 

Das Pflaster aus GuBasphalt, Zement
beton mit Stampfasphalt. Holzpflaster 
ist auch zu empfehlen. 

In Phon, der Lautstarkeeinheit. Ein 
Phon ist die kleinste noch wahrnehmbare 
Gerauscheinheit. Beispiele: 

10 Phon Ticken einer Uhr, 
30" sehr ruhige StraBe, 
60" Personenkraftwagen, 
80" verkehrsreiche StraBe, 

100" Motorrad ohne Schalldampfg., 
120 " Flugzeuggerausch in 5 m Ab

stand von der Luftschraube. Die Messung 
geschieht mit dem Gerauschmesser von 
Siemens u. Halske. 

Ja, durch die ReichsstraBenverkehrs
ordnung seit 1934 (Verkehrspolizei, Ver
kehrsdisziplin, Behebung der Schlupfrig
keit der Fahrbahn usw.). 

Durch Besprengen der StraBen mit 
Teer, Mineralolen, Chlorcalcium usw. 

1. Die Regelung der Bauflucht; ein 
Zuruckgehen der Hauser hinter die 
Fluchtlinie ist bis zu 3 m gestattet. 

2. Die Regelung von Hof- und Garten
raum. 

3. Den Abstand der Gebaude vonein-
ander: 

a) geschlossene Bauweise, 
b) offene Bauweise (Pavillonsystem). 
Der Abstand soll mindestens llaushiihe 

betragen (h = b [StraBenbreite]). Bei 
steilen Dachern und einem Neigungswin
kel uber 45° ist b = h + x, wo x eine 
Konstante, z. B. 6 m, bedeutet. 

Die Maximalhohe eines Hauses betragt 
20 m. Die Zahl der Stockwerke ist auf 
hochstens 5, die minimale lichte Hohe der 
bewohnten Raume auf mindestens 21/. 

bis 3 m festgelegt. 
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wie ist die Zahl der Stock
werke festgesetzt worden? 

Wieviel Kubikmeter Luft
raum rechnet man fUr den 
Erwachsenen, wieviel fiir ein 
KindY 

Welche GroBe sollen die 
Fenster einer W ohnung ha
benY 

Was bezweckt das Funda
ment des HausesY 

Wie laBt sich eine Dich
tung der Mauern erreichen Y 

Welche Gase konnen aus 
der Bodenluft in die Woh
nung steigen Y 

Welches Material kommt 
fiir die Konstruktion der 
Seitenwande eines Hauses in 
FrageY 

Welche Mauerdicke schrei
ben die Baugesetze vor¥ 

Die Innenwande werden 
am besten aus porosen Zie
geln hergestellt. Welches 
Material wird neuerdings 
vielfach benutzt? 

Wie miissen die Zwischen
decken gebaut seinY 

Hygiene. 

10 m3 Luftraum fUr den Erwachsenen, 
5 mS Luftraum fiir ein Kind. 

Sie sollen mindestens 1/12 der Boden
flache betragen. 

AbschluB gegen das Bodenwasser und 
etwaiges Aufsteigen von Bodenluft. 

Durch Einlegen einer Asphaltschicht 
oder glasierter Klinker. Das seitliche 
Eindringen von Feuchtigkeit wird eben
falls verhindert durch Bestreichen der 
Mauern mit Asphaltteer oder durch Auf
bau einer Vormauer in der Entfernung 
von 6-7 cm vom Kellermauerwerk. 

Kohlensaure, Leuchtgas. 

1. Ein wenig fUr Luft durchlassiges 
Mat.erial. 

2. Nicht warmeleitendes Holz und 
porose lufthaltige Tuffsteine und fUr 
Wasser nicht durchgangiges Material. 

Massive Mauern von 3-4stockigen 
Hausern sollen im Parterre 21/2 Stein = 
62 cm stark sein, im ersten und zweiten 
Stock 50 cm, im dritten und vierten 
38 cm. 

Bei Fachwerkhausern sind die Mauern 
erheblich diinner. 

Sog. Gipsdielen, Moniertafeln (Zement
platten), die innen ein Geriist von Eisen
draht und Eisenstaben bergen; Rabitz
putz, Gips auf und in Drahtgeflechten. 

Sie sollen Schutz gegen Schadenfeuer 
gewahren, Luft, Warme und Schall nicht 
durchlassen. Die unterste Schicht der 
Zwischendecken besteht aus Kalk- oder 
Gipsbewurf der berohrten Bretter an der 
Unterseite der Balken. Dann folgt eine 
8 cm hohe Luftschicht, darauf mit Lehm 
verschmierte Schallbretter, auf diesen 



Welchen Anforderungen 
mull der Fullboden ent
sprechenY 

Wie miissen Dach und 
Treppen eines Hauses be
schaffen sein Y 

Inwiefern wirken feuchte 
W ohnungen nachteilig auf 
die Gesundheit! 

Welche Pilzarten greifen 
sogar das Bauholz anY 

Wodurch entsteht die ab
norme Feuchtigkeit der W oh
nungenY 
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trockenes Fiillmaterial (Schlacken, Kies, 
Sand), dann folgen die Dielen. 

Er solI schlecht warmeleitend, mog
lichst dicht, nicht raub, nicht splitternd 
sein. Am geeignetsten sind geolte, kurze 
schmale Bretter aus hartem Holz (Stab
parkett). Am empfehlenswertesten ist 
Linoleum. In neuerer Zeit werden auch 
Mischungen von Siigespiinen, Siigemehl 
usw. mit Magnesit, Chlormagnesium und 
mannigfachen Beimengungen als Papyro
lith, Terralith, Torgament u. a. zu fugen
losen Fullboden verwendet. 

Das Dach, das dem Hause Schutz gegen 
Regen und Feuer gewiihren solI, mull fUr 
Wasser undurchliissig sein; feuersichere 
Durchtriinkung der Holzkonstruktionen 
des Daches, feuersichere Boden im Dach
geschoB bieten Schutz bei Bombenan
griffen von Flugzeugen; es darf die 
Insolationswiirme und Kiilte nicht durch
dringen lassen. Die Treppen, die bequem 
und sicher zu begehen sein Bollen, 
miissen feuersicher hergestellt sein. 

Sie verursachen Storungen der Wasser
dampfabgabe und Warmeregulieruug des 
Korpers. Feuchte W ohnungen begiinsti
gen die Konservierung von Krankheits
erregern und die Entwicklung von sapro
phytischen Bakterien und saprophyti
schen Schimmelpilzen. 

Der echte Hausschwamm (Merulius 
domesticus oder Merulius silvester minor 
oder Merulius lacrimans) oder der Poren
hausschwamm (Polyporus vaporarius), 
der Keller- oder Warzenschwamm (Co
niophora cerebella), als Erreger der 
Trockenfaule. Eine weitere Holzerkran
kung, die "Lagerfaule", wird durch 
Bliitterschwamm- (Lenzites-) Arten schon 
wahrend der Lagerzeit auf gesunden 
HOlzern hervorgerufen. 

1. Durch das beim Bau verwendete 
Wasser (Anriihren des Mortels). 

Ein W ohnhaus, dessen Wande 500 ma 

Mauerwerk ausmachen, enthiilt 90 bis 
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Wann ist ein Hans bezieh
bar! 

Wieviel Wasser im Ge
samtmortel enthalt ein gut 
ausgetrocknetes Mauerwerk! 

Wie bestimmt man die 
MauerfeuchtigkeitY 

Wovon ist die Lufttem
peratur eines Zimmers ab
hangigY 

Und wovon ist die Inso
lationswarme der Mauer ab
hangigY 

Hygiene. 

110 m3 mechanisch beigemengtes und 
6 m3 chemisch gebundenes (Hydrat-) 
Wasser. 

2. Durch mangelhaften Abschlull der 
Fundamentmauern gegen Grundwasser 
und Bodenfeuchtigkeit. 

3. Durch Verwendung von zu aufsau
gungsfahigemMaterial an derSchlagseite. 

4. Durch zu tief unter der Bodenober
flache gelegene Kellerwohnungen. 

5. Durch Defekte an Zu- und Ab
wasserleitungen. 

6. Durch Wasserdampfproduktion in 
den W ohnraumen. 

Wenn der Wassergehalt im Gesamt
mortel bis auf etwa 2 % verdunstet ist. 

0,4-0,6%. 

1. Mit der Alkoholmethode. 
50 g Mortel werden mit 250 cm3 15 0 C 

warmen Alkohols, dessen Prozentgehalt 
vorher mit dem Adiometer zu bestimmen 
ist, kraftig geschiittelt. Erneute Be
stimmung des Alkoholgehaltes und damit 
Berechnung des Wassergehaltes des 
Mortels. 

2. Nach Korff-Petersen. 
In den Lautenschlagerschen Appa

rat 15 g Mortel einbringen. Zusetzen von 
4 g Calciumcarbid in geschlossener Glas
patrone. Manometer aufsetzen. So lange 
schiitteln, bis Glaspatrone zerbricht. Ab
lesen des entstehenden Gasdruckes am 
Manometer. Umrechnen nach beigege
bener Tabelle auf den Wassergehalt. 

Heizung. 
Von der Wandtemperatur. 

Von der Dicke der Mauer, von der 
Absorption der Sonnenstrahlen an der 
aulleren Oberflache, von der Dauer der 
Bestrahlung und dem Winkel, in dem 
die Sonnenstrahlen auffallen. 



Welche Hauswand ist am 
warmsten' 

Die oberen Etagen eines 
Hauses zeigen erhebliche 
Steigerungen der Tempera. 
tur. Woran liegt das? 

Worin bestehen die nacho 
teiligen Folgen der hohen 
W ohnungstemperaturen Y 

Wie kann man sich gegen 
die hohe Sommertemperatur 
der Wohnungen schiitzenY 

Wie erwarmt man die 
W ohnraume wahrend des 
Winters? 

Welche Anforderungen 
stellt man an eine Heiz· 
vorrichtungY 

DieLuft des beheizten 
Zimmers solI einen gewissen 
Feuchtigkeitsgehalt besitzen. 
Wie behebt man die Luft· 
trockenheitf 
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Die Westwand, etwas kiihler die Ost· 
wand, dann folgt erst die Siidwand. 

In den oberen Etagen macht sioh der 
EinfluB des bestrahlten Daches geltend, 
weiter summieren sich hier die Wirkungen 
der inneren Warmequellen (Kiichen. 
kamine). Die Temperaturen betragen im 
Hochsommer nachts oft 25-32 0 C und 
mehr. 

In einer Behinderung der Warme· 
abgabe. Es tritt Erschlaffung, Appetit. 
mangel, oft .Anamie ein. Bei kleinen 
Kindern kommt es zu Warmestauung 
(infantiler Hitzschlag). Ferner tritt eine 
rasche Zersetzung der N ahrungsmittel 
usw. ein. 

Durch eine besondere Bauart der 
Hauser (freistehend, groBes Dach), durch 
enge StraBen (in siidlichen Landern), 
durch dicke Mauern, schattige Hofe, 
durch .Anpflanzungen, Berieselung, durch 
fortdauernde Zufuhr kalter Luft. 

Man benutzt Brennmaterialien, die in 
besonderen Heizvorrichtungen verbrannt 
werden (Holz, Steinkohle, Holzkohle, 
Koks oder gasfOrmige Brennmaterialien, 
wie Leuchtgas, Wassergas), oder elek. 
trische Heizkorper. 

Sie muB gut regulierbar sein, sie solI 
die Temperatur im ganzen Zimmer 
gleichmaBig verteilen, die Heizung solI 
sich kontinuierlich vollziehen, sie darf 
keine gasformigen Verunreinigungen in 
die W ohnungsluft gelangen lassen und 
nur sehr wenig Staub der Zimmerluft 
zufiihren. Die Verbrennungsgase sollen 
beim Verlassen durch den Schornstein nur 
einen leichten, durchsichtigen Rauch 
bilden. Der Betrieb der Heizung muB 
gefahrlos, gerauschlos, einfach und billig 
sein. 

Durch Wasserverstaubungs. 
. verdampfungsapparate. 

oder 
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Was unterscheidet man 
an jeder Heizung~ 

Wie teilt man die Hei
zungen ein' 

N ennen Sie mir Lokal
heizungen! 

Welchen Nachteil haben 
die Kamine' 

Welche eisernen ()fen ken
nen Sie~ 

W elcheOfen kommen sonst 
noch in BetrachtY 

Was versteht man unter 
Zentralheizungen Y 

Hygiene. 

Den Verbrennungsraum, den Heizraum 
und den Schornstein. 

In Lokal· und Zentralheizungen. 

Die lokalen Heizungen sind entweder 
fUr periodischen oder fUr dauernden Be
trieb eingerichtet. Zu ersteren rechnen 
die Kamine und die gewohnlichen eiser. 
nen Of en, zu letzteren die eisernen Fiill
Ofen und die Massen- oder Tonofen. 

Die Kamine sind fiir unser Klima als 
Heizeinrichtungen ungeniigend. Es wird 
bei Holzfeuerung nur 1/16 der Warme aus
genutzt. Der FuBboden bleibt kalt; leicht 
gelangen Rauchgase ins Zimmer; die 
Kamine sind gut als Ventilationseinrich· 
tung zu benutzen. 

1. Die gewohnlichen eisernen Of en, die 
eine starke Strahlung erzeugen, Warme 
ungleichmaBig verteilen, Staub liefern 
und sehr oft beschickt werden miissen. 

2. Die Mantel-Regulierfiillofen (Zirku. 
lations- und VentilationsOfen), die eine 
kontinuierliche Heizung garantieren. 

3. DauerbrandOfen. 
1. Die Kachelofen, die die aufgespei

cherte Warme langsam abgeben. Ihre 
Nachteile bestehen in der langsamen Er· 
warmung, der volligen Unregulierbarkeit 
der Warmeabgabe und in der mangel
haften Verbindung mit der Ventilation. 

2. Die Gasofen (90 % nutzbarer Heiz. 
effekt). Bequeme, reinliche, leicht zu 
regulierende Heizung. 

3. Die elektrischen Of en (transporta
bel). Vorziigliche Warmespender, die keine 
Verbrennungsprodukte liefern (teuer). 

4. Petroleumofen (transportabel) ha· 
ben den Nachteil, daB CO 2 und H 20 im 
Zimmer bleiben, also die Lllit verschlech· 
tern; das gleiche gilt von den Spiritusofen. 
200 g Petroleumkonsum erzeugt in einer 
Stunde 340 Liter CO 2, 

Einrichtungen, die ganze Stadtteile, 
ganze Hauser oder groBere Teile eines 
Hauses erwarmen. 



Welche V orteile bieten die 
Zentralheizungen Y 

Welche Arten von Zen
tralheizungen unterscheidet 
man? 

Erklaren Sie mir ganz 
kurz die verschiedenen Zen
tralheizungen! 

a) Die Luftheizung. 

b) Wasserheizungen. 
IX) HeiBwasserheizung. 

Schiirmann, Repetltorlum. 6. Aufl. 
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Die Bedienung ist auf eine oder meh
rere Feuerstellen im KeUergeschoB be
schrankt, der VerbrennungsprozeB leich
ter regulierbar. Verunreinigungen der 
Wohnungsluft, durch Staub, Asche, RuB 
fallen fort. 

1. Wasserheizungen: 
a) HeiBwasserheizung, 
b) Mitteldruckwasserheizung, 
c) Warmwasserheizung 

2. Dampfheizungen. 
3. Luftheizungen. 
Der Heizapparat (Kalorifer) ist von 

einer Heizkammer umgeben, in die die 
kiihle AuBenluft durch besondere Kalt
luftkaniiJe eintritt und hier erwarmt 
wird. Die Entnahmestelle ffir die Aunen
luft mull gegen Staub, RuB und uble 
Geruche geschutzt sein. Auch mun sie 
von Windstonen und vom Winddruck 
unabhangig sein. Am besten laBt man 
die Luft durch ein grobes Filter treten. 
Von der Heizkammer flieEt sie dann in 
Kanalen, die weit und glatt sein mussen, 
moglichst senkrecht aufsteigend in den 
Innenwanden der Hauser hinauf in die 
Wohnraume. Die Luft tritt etwas uber 
KopfhDhe au,; weiten Offnungen in die 
Zimmer; sie flieBt durch besondere Ah
fuhrkanale wieder abo Der eine Abfuhr
kanalliegt nahe am FuLlboden, der andere 
nahe der Decke. 

Die Temperaturregulierung ffir samt
liche Raume ist Sache des Heizers; er 
kann entweder die Temperatur an Ther
mometern, die in die Tiirfiillungen einge
lassen sind, ablesen oder er wird durch 
Metallthermometer, die im Wohnraum 
angebracht sind und die durch elektrische 
ttbertragung den Stand der Temperatuf 
im Heizraum anzeigen, unterrichtet. 

Geschlossenes (durch ein belastetes 
Ventil) Rohrensystem aus engen, stark
wandigen, schmiedeeisernen Rohren, von 
denen ein Teil im Kessel als Spirale in der 

7 
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(J) Mitteldxuckwasser
heizung. 

y) Warmwasserhei
zung. 

c) Dampfheizung. 

Hygiene. 

Feuerung liegt. Die Rohre sind auf einen 
Druck von 150 Atmospharen gepIiift. 
Das im Bodenraum sich befindliche Ex
pansionsgefaB, zu dem ein Rohr aufsteigt, 
laBt bei einem Druck von 15 Atmospha
ren = 200 0 C das Wasser austreten. Die 
Rohre fuhren zudenals Heizkorperaufge
stellten Heizspiralen oder Heizschlangen, 
von wo sie zur Feuerung zurUckkehren. 
Die Temperatur der Heizkorper betragt 
gewohnlich 125-150 0 C. Nur wenige 
Liter Wasser sind bei diesem Heizsystem 
notwendig. Die Anlage eignet sich fur 
Raume, die rasch und nur fiir kurze Zeit 
erwiirmt zu werden brauchen. Die HeiB
wasserheizung wird nur noch selten aus
gefiihrt, hOchstens in Verbindung mit 
einer Luftheizung. 

Wird das Wasser nur auf 120 0 C er
warmt (1 Atmosphare Uberdruck), so hat 
man die Mitteldxuckwasserheizung. 

Offenes Rohrensystem. Erwarmung 
des Wassers in einem Kessel bis 100 oder 
meistens nur auf 80 0 C, groBe Wasser
menge und weite Rohren (50-60 mm) 
notwendig. Das spezifisch leichtere 
Warmwasser steigt nach oben, flieBt 
durch die Heizkorper, sog. Wasserofen. 
Das oberste Rohrstuck mundet auf dem 
Dachboden in einem ExpansionsgefaB. 
Das entwarmte Wasser flieBt in ein 
Sammelrohr, das an der tiefsten Stelle in 
den Kessel tritt. In weitlaufigen Rohr
systemen arbeiten Pumpen (Pumpen
heizung). 

Teuere Einrichtung; langsames An
heizen. Milde, leicht regulierbare, nach
haltige Warme. Fiir Privathauser und 
offentliche Gebaude geeignet. 

Hier wird die Warme durch Konden
sation des Dampfes geliefert. Von dem 
entfernt vom Hause liegenden Kessel 
wird der Dampf durch das Hauptrohr 
zum hochsten Punkt der Anlage und von 
da durch schmiedeeiserne Rohre in die 
Zimmer geleitet (HeizkOrper: Spiralen, 



Worin bestehen die Nach
teile der LuftheizungY 

Welche Bestimmungen 
kommen bei der Priilungvon 
Heizanlagen vom hygieni
schen Stand aus hauptsach
lich in Anwendung' 

Wodurch wird die Luft 
der Wohnraume verunrei
nigt¥ 

Welche Aufgaben hat die 
Ventilation Y 
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Batterien, Schlangen). Diese Anlage ist 
besonders zweckmaBig fiir groBere Eta
blissements, fiir ganze Stadtviertel. Um 
1 kg Wasser von 0° in Dampf von 100° C 
zu verwandeln, sind 637 Warmeeinheiten 
erforderlich. Verwandelt sich 1 kg Dampf 
in Wasser, so hat letzteres eine Tempe
ratur von 100 ° C, es sind also 537 Warme
einheiten durch die Kondensation frei 
geworden, die zur Heizung verwendet 
werden. 

Bei Fehlern der Ausfiihrung und des 
Betriebes entstehen Gerausche, ebenso 
beim ZuriickflieBen von Kondenswasser 
in die Dampfrohren. 

Fiir Privatwohnungen kommen nur 
noch sehr selten die Warmwasser
heizungen in Betracht. 

Ungeniigende Erwarmung tritt bei 
starkem Wind ein. Anlage ist an sich 
teuer. Staub und brenzlige Produkte 
bilden sich bei schlechter Anlage. 

Die Messung von Temperatur und re
lativer Feuchtigkeit mehrere Tage hin
durch und evtl. die Feststellung der Ober
flachentemperatur der Heizkorper und 
Priifung der Luft auf Kohlenoxyd. 

Ventilation. 
1. Durch die Menschen selbst. Aus

scheidung von CO 2, fliichtigen, iibel
riechenden Stoffen; Produktion von 
Warme und Wasserdampf. 

2. Durch die Beleuchtungskorper. 
3. Durch Verbrauch des Sauerstofies, 

ohne daB es jedoch zu einer bedenklichen 
Verminderung des Sauerstoffgehaltes der 
Luft kommt. 

4. Durchgasformige Verunreinigungen. 
5. Durch erhOhten Staubgehalt der 

Luft. 
6. Durch infektiOse Organismen (In

fluenza, Diphtherie, Pestpneumonie, 
Phthise, Masern, Pocken). 

Die Entfernung iibelriechender Gase 
und die Entwarmung der W ohnraume. 

7* 
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Wieviel CO 2 liefert der 
Mensch im Mittel stundlich1 

Wieviel Luft muB stund
lich einem Raume zugeflihrt 
werden, dessen Luft durch 
die Atmung eines Menschen 
verunreinigt ist, wenn der 
COz-Gehalt 1 pro Mille nicht 
u bersteigen solI ~ 

Welche Arten von Venti
lation sind Ihnen bekannM 

Wie bestimmt man die 
natll.rliche Ventilations
groBe' 

Hygiene. 

Ein Erwachsener = 22,6 Liter CO 2' 

ein Schulkind 10 Liter CO 2• 

1m Vergleich dazu: I Kerze 12 Liter 
I Petroleumlampe 60 Liter, 1 GasflammE 
100 Liter CO2• 

= 32000 Liter oder 32 m3 fUr einer 
Erwachsenen, 16 mS fUr ein Schulkind 

1. Die naturliche Ventilation, dil 
hervorgerufen wird durch die Ritzen 
Spalten der Fenster, TUren, Boden un( 
durch porose Baumaterialien. Es spieleJ 
dabei eine Rolle die Druckdifferenz VOl 

AuJ3en- und Innenluft, die Luftbewegunl 
(Wind), die Temperaturdifferenz zwischel 
Atmosphare und Zimmerluft. 

2. Die kunstliche Ventilation. 
Den Rauminhalt des Zimmers durc] 

Ausmessen der Lange, Breite undHoh 
(in Metern) und Multiplikation der drE 
Werte bestimmen. Den Kohlensaurege 
halt der Zimmerluft kunstlich steiger: 
durch Brennenlassen zahlreicher Flam 
men oder Ausstromenlassen von flussige 
CO 2• Nach Durchmischung der Luft de 
Kohlensauregehalt sofort (PI) und ein 
Stunde spater, nachdem das Zimmer gE 
schlossen und verlassen war und kein 
Kohlensaureentwicklung mehr stattgE 
funden hatte, bestimmen (pz). In de 
Zwischenzeit bestimmt man den CO, 
Gehalt in der AuBenluft der Zimme; 
umgebung (a). In einer Stunde ist dan 
durch die natUrlichen Offnungen in d8 
Zimmer die Luftmenge x gelangt, die nac 
der Seidelschen Formel berechnet wir( 

PI- a 
x = 2,303 m log -- cbm. 

. P2- a 
(m = Inhalt des Zimmers.) 

2,4-0,3 
Beispiel: 2,303 • 50 log -1-- 0,3 



Den Ubergang von del' 
natiirlichen zur kiinstlichen 
Ventilation bilden Einrich
tungen, welche die Zufuhr 
frischer Luft auf nicht 
maschinellem Wege her
vorrufen. Welche Einrich
tungen gehOren hierher' 

Wie bestimmt man die 
kiinstliche Ventilations
groJleY 
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2,1 
x = 2,303 • 50 log 0,7 = 2,203 • 50 log 3. 

x = 2,303 .50.0,47712 = etwa 55 cbm. 
a} Die Firstventilation (zur Liif

tung del' Krankenbaracken); durch Auf
satze, deren Klappen geoffnet und ge
schlossen werden konnen, tritt die ver
brauchte Luft aus, wahrend frische Luft 
durch Offnungen am Boden del' Baracke 
eintreten kann. 

b} Eine Verstarkung del' natiil'lichen 
Ventilation kann man bewel'kstelligen 
dUl'ch klappenartige Offnungen deroberen 
Fenster (Kippfliigel) odeI' durch Aus
schneiden kreisformiger Stiicke aus den 
Fensterscheiben, die durch Parallel
scheib en geoffnet und geschlossen werden 
konnen. 

:Man berechnet zunachst den Quer
schnitt del' Luftabfiihrungsoffnung: bei 
kreisformigen = r2 • jf" bei rechteckigem 
= h • b in m. :Man ermittelt dann die 
Durchschllittsgeschwindigkeit del' Luft 
an verschiedenen Stellen mit dem Ane
mometer je Minute, die mittlere Ge
schwindigkeit des Luftstromes je Minute 
mal Querschnitt = Luftquantum in del' 
Minute, mal 60 = Luftquantum in del' 
Stunde. - Bei del' Bestimmung del' 
Durchschnittsgeschwindigkeit mittels 
Anemometers geht man folgendermaBen 
VOl'. Notieren des Standes mit ausge
Olchaltetem Zahlwerk; das Zifferblatt del' 
Loekflamme zugekehrt in die Mitte del' 
Offnung halten. Nach einer Minute Ein
sehalten des Zahlwerkes und Ablesen del' 
Uhr; nach 2 Minuten das Zahlwerk wieder 
ausschalten, die Zahl del' in 2 Minuten 
gemachten U mdl'ehungen ermitteln, durch 
2 dividieren und die auf dem Instrument 
verzeichnete Korl'ektion zuzahlen (z. B. 
+ 9 p. M.). 

Beispiel: VOl' del' Einschaltung zeigt 
Anemometer 1652, nach 2 Minuten 1934. 
In del' Minute also 141 Umdrehungen 
+ 9 = 150 m. 
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Welche Ventilationssyste
me unterscheidet manY 

W 0 ist das Pulsionssystem 
kontraindizierU 

Was sind Klimaanlagen ¥ 

Welche Motoren stehen 
fiir Ventilationszwecke zur 
VerfiigungY 

Man hat verschiedene Ap
parate konstruiert, mittels 
welcher die Aspiration bei 
jeder Windrichtung ausgeiibt 
wird. Welche kennen Sie? 

Inwiefern kommen fiir 
die Ventilation Temperatur
differenzen in Frage? 

Hygiene. 

In gleicher Weise an verschiedenen 
anderen Stellen die Geschwindigkeit er
mitteln, z. B. 131, 143, 142 bzw. 163. 
Durchschnitt hieraus = 145,8 m. In der 
Stunde also 0,091 m2 0145,8.60 = 796 m3 

(bei einem kreisformigen Querschnitt von 
34 cm Durchmesser = 0,172 • 3,14 = 
0,019 m2). 

J e nach der Stellung des Motors zu 
dem zu liiftenden Raum unterscheidet 
man zwei Ventilationssysteme. 

1. DasAspirationssystem (Unterdruck
Saugliiftung) ; 

2. das Pulsionssystem CUberdruck
liiftung). 

Bei ersterem besorgt der Motor die 
Abstromung, beim Pulsionssystem die 
Zustromung der Luft. 

Dort, wo es sich um die Ventilation 
von Raumen in groBeren Gebauden 
handelt, Raumen, in denen Infektions
keime, schlechte Geriiche usw. in die 
Luft iibergehen (Klosetts, Krankensale, 
Sektionsraume ). 

Triebwerk-Liiftungsanlagen, deren Luft 
zentral gereinigt und in bezug auf Warme 
und Feuchtigkeit standig reguliert wird. 

Wind, Temperaturdifferenzen, maschi
nelle Betriebe. 

Die Schornsteinaufsatze oder "Saug
kappen" (Wolpert, Grovesund John), 
die drehbaren Aspirationsaufsatze, dann 
die PreBkopfe (Einstromen von frischer 
Luft, z. B. in den Maschinenraum von 
Schiffen). 

Bei Erwarmung der Luft dehnt sie sich 
aus, sie wird spezifisch leichter. Es 
kommen starke Gleichgewichtsstorungen 
und bedeutende Uberdrucke zustande. 
Somit findet eine Bewegung der Luft 
statt. Ventilationsanlagen werden viel
fach bei der Anlage von ()fen mit ins Auge 
gefaBt (Pulsionssystem). Sind keine 
Feuerungen fiir die Ventilation benutz
bar, kann man durch Gasflammen die 



W 0 ist die maschinelle 
Liiftung anzuwenden~ 

Wird durch die Ventilation 
Keimfreiheit eines Zimmers 
bewirktT 

W 0 sollen im Zimmer die 
Ventilationsoffnungen ange
bracht seinY 

Wie priift man Ventila
tionsanlagen auf ihre quan
titative Leistungsfahigkeit? 

Wie gelangt der Staub in 
geschlossene RaumeY 

Wie kann man den Staub 
entfernenT 
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notigen Temperaturdifferenzen hervor
rufen (S onnen brenner-Aspirations
system). 

Bei allen grolleren Liiftungsanlagen 
(Theater, Versammlungsraume), in tech
nischen Betrieben, wo schadliche Gase, 
Staubarten erzeugt werden, die moglichst 
schnell fortgefiihrt werden miissen. 

Nein. 

Man mull hier zwischen Sommer- und 
Winterventilation unterscheiden. 

Bei der S ommerven tila tion legt 
man entweder die Einstromungsoffnung 
ins untere Drittel des Zimmers, die Ab
stromungsOffnung oben bzw. unten. Es 
entsteht dabei Zugluft, die als lastig 
empfunden wird. Oder man bringt die 
Zufuhroffnung iiber KopfhOhe, die Ab
stromungsOffnung nahe der Decke (nur 
ausnahmsweise zu benutzen [Warme, 
Tabaksrauch]). 

Fiir die Winterv"entilation ist fol
gende Anordnung am giinstigsten: 

EinstromungsOffnung iiber Kopfhohe, 
AbstromungsOffnung im unteren Drittel 
des Zimmers. 

1. Mit dem Differentialmanometer. 
2. Mit Hille des Anemometers. 
3. Durch Kohlensaurebestimmungen, 

wenn die Ventilation teilweise oder aus
schlieBlich durch natiirliche Offnungen 
(Poren, Ritzen) erfolgt. 

Dazu kommt noch eine Priifung auf 
Zugluft. 

Entstaubung. 
Mit der StraBenluft, mit Schuhwerk 

und Kleidern. In Raumen mit starkem 
Verkehr und in gewerblichen Betrieben 
kann er sich in groBen Mengen ansammeln. 

UnzweckmiiBig ist das Ausklopfen 
der Mobel im Zimmer bei gleichzeitiger 
Liiftung. Bei glatten Flachen gelingt die 
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Es gelingt aber auch noch 
auf andere Weise, den Staub 
zu entfernen! 

Um wieviel Prozent sinkt 
der Bakteriengehalt der Luft 
in geolten Raumen im Ver
gleich zu nicht geolten Rau
menY 

tiber das Olen der FuB
boden in den Schulen ist ein 
ErlaB des preuBischen Mi
nisters fiir Medizinalangele
genheiten vom 5. Miirz 1908 
herausgekommen. Was wird 
darin verlangt! 

Hygiene. 

Entfernung durch feuchtes Aufwischen . 
.Am besten ist das .Absaugen des Staubes 
(Vacuumstaubapparate). 

Durch Fineren desselben am Boden 
durch staubbindende Ole; am besten 
werden zur Olung die leichten dunn
flussigen Maschinen- und Spindelole 
(Petroleumdestillate) vom spezifischen 
Gewicht 0,89-0,90 benutzt. 

Um 30-90%. 

Das Olen der FuBbOden muB bei 
weichem Holz mindestens 48 Stunden, 
bei FuBboden aus harlem Holz minde
stens 3 Tage vor der Benutzung beendet 
sein. Vorher griindliches Abwaschen mit 
warmem Wasser und Serre oder Soda. 
Tagliche Reinigung geschieht durch Ab
kehren. Die Erneuerung der Olung hat 
bei HolzfuBbOden alIe 8 W ochen, bei 
Linoleumbelag etwa aIle ,14 Tage zu er
folgen. Hier Zusatz trocknender Ole, wie 
Leinol, zweckmaBig. 

FuBboden aus Stein, sowie Treppen
stufen aus Stein oder Holz sollen nicht 
geolt werden (gefahrliche Glatte). 

Belenchtnng. 
Das Licht bzw. das Tages- Es ist eines der kriiftigsten Desinfek-

licht wirkt auf das Wohl- tionsmittel; es wirkt auf den Stoffumsatz 
befinden und die Stimmung fordernd ein. 
des Menschen in nicht zu 
verkennender Weise ein. 
Welche Wirkung kommt dem 
Tageslicht sonst nocn. zuY 

Wirkt ein ttbermaB von 
Licht schiidlicM 

W 0 ist die natiirliche Be
leuchtung am besten, wo am 
schlechtesten Y 

Es kann durch das direkte Sonnenlicht 
eine Verminderung der zentralen Seh
scharfe eintreten. Langere Einwirkung 
glanzender Flachen bewirkt die soge
nannte Schneeblindheit. 

.Am besten in den oberen Etagen, am 
schlechtesten in Keller- und Hofwoh
nungen. N ach Norden liegende Zimmer 



W ovon ist del' Zutritt von 
Sonnenlieht zu jedem ein
zeinen Hause abhiingig'l 

Es ist unter Umst,'inden 
aueh das reflektierte Lieht 
fUr die Beleuehtung eines 
Zimmers zu benutzen. Diese 
Zufuhr ist abel' sehr weeh
seind und stets unsieher. FiiI' 
Sehulen kommt sie nieht in 
Betraeht. Welehe Forderung 
muE man hier stellen? 

Wie Ihnen bekannt sein 
diirfte, wird die Liehtstiirke 
eines Ieuehtenden Karpers in 
Hefnel'-Kel'zen gemessen. 
Gemessen wird mit Photo
meteI'll, s. unten. Wie winl 
die Beleuehtungsstiirke ge
messen'~ 

Was versteht man unter 
Offnungs-, was unter Ein
fallswinkel'? 

Wie miLlt man die Be
liehtungsverhaltnisse eines 
Platzes~ 
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sind erbeblieh dunkler als unter sonst 
gleiehen Verhaitnissen naeh Siiden ge
riehtete. 

Von del' Breite und Riehtung der 
StraLle. 

DaLl jedem Arbeitsplatz ein bestimmte;; 
Quantum direkten Himmelsliehtes zuge
fiihrt wird. Die Liehtmenge wird be
stimmt dureh den Offnungswinkel, dureh 
den Einfallswinkel und eine tunliehste 
Breite del' liehtgebenden Flaehe (Fenster
breite). 

In Lux. I Lux ist die Beleuehtungs
starke, die cine Hefner-Kerze auf einer 
1m entfernten Flaehe senkreeht erzeugt. 
Eine 16kerzige Leselampe erzeugt iu del' 
iiblieheu Eutfernung 40-65 Lux. 

Del' Offnungswinkel wird begrenzt 
dureh einen unteren, von dem Platz naeh 
del' Oberkante des gegeniiberliegenden 
Hauses gezogenen Randstrahl und dureh 
einen oberen, von dem Platze naeh del' 
oberen Fensterkaute gezogenen und iiber 
diese verlangerten Randstrahl (mindestens 
4 0 an ausreiehend beliehteten Platzen). 

Del' N eigungswinkel ist del' Winkel, 
uuter dem die Strahlen auf die zu belieh
tende Flaehe auffalleu. 

a) Dureh Bestimmuug der Himmels
liehtgreuze (Handspiegelmethode) und 
der Grenze des oberen Einfallswinkels 
von 27°, d. h. ob del' Einfallswinkel ge
niigend gl'oLl ist (Abmessen del' Fenster
hahe und des Abstandes des Al'beits
platzes vom Fenster). 

b) Dureh l\Iessung des siehtbarell 
Telles des Himmelsgewalbes mit dem 
Raumwiukelmesser (Weber, Moritz
We bel', Thorners Beleuehtungspriifer). 
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Beschreiben Sie mir die 
einzelnen Methoden der Mes
sung des sichtbaren Teiles 
des HimmelsgewOlbes! 

Hygiene. 

1. Webers Raumwinkelmesser. 
Denkt man sich das Himmelsgewolbe in 
41253 Quadrate von 1 0 Seitenlange ge
teilt, die ein fein quadriertes Papier dar
stellt, vor dem eine Linse verschiebbar 
ist, durch die das Himmelsgewolbe auf
gefangen wird. In der richtigen Brenn
weite erhaIt man auf dem Papier die 
leuchtende Himmelsflache im verklei
nerten Bild, d. h. eine Pyramide, deren 
Spitze im Auge liegt, deren Seiten durch 
die vom Auge nach den Randern der 
Offnung und dariiber hinaus verHtngerten 
Linien gebildet werden und deren Basis 
ein bestimmter Teil der quadrierten 
Himmelsflache ist, meBbar durch die Zahl 
der Quadrate. Diesen von den Seiten der 
Pyramide eingeschlossenen, durch die 
Zahl der Quadrate mellbaren Winkel 
nennt man RaumwinkeI. Um den Nei
gungswinkel der Strahlen auBerdem zu 
berucksichtigen, ist die Papierplatte dreh
bar. Man neigt sie so lange, bis das Bild 
des Himmelsgewolbes gleichmaBig um 
den Mittelpunkt verteilt ist. An dem 
seitlich angebrachten Gradmesser liest 
man den mittleren Neigungswinkel abo 
Auf einer beigegebenen Tabelle Ablesen 
der fur den betreffenden N eigungswinkel 
zu fordernden Quadratgrade. Auszahlen 
der wirklich beleuchteten Quadrate. 
Multiplikation mit dem Sinus des mitt
leren N eigungswinkels. 

2. Moritz-Webers Raumwinkel
messer. Das Prinzip ist hier folgendes: 
Denkt man sich einen Leitstrahl vom 
Arbeitsplatz aus langs der Grenzlinien 
des von hier aus sichtbaren Teiles des 
HimmelsgewOlbes gefiihrt, und bezeichnet 
man einen in konstantem Abstand auf 
diesem Leitstrahl gelegenen Punkt, so 
wird die Projektion des letzteren auf die 
Tischebene eine Figur ergeben, die ein 
Mall des auf den N eigungswinkel redu
zierten Raumwinkels liefert. Zahl der 
Quadratzentimeter, die das Bild bedeckt, 



Wie bestimmt man die 
momentan vorhandene Hel
ligkeit eines Platzes~ 
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mit 10,313 multipliziert, gibt den redu. 
zierten Raumwinkel. 

3. Thorners Beleuchtungspriifer 
beruht darauf, daB das Bild im Brenn· 
punkt einer Konvexlinse von bestimmter 
Apertur unabhaDgig von der Entfernung 
der Lichtquelle immer gleich hell er· 
scheint. Mittels eines kleinen Spiegels 
wirft man auf dem zu untersuchenden 
Platze das Bild eines Stiickes Himmels· 
gewOlbe auf ein Blatt Papier, das im 
Brennpunkt der Linse liegt. Die dadurch 
hier entstehende Figur hat normale 
Helligkeit. Durch ein Loch im Blatt 
Papier sieht man auf ein darunterliegen. 
des weiBes Stiick Papier. Erscheint der 
kreisformige .Ausschnitt heller als die 
umgebende Figur, ist der Platz mehr als 
normal beleuchtet; erscheint er dunkler, 
ist er schlechter beleuchtet. (Einfache, 
aber ungenaue Method.e.) 

1. Mit Webers Photometer. Benzin
oder Amylacetatlampe anziinden; 
Flammenhohe genau auf 20 mm ein
stellen (Normalflamme). Diese Flamme 
brennt in dem einen .Arm des Photo· 
meters. Die Flamme wirit das Licht auf 
eine Milchglasplatte im horizontalen 
Schenkel des .Apparates, und diese erlangt 
auf der abgewandten Seite einen be· 
stimmten Grad von Helligkeit, der zum 
Vergleich benutzt wird. Die Milchglas. 
scheibe ist gegen die Flamme durch eine 
Schraube verschiebbar . .An einer Skala 
kann die Entfernung der Milchglasscheibe 
yon der Flamme abgelesclTI werden. Bei 
einer bestimmten Entfernung betragt die 
Helligkeit 1 MK. Dieselbe ist beliebig 
abstufbar. Mit dieser beliebig abstuf· 
baren bekannten HeUigkeit vergleicht 
man nun die zu untersuchende Flache, 
z. B. ein weiBes Blatt Papier, das auf dem 
zu untersuchenden Platze liegt. Auf 
dieses richtet man den anderen Schenkel 
des Photometers und sieht in dasselbe 
hinein. Man erkennt zwei konzentrische 



108 Hygiene. 

Kreise, einen Innenkreis, der von dem 
Licht derweiBenFlache, und einenAuBen
kreis, der von der leuchtenden Milchglas
platte gebildet wird. Jetzt wird die 
Milchglasplatte soweit verschoben, bis 
voIlig gleiche HeIligkeit beider Kreise 
erzielt ist. Auch Beobachtung notwendig 
unter Einschaltung eines farbigen Glases, 
da Tageslicht und Amylacetat- bzw. 
Benzinlicht von sehr verschiedener Farbe 
sind. Abstand der Scheibe von der 
Lampe ablesen. Berechnung der HeIlig
keit. Wenn innerer Kreis auch bei 
maximaler Annaherung noch heller, 
Platte 1, evtl. Platte 1 und 2 einsetzen, 
wenn immer noch zu hell, Platte 3, 
evtl. 3 + 4 + 5, evtl. 4 + 5 + 6 ein
setzen. 

2. Mit Wingens HeIligkeitsprUfer. 
WeiBes Papier auf den zu untersuchenden 
Platz legen. Apparat auf das Papier 
stellen. Lampe anzunden. Durchsehen 
durch das Okular und Regulierung der 
Flammenhohe, bis beide beleuchtete 
Flachen gleichhell sind. Ablesen der 
FlammenhOhe. Abgelesene Zahl = Zahl 
der Meterkerzen. 

3. Mit Cohns LichtprUfer:. Okulisti
sche Lichtprllfung. Diese Methode 
bestimmt, wieviel Zahlen einer beige
fugten Tabelle in 40 cm Entfernung von 
einem gesunden Auge an einem Platze in 
30 Sekunden gelesen werden, je nachdem 
2 oder 3 graue Glaser vor das Auge ge
bracht werden. AIle 3 Glaser absorbieren 
99 % Tageslicht; 2 Glaser 95 %, 1 Glas 
80%. 

Der Platz gilt als vorzuglich beleuchtet, 
wenn man durch aIle 3 Glaser, als gut 
beleuchtet, wenn man nur durch 2 Glaser, 
als brauchbar, wenn man nur durch ein 
Glas ebensoviel Zahlen in 30 Sekunden 
liest, wie ohne Glaser. Gelingt dies nicht, 
so ist er unbrauchbar. 

4. Mit Wingens photochemischer Me
thode. 



Welche Lichtquellen kom
men fUr die kiinstliche Be
leuchtnng zur Zeit in Frage~ 

Welche Anforderungen 
stellt man vom hygienischen 
Standpunkt aus an eine 
normale kunstUche Be
leuchtungY 

In groBen Stiidten sind 
besondere Einrichtungen zur 
Entfernung der Abfallstoffe 
zu treffen. Es ist notwendig, 
sich zuniichst uber die Be
schaffenheit der Abfallstoffe 
zu orientieren. W oraus 
setzen sich dieselben zu
sammenY 

Kennen Sie die von Pet
tenkofer angegebene an
niihernde Berechnung der 
menschlichen Abfallstoffe je 
JahrY 

Was enthalten die AbfaH
stoffe! 

Abfallstoffe. 

Das elektrische Licht, 
" Petroleumlicht, 

Gaslicht, 
Spiritusgluhlicht, 

" Acetylenlicht. 
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(CaCz + 2 HzO = Ca(OH)z + CzHz.) 
Sie solI gleichmaJ3ige Helligkeit geben 

neben moglichst geringer Warmeproduk
tion. Die Qualitiit des Lichtes solI dem 
Auge zusagen. Die Leuchtmaterialien 
sollen keine gesundheitsschiidlichen Ver
unreinigungen in die Wohnungsluft uber
gehen lassen. Die Beleuchtung solI keine 
Explosionsgefahr herbeifiihren; sie soll 
moglichst billig sein. 

Abfallstoffe. 
Aus Ham, Kot, Kiichenabfiillen, Mull, 

Kehricht, Regenwasser, aus gewerb
lichen Abgangen und Tierkadavern, Lei
chen. 

Auf einen Menschen rechnet man im 
J ahr 428 kg Ham, 46 kg Kot, dazu 
kommen 110 kg feste Kuchenabfalle, 
Hauskehricht usw., 36000 kg Kiichen
und Waschwasser. 

1. Mineralische Stoffe, Kochsalz, Ka
liumphosphat, Erdsalze (Blei und Arsen 
in gewerblichen Abwassern). 

2. Organische Stoffe, stickstoffhaltige 
Substanzen (in Faeces 2,2 % N, im Ham 
1,4% N). 

3. Saprophytische Bakterien (Garung 
und Faulnisvorgange erzeugend). 

4. Pathogene Bakterien (Erreger des 
Mal. Odems, Tetanus, der Diphtherie, 
Tuberkulose, Cholera, des Typhus und 
der Ruhr usw.). 
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In welchen Abfallstoffen 
sind nun vorzugsweise pa
thogene Bakterien enthalten? 

Worin bestehen die Ge
fahren der Abfallstoffe? 

Welche Systeme zur Ent
fernung der Abfallstoffe 
kommen in Betrachty 

Was versteht man unter 
Abfuhrsystemen und welche 
Systeme gehoren hierher? 

Beschreiben Sie mir das 
Gru bensystem. 

Hygiene. 

I. In menschlichen Exkrementen! 
a) Faeces: Choleravibrionen, Typhus-, 

Ruhr-, Tuberkelbacillen. 
b) Harn: Eiterkokken, Milzbrand

bacillen, Typhusbacillen usw. 
II. In den Hauswassern (Geschirre, 

Spucknapfe, Wasche), z. B. Tuberkel
bacillen, Pneumokokken, Diphtherie
bacillen, Eiterkokken, die Erreger der 
Exantheme usw., neben den oben ge
nannten Bakterien. 

III. In den Abwassern aus Schlach
tereien und Gerbereien. 

IV. 1m Stubenkehricht (Tuberkel
bacillen, Staphylokokken, Erreger der 
Exantheme). 

V. 1m Regenwasser und StraJ.3en
kehricht (selten Infektionserreger). 

1. Darin, daB sie infolge der in ihnen 
ablaufenden Faulnisvorgange gasformige 
Verunreinigungen an die Luft abgeben. 

So z. B. in Wohnungen durch un
zweckmaJ.3ige Abort- und Kanalanlagen; 
im Freien durch offene Kanale, Fakal
depots, Fliisse. 

2. Die Abfallstoffe bringen eine groJ.3e 
Menge organische, faulnisfahige Stoffe 
und evtl. mineralische Gille in den 
Boden, ins Grundwasser bzw. in die Fliisse. 

3. Die Abfallstoffe vermitteln die Ver
breitung von Infektionserregern. 

I. Das Abfuhrsystem. 
II. Die Schwemmkanalisation. 

III. Die Separationssysteme. 
Solche Systeme, die mit lokalen 

Sammelstatten ohne unterirdische, kom
munizierende Kanale arbeiten und vor
zugsweise die Fakalien beseitigen. 

Hierher gehort das Grubensystem, 
das Tonnensystem und die Abfuhr mit 
Praparation der Fakalien. 

Fakaliensammelstelle = Grube von 
2-5 cms Inhalt mindestens 15 m Ab
stand yom Brunnen, besonders gegen 
das Hausfundament abgedichtet. Die 
Gruben sollen luft- und wasserdicht ge-



W odurch unterscheidet 
sich das Tonnensystem 
von dem eben besprochenen 
Grubensystem ~ 

1st das Tonnensystem fiir 
groBere Stadte geeignetY 

Die Praparation der 
F akalien besteht in einer 
Desinfektion oder einer Des
odorisierung. Was bezweckt 
eine Desinfektion der Faka
lienY 

Was versteht man unter 
Desodorisierung der Faeces'? 

Wodurch ist die Desodori
sierung zu erreichen? 
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deckt sein. Fallrohr muB undurchlassig 
sein; es wird zweckmaBig bis iiber das 
Dach hinaufgefiihrt, urn die aufsteigenden 
Grubengase iiber das Dach zu leiten. Die 
Entleerung geschieht durch maschinelle. 
"pneumatische" Ansaugung. 

Dieses System ist hygienisch zulassig, 
es ist relativ billig, tragt den Forderungen 
der Landwirte Rechnung. 

In einem 0 berirdischen, gut zugang
lichen Raume sind kleine leichttranspor
table Behiilter aufgestellt, in welche das 
Abfallrohr miindet. Die Behiilter miissen 
haufig gewechselt werden; sie werden in 
einem Depot entleert. Die Tonnen fassen 
zwischen 100 und 300 Liter, sind mit dicht 
schlieBendem Deckel versehen, welchen 
das Fallrohr durchsetzt. In kleinen 
Stiidten werden die Tonnen auf den Fel
dern entleert, in groBen Stiidten werden 
sie zu den Fiikaldepots gebracht, oder 
der Inhalt wird zu Poudrette verarbei
tet. Die Tonnen miissen desinfiziert 
werden, weil sonst durch AUBwechseln 
derselben Verschleppung von Krank
heitskeimen erfolgen kann. 

Nein. Es ist ffir kleine Stiidte mit 
leichtem Absatz der abgefahrenen Fiika
lien verwendbar; ferner ffir einzelne etwa 
schwer zu kanalisierende Teile einer gro
Beren Stadt. 

Sie bezweckt eine Totung der Infek
tionskeime; zu benutzen ist .Atzkalk, 
Chlorkalk oder Mineralsauren. 

Beseitigung der iibelriechenden Gase, 
Abtotung der Zersetzungserreger im fau
lenden Substrat, Ungeeignetmachen des 
Faulnismateriales ffir weitere Zerset
zungen. 

Durch Zusatz von Eisenvitriol und 
rohem Manganchloriir, welche die Gase 
(HzS, [NH,]z S und NHs) binden und die 
Entwicklung der Faulnisbakterien hem-
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N euerdings sind diese Che
mikalien durch porose, fein
pulverige Substanzen ver
drangt worden, welche auch 
die riechenden Gase zu bin
den vermogen, Feuchtigkeit 
rasch resorbieren und Oxy
dation veranlassen. Welche 
Substanzen meine icM 

N ennen Sie mir dafiir 
einige Beispiele! 

Wie liUlt sich eine mecha
nische Absperrung gegen 
Geriiche erzielen' 

Auf welche Weise ver
Buchte man die Abfuhr ren
tabel zu machenY 

Welche Chemikalien wer
den verwendet? 

~ind diese Verfahren 
heute noch beibehaltenY 

Geniigen die erwiiJmten 
Abfuhrsysteme den hygieni
Bchen asthetischen Anfor
derungen fUr eine groBere 
StadtY 

Hygiene. 

men. Kaliumpermanganat ist als Deso
dorans geeignet; nicht dagegen Karbol
saure. 

Rolzkohle, Erde, Asche, Torfstreu. 

Als Beispiel diene: 
1. Das Erdklosett. Vermengung von 

lehmiger, toniger Gartenerde mit den 
Fakalien. 

2. Das Aschenklosett. 
3. Das Torfklosett. Pro Mensch sind 

155 g Torfmull notig. Durch Zusatz von 
RaSO, oder sauren Salzen (Kainit) laBt 
sich der Torfmull in ein brauchbares 
Desinfiziens verwandeln. 

Durch Wasser- oder «JlverschluB, durch 
Saprol, das auf der Oberflache eine fUr 
Geruche undurchlassige Schicht bildet. 
Durch Syphonanlagen. 

Durch Trennung von festen und 
fliissigen Teilen mittels Sieben u. a., je
doch ohne Erfolg. Weiter durch Zusatz 
von Chemikalien und Einschaltung von 
Klargruben. 

Atzkalk, Magnesia, sauer reagierende 
Eisensalze bzw. Aluminiumsulfat. Sie 
rufen in der J auche voluminose Nieder
schlage hervor, die einen groBen Teil der 
landwirtschaftlich verwertbaren Bestand
teile enthalten. 

Nein, man arbeitet ohne Chemikalien
zusatz. Man laBt die Fakalien in dicht 
verschlossenen BehaItern "ausfaulen". 

Nein. Die Rauswassersind unberiick
sichtigt geblieben. Da die Ableitung der
selben in oberirdischen Rinnsalen unter 
Umstanden bedenklich erscheint, miissen 
sie wie die Fakalien unterirdisch abge
fUhrt werden. 



Welches System kame 
fUr die gesamten AbfaH. 
stoffe daher in BetrachM 

Was ist bei der Anlage 
von Schwemmkanalen zu 
beriicksichtigen ~ 

Welches Material wird fiir 
den Bau der Kanale benutzt? 

Welche MaBe nimmt man 
fiir den Durchmesser der 
Kanale anY 

Zwischen welchen Grenzen 
schwankt die Tieflage der 
KanaleY 

1st eine tiftere Spiilung der 
StraBenkanaIe erforderlich Y 

Welche Zugange fiihren zu 
den KanaIen Y 
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Die Schwemmkanalisation, d. h. 
Sammlung aller Abfallstoffe in unter· 
irdischen Kanalen, Abfiihrung unter 
natiirlichem Gefalle aus dem Bereich der 
Wohnungen. 

Bedingung ist ein reichlicher Wasser· 
gehalt der Kanaljauche. 

Die Bodenoberflache, die Grundwasser. 
verhaltnisse, die Bodentemperatur, die 
Regenmengen, der Verbrauch von Haus· 
wasser und die Zunahme der Bevolkerung. 

FUr enge Kanale hartgebrannte, innen 
glasierte Tonrohren; fiir groBere KanaIe 
Backstein und Zement. Das Sohlenstiick 
muB undurchlassig aus Steingut oder 
Beton hergestellt sein, es ist durchzogen 
von kleinen kantigen Kanalen, die zur 
Drainage des Grundwassers dienen. Das 
Lumen der KanaIe wird am besten ei· 
formig gewahlt. 

Die Weite richtet sich nach den zu be· 
wiiltigenden Wassermassen. Man gibt 
groBeren Kanalen eine solche Weite, 
daB sie imstande sind, einen Regen von 
ungefahr 7 mm Hohe in der Stunde zu 
fassen. 

GroBere Wassermengen werden durch 
die N otauslasse entleert, d. h. Offnungen, 
die in dem 0 beren U mfang der Kanale 
angebracht sind und welche sie direkt 
einem FluBIauf, Graben usw. zufiihren. 

Zwischen 1,5 und 10 m. 

Ja, bei groBen Dimensionen, beim 
Fehlen von starkeren Niederschlagen, 
wenn schlammreiche Abwasser in die 
Kanale gelangen. 

1. Die StraBenwassereinlaufe 
( Schlammkasten), 

2. die Einsteigeschachte, die der Re· 
vision und Reinigung dienen (Mann. 
locher), 

3. die Fallrohre der Klosetts, 
4. die Rohre fiir Haus· und Regenwasser. 

Schiirmann, Repetitorlum. 6. A ufl. 8 
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Wozu dienen die Ein· 
steigeschachteY 

1st die Kanalluft infektios, 
kann sie belastigen oder 
schadigen~ 

Heute empfiehlt man eine 
Separation der einzelnen 
Abfallstoffe. 1st es hygie
nisch richtig, die Fakalien 
gesondert zu behandeln und 
die Hauswasser mit dem Me
teorwasser zusammen ober
flachlich abzufiihren V 

Welche Systeme sind in 
Ge"QraucM 

Wie beseitigt man den 
KanalinhaltY 

Welche Nachteile entste
hen durch das Einleiten von 
Kanalwasser in die Fliisse~ 

Welche Stoffe sind es, 
welche das Wasser auBerlich 
verandern' 

Hygiene. 

Zur Revision und Reinigung, zur Auf
nahme und Beseitigung der Sinkstoffe 
und zur Ventilation der Kanale. 

N ein, die Kanalluft ist fast keimfrei. 
Die Kanalluft ist feucht und muffig, aber 
ertraglich. Gesundheitsgefahren bringt sie 
nicht. Leuchtgas kann aus gebrochenen 
Gasrohren durch undichte Kanalwande in 
die Kanalluft gelangen und Explosionen 
herbeifiihren, ebenso, wenn Benzin und 
Benzol aus Garagen in den Kanal gelangt 
sind und verdunsten. Verh{itung durch 
BenzinabscheiderindenKraftwagenhallen. 

Nein; richtig ist es, Fakalien, Haus
wasser, Meteorwasser von verdachtigen 
Hofen und StraBenteilen und differente 
Industrieabwasser zusammenzufassen und 
unterirdisch abzuleiten, das Meteorwasser 
aber von Dachern und StraBen und 
Pliitzen, sowie indifferente Industrie
abwiisser zu vereinigen und oberirdisch 
fortzufiihren. In grofien Stadten ist eine 
Einfiihrung eines Trennungssystems nicht 
gut moglich, da hier Uberflutungen der 
StraBen durch starkere Niederschlage 
vermieden werden miissen. 

Das Warings-System, Shones Druck
luft-(Ejektor-) System, das Liernursche 
pneumatische System. 

Er wird entweder so, wie er ist, oder 
wenn er nach physikalisch-chemischen 
oder biologischen Methoden gereinigt 
ist, in groBere Wasser eingeleitet 
oder auf den Boden gelassen, wo 
er versickert. 

1. Infektionsgefahr. 
2. Geriiche. 
3. Evtl. Absterben der Fische. 
4. Unmoglichkeit der Benutzung des 

FluBwassers als Wasch- und Bade
wasser. 

Die sog. Sinkstoffe, die zu Schlamm
ablagerungen fiihren. Weiter kommen 
in Betracht schwimmende Stoffe, Papier, 
Faeces usw. 



1st Ihnen bekannt, daB die 
Ableitung des Kanalwassers 
behOrdlich uberwacht wird'l 

Es sind zweckmiillig die 
suspendierten Stoffe, die 
Schwimmstoffe und auch 
die gelosten faulnisfahigen 
Stoffe zu beseitigen, damit 
nach dem Einlassen in den 
FluB keine starkere Geruchs
entwicklung, Verfarbung und 
Trubung mehr zu erwar
ten ist. Wie beseitigt man 
die Sink- und Schwimm
stoffe~ 

Beschreiben Sie mir das 
Faulverfahren! 

Welche Verfahren kommen 
fUr die Beseitigung auch der 
gelOsten organischen Stoffe 
in Frage? 
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Durch das Preullische Wassergesetz von 
1913 und im kommenden Reichswasser
gesetz . Die A ufsich t hat die W asserpolizei
behorde, die mit der Gewerbepolizei und 
der Bergpolizei zusammenarbeitet. Da
neben bestehen noch Sondergesetze fUr 
wasserwirtschaftliche Z wangsver bande. 

Durch mechanische Klarung: Rechen, 
Sedimentieranlagen, Sand- oder Schlamm
fange, Klarbecken, Klarbrunnen, Klar
turme oder durch chemische Fallungs
mittel bzw. durch das Faulverfahren. 

In einer Grube lagert sich der Schlamm 
unten ab, an der Oberflache bildet sich 
die sog. Schwimmdecke. Der Schlamm 
verfiillt der anaeroben Faulnis; der orga
nische N wird zu NHa und N, S-Verbin
dungen zu H 2S reduziert. Zellulose wird 
unter CH4-Entwicklung und Bildung von 
fluchtigen Fettsauren vergoren. Das Ab
wasser solI 1-2 Tage im Faulraum 
verbleiben. Es senken sich 60-70 % der 
ungelOsten Stoffe, die Oxydierbarkeit 
nimmt urn 30-50 % abo 

1. N aturliche biologische Verfahren. 
a) Bodenfiltration, 
b) Berieselung. 

(X) 0 berflachen beriesel ung, 
fJ) Uberstauung, 

c) die Untergrundberieselung. 
I I. K unstliche biologische Verfahren. 

a) Degeners Kohlebreiverfahrerr, 
b) Oxydationsverfahren, 

IX) intermittierendes Verfahren 
( Stauverfahren), 

P) kontinuierliches Verfahren 
(Tropfverfahren ). 

y) Abwasserreinigung mit akti-
8* 
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Worin bestehen die Nach
teile der BodenfiltrationY 

Worin besteht die Be
rieselung~ 

Entspricht das Beriese
lungsverfahren den an ein 
volistandiges Reinigungs
verfahren zu stellenden An
forderungen 1 

Gehen von den Riesel
feldern Gesundheitsstorun
gen aus~ 

W ofiir eignet sich die Un
tergrund beriesel ung1 

Degeners Kohlebrei
verfahren, das nicht zu 
den eigentlichen biologischen 
Verfahren gehort, beseitigt 
auch die gelOsten Stoffe mit 
Hilfe von Humussubstanzen 
(feinpulverige Braunkohle). 

Hygiene. 

viertem oder belebtem 
Schlamm. 

6) Fischteichverfahren (Hofer). 
In der Verschlammung der oberen 

Bodenschicht, in der anhaltenden Boden
feuchtigkeit, in der Anhaufung von Ni
traten und in den stinkenden Gasen. 

Durch Pflanzungen (Verbrauch der Ni
trate. Lockerung der oberen Boden
schichten, Verdunstung) auf dem zur 
Reinigung benutzten Boden werden diese 
N achteile vermieden. 

In einer Art Bewasserung (Ober
flachenrieselung) oder Eindringen der 
Jauche in den Boden CUberstauung); hier 
ist eine Bodendrainage unerlaElich. 

Bei der Berieselung wird die von den 
griibsten schwimmenden Teilen befreite 
Jauche mit natiirlichem Gefalie oder 
durch Maschinenkraft getrieben auf die 
weiter abseits gelegenen Rieselfelder 
verteilt. 

Ja; die suspendierten Stoffe und die 
Bakterien werden volistandig zuriickge
halten; die geliisten organischen Stoffe 
werden um 60-80 %, die anorganischen 
um 20-60 % vermindert. 

NHa und POaH bleiben ganz, H 2S04 

und Cl fast gar nicht im Boden zuriick. 
Kaliverbindungen finden sich im Drain
wasser nur in geringen Mengen wieder. 
Sie werden von den Pflanzen aufge-
nommen. 

Nein. Uber Belastigungen durch gut 
bewirtschaftete Rieselfelder wird von den 
U mwohnern sehr selten geklagt. 

Fiir einzelne Hauser bei lockerem 
Boden. 

Die gemahlene Kohle wird als diinner 
Brei zugesetzt (P/2-3 kg pro Kubik
meter). Zusatz von Eisenoxydsalzen 
(2-300 g pro Kubikmeter). Bildung von 
unloslichen gro bflockigen N iederschlagen 
mit den Humussubstanzen und Um
hiillung aller feinen Schwebeteilchen dm 



Beschreiben Sie mir dieses 
Verfahren! 

\Vas wissen Sie von den 
o xyda tions verfahren? 

Worauf beruht die Wir
kung der Oxydationskorper 
(Filter)7 

Nennen Sie die Grund
lagen des neuerdings in Ame-
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,J auche. Scheidung des N iederschlages 
von der klaren Fliissigkeit im Rothe
schen Turm. Der Schlamm wird ge
trocknet, als Brennmaterial oder zur 
Herstellung von Gas verwendet. Durch 
(lieses Verfahren werden von den suspen
dierten Stoffen 93 %, von den gelosten 
organischen 65 % beseitigt. 

Hier werden Oxydationskorper aus 
grobporigem Material (Koks, zerschlagene 
Ziegel) errichtet, die intermittierend 
oder kon tinuierlich mit den Abwiissern 
beschickt werden. Bei dem intermit
tierenden Verfahren (Stauverfahren) 
bleibt das eingestaute Abwasser 1-2 
Stunden im "Fiillkorper", dann wird das 
Abwasser abgelassen, und die Poren des 
Filters werden mit Luft vollgesogen. N ach 
einigen Stunden Wiederholung. 

Bei dem kontinuierlichen Verfahren 
liint man das Abwasser langsam durch 
das freistehende Filter hindurch
sickern, um eine Einwirkung des Kon
taktmaterials und des Luftsauerstoffes 
gleichzeitig zu bewirken (Tropfverfahren, 
Tropfkorper). Dieses Verfahren ist billig, 
1'aumspa1'end und reinigt dreimal soviel 
Abwasscr als beim Stauverfahren in 
gleicher Zeit. Durch einen Sprenger, der 
automatisch beweglich iat, geschieht die 
Verteilung des Abwassers oder durch 
Kipptroge, Uberlaufrinnen usw. 

Sie wirken durch Abfiltrieren von 
Schwebeteilchen, die ein Benetzungs
hautchen auf den rauhen Oberflachen 
bilden, durch FHichenadsorption gegen
iiber den gelOsten organischen Stoffen, 
durch Adsorption von Sauerstoff, durch 
dessen Bindung Oxydation auf tritt, durch 
verschiedene Enzyme, durch l\1ikroorga
nismen, die auf Kosten der Abwasser 
wuchern, durch hohe1'e Tiere, Wiirme1', 
Insekten, die Stoffe und kleinere Lebe
wesen verzehren. 

Wird der aus Exkrementen usw. nieder
fallen de, dicke, inaktive Schlamm einige 
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rika und England ausgear
beiteten Verfahrens: A b
wasserreinigung mit be
lebtem Schlamm. 

Wie konnen die Ablaufe 
von Rieselfeldern weiter ge
reinigt werden? 

Wie ist dann zu verfahren, 
wenn eine vollstandige Be
seitigung der Bakterien und 
Krankheitserreger durch die 
genannten Systeme herbei
gefiihrt werden solI ~ 

Wie stellt man die Wir
kung einer Reinigungsanlage 
fest? 

Hygiene. 

Tage in verdunntem Zustande belUftet 
und bewegt, so verwandelt er sich in eine 
feinflockige Masse, die sich nach Been
digung der DurchlUftung und Bewe
gung rasch absetzt und durch MitreiBen 
aller feinen Schwebeteilchen und kolloiden 
Stoffe rasch das Abwasser klart. Dasselbe 
trifft zu, wenn solcher aktivierter oder. 
belebter Schlamm zu frischem Abwasser 
mit nachfolgender Bewegung und Durch
IUftung zugesetzt wird. 

1m sog. Fischteichverfahren 
(Hofer). 

Es mull eine gesonderte Desinfektion 
der Abwasser erfolgen, und zwar stets 
bei den bereits geklarten Abwassern, 
z.B.mitChlorkalk 0,1 pro Mille bei 15Mi
nuten langer Einwirkung mit evtl. Neu
tralisierung durch Eisenvitriol aus Ruck
sicht auf die Fische. 

Durch PrUfung des ungeklarten und 
des geklarten Abwassers. 

A. PrUfung auf Durchsichtigkeit und 
Geruch. 

B. Zahlen von Knlturplatten makro
skopisch, mit Lupenvergrollerung und 
mikroskopisch. 

C. Chemische PrUfung: 
a) Bestimmung der Oxydierbarkeit 

mit Kaliumpermanganat, 
b) Nachweis von Schwefelwasser

stoff: 
(X) mit Bleiacetatpapier, das in 

die geschlossene Flasche ein
gehangt wird. Beobachtung 
auf Braunfarbung; 

(3) Zusatz von Caroschem Rea
gens. Beobachtung auf Blau
farbung. 

c) Methylenblauprobe: In 50-cmS-

Flasche mit eingeschliffenem 
Pfropfen 0,3 cms 0,05 % ige was
serige Losung von alkohol. konz. 
Methylenblau-B (Kahl b a urn). 



Der Kehricht kann infek
Wise Mikroorganismen be
herbergen_ Wie soll er be
handelt werden ~ 

Was macht man zweck
miiEig mit Tierkadavern? 

Welche Wege gibt es zur 
sicheren Vernichtung und 
Beseitigung der nach der 
Abdeckerei geschafften Ka
daver? 
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Fiillen mit Abwasser ohne Luft
blaaen. Fest verschlossen halten 
bei 28-37 0 C. Beobachtung auf 
Entfiirbung. 

D. Mikroskopische Untersuchung: z.B. 
Cladothrix in gestandenem Abwasser, 
Leptomitus lacteus in miiBig verunreinig
tem Abwasser, Beggiatoa alba und Sphae
rotilus natanE! bei stiirkerer Verunreini
gung. 

Sammeln in gedeckten Behiiltern, vor
sichtiges Entleeren. Vernichtung am 
besten durch Verbrennung. Evtl. Ver
wertung des Miills durch Verwendung ala 
Diingemittel oder durch Aufschutten auf 
Odliindereien, durch Zerteilung in seine 
Hauptbestandteile_ 

Man schafft speziell die an Infektions
krankheiten verendeten Tiere zur Ab
deckerei. 

a) Z. B. Kadaver der an Milzbrand, 
Wut, Rinderpest, Rausehbrand, Rinder
seuche, Pyiimie, Sehweinerotlauf gestor
benen Tiere. Nicht abhiiuten. 

b) Die abgehiiuteten und von Klauen 
befreiten Kadaver von Tieren, die an 
Lungenseuche, Tuberkulose erkrankt 
waren oder in denen Finnen und Tri
ehinen gefunden sind. 

e) Kranke Organe, Lebern mit Echino
kokken, perlsiichtige Lungen, Carcinome, 
Actinomyeesgesehwiilste. 

d) Alles konfiszierte faule und verdor
bene Fleiseh versehiedenster Herkunft. 

e) Schlachtabfalle von gesunden und 
kranken Tieren. 

1. Tiefes (3 m) Vergraben. 
2. Verbrennen in besonderen Ver

brennungsofen. 
3. Trockene Destillation mit Auffangen 

der Produkte. 
4. Wasserdampfbehandlung in beson

deren Apparaten (Podewils Kadaver
Verarbeitungsapparat). 
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Leichenwesen. 
Eine der dringendsten hy

gienischen Forderungen ist 
die allgemeine obligatorische 
Leichenschau, die die Todes
ursache mit Sicherheit fest
stellt, Verbrechen aufdeckt 
und auch fUr die Prophylaxe 
von epidemischen Krank
heiten von groBem Werte ist. 
Weiter ist zu fordern, daB die 
Leichen baldigst aus der 
Wohnung weggeschafft und 
in den sog. Leichenhallen 
aufgebahrt werden (PreuBi
sche Polizeiverordnung liber 
das Leichenwesen von 1933). 
Wo sind die Leichenhallen am 
besten anzulegen Y 

Wie erfolgt die Leichen
bestattwigY 

Was benotigt man fiu den 
Leichentransport auf der 
EisenbahnY 

Wie geht die Verwesung 
vor sicM 

Wie lange dauert die stin
kende FaulnisY 

Tritt im Wasser und in 
nassem Boden eine raschere 
Faulnis ein' 

Auf FriedhOfen. 

Durch Begraben und durch Ver
brennen. 

Ein arztliches Zeugnis, einen Leichen
paB, der vom Landrat bzw. von der Polizei 
ausgestellt ist. Die Leiche muB bei Infek. 
tionskrankheiten in Tlicher mit desinfizie
render Losung eingeschlagen werden; der 
Sarg muB gut abgedichtet und mit Torf
mull belegt gain. Der Transport erfolgt im 
Gliterwagen. Begleiter mit LeichenpaB 
muB mitfahren. 

Durch Faulnisbakterien tritt Faulnis 
ein. An der Zerstorung und Oxydation 
der organischen Stoffe sind noch tierische 
Organismen (Fliegenlarven, N ematoden) 
beteiligt. Letztere bedu.rfen Feuchtigkeit, 
Luftzutritt und hohe Temperatur. Die 
Verwesung beseitigt in 3-7 Jahren die 
Reste organischer Stoffe (Sehnen, Knor
pel, Raut). 

3 Monate. 

J a. Eine zweiwochige Wasserleiche ist 
einer achtwochigen begrabenen Leiche in 
bezug auf Faulnis gleichzusetzen. 



Wie geht die Verwesung 
im trockenen, grobporigen 
Boden vor sich? 

Wann tritt Mumifikation 
der Leichen auf~ 

Worauf beruht die Adipo
cire(Leichenwachs- )Bildung? 

Dben FriedhOfe gesund
heitsnachteiligen EinfluB auf 
die Anwohner aus~ 

W ohin gelangen die sich 
bildenden Zersetzungsgase ~ 

Kommenlnfektionen durch 
begrabene Leichen vor~ 
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Sehr rasch. Kinderleichen sind in Kies 
und Sandboden nach vier J ahren, im 
Lehmboden nach fUnf J ahren bis auf die 
Knochen und amorphe Humussuhstallzen 
zerstort. 

Nach Phosphor-, Arsenik- und Suhli
matvergiftung; bei trockenem ]'riedhof, 
starker Durchliiftung oder zu niederer 
Bodentemperatur, so daB sich die tieri
schen Organismen gar nicht, die Faulnis
organismen nur bis zu einem gewissen 
Grade an der Verwesung beteiligen 
(Wiistensand, in tiefen Klostergriiften). 
Die Leichen werden in eine trockene, 
schwammige, strukturlose Masse ver
wandelt, die leicht in Staub zerfallt. 

Auf Fett- und Seifenbildung aus Eiweil3 
oder auf einer Umwandlung des Leiehen
fettes. 

Sie tritt ein, wenn die normalerweise 
wirksamen Organismen, besonders die 
tierischen, in ihrer Funktion hauptsach
lich infolge Luftmangels gehemmt sind. 
Die Leichenwachsbildung findet man bei 
Wasserleichen, in nassen Tonboden, in 
Zementgruben, in luftdicht schlie.l3en
den Sargen, in alten undurchlassig gewor
denen Begrabnisplatzen. 

Nein. Faulnis und Verwesung orga
nischer Substanz verlaufen allmahlich, 
so daB keine Belastigung und Gesund
heitsgefahr daraus entstehen konnen. 

Dble Geriiche treten nur in Massen
griiften und Katakomben auf. 

Sie werden vom Boden absorbiert. 

Kaulll. Die meisten Infektionserreger 
sterbenentweder bald ab oderwerden von 
Saprophyten iiberwuchert. Einige In
fektionserreger konnen langere Zeit am 
Leben bleiben, so z. B. virulente Tuber
kelbacillen. Typhusbaeillen gehen in den 
beerdigten Leiehen gewohnlich innerhalb 
drei Wochen zugrunde. Milzbrandkeime 
(Sporen) behalten ein Jahr und langeI' 
ihre volle Virulenz. Ein Hinausschleppen 



122 

Es kann zuweilen durch 
die Verwesungsprodukte eine 
Verunreinigung des Grund
wassers erfolgen. W orauf ist 
also zu achten Y 

Wie solI das Terrain der 
Begrabnisplatze liegen' 

Wietief mull einGrab seinY 
Wann darf in PreuJlen die 

Bebauung alter Friedhofe 
erfolgenY 

Eine Ersparnis an Fried
hofsgelande, die flir groBe 
Gemeinden sehr in Betracht 
kommt, bedeutet die Lei
chenverbrennung. Wie geht 
die Leichenverbrennung vor 
sicM 

Was wird mit der Asche 
der verbrannten Leichen ge
macht? 

1st die Feuerbestattung 
gesetzlich geregelt? 

Was ist zur Feuerbestat
tung erforderlich? 

Welchen Nachteil hat die 
Verbrennung' 

Hygiene. 

von Infektionserregern ist nur moglich 
durch Vermittlung von Tieren (Ratten, 
MaulwUrfe). 

Grundwasser aus der Nahe von Be
grabnisplatzen ist zum menschlichen 
Gebrauch nicht zu verwenden. 

Moglichst freiliegend, am besten auf 
Sandboden, der mit Lehm gemischt ist. 
Das Grundwasser solI wenigstens 3 m 
mittleren Abstand von der Bodenober
fliiche haben. 

Die Wohnhauser sollen 10 m; Brunnen 
50 m Abstand von den Begrabnisplatzen 
haben. 

1,20 m. 
40 Jahre nach dem SchluB der Be

stattung (20 Jahre wlirden auch aus
reichen). 

In besonderen Apparaten mit Siemens
Regenerativfeuerung 800-1000° C. Koh
lenverbrauch 4-8 Zentner, Leichen
verbrennung dauert 2 Stunden. InAmerika 
verwendet man Steinollieizung, sonst auch 
elektrische und Gasheizung. 

Sie wird meist in U men in besonderen 
Hallen oder Grabem beigesetzt. 

Durch das Reichsgesetz liber die Feuer
bestattung vom 15. Mai 1934. 

1. Sterbeurkunde, 2. amtsarztliche Be
scheinigung liber die Todesursache, 3. die 
Un bedenklichkeitserklarung der Polizei, 
4. Nachweis darliber, daB der Verstorbene 
die Feuerbestattung wiinschte. 

Es besteht die Moglichkeit, Verbrechen, 
besonders Vergiftungen dem Nachweis zu 
entziehen. 

Die hygienische Fiirsorge fiir Kinder und Kranke. 
Welches sind die wichtig-I 

sten Zweige des Flirsorge
wesens! 

1. Die Jugendflirsorge, 
2. die Tuberkuloseflirsorge, 
3. die Flirsorge flir Geschlechtskranke, 
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Die Fiirsorge fiir das Kind 
hat schon vor der Geburt 
durch die Schwangerenfiir
sorge zu beginnen. (§ 139 der 
Gewerbeordnung und § 195 
der Reichsversicherungsord
nung). Die Wochenhilfe und 
W ochenfiirsorge war durch 
das Reichsgesetz vom 26. 
September 1919 und das Er
ganzungsgesetz vom 29. Juli 
1921 geregelt. Beide Gesetze 
sind inzwischen aufgehoben 
und die W ochenhilfedurchdie 
§§ 1950-199 der RVO. gere
gelt, die W ochenfiirsorge aber 
durch die Verordnung iiber 
die FUrsorgepflicht (FV. vom 
Febr. 1924), den Landeru 
iiberwiesen. Worin besteht 
die WochenhilfeY 

Nach einem Eriall des 
preuIlischen W ohlfahrtsmi
nisters vom 20. August 1920 
wird die Griindung von Be
ratungsstellen fiir Mutter
und Sauglingspflege in allen 
Stadt- und Landkreisen ge
fordert. Wie wird das Fiir
sorgewesen betriebenY 

Sind fUr den Betrieb der 
Krippen, Kinderbewahran
stalten und Kindergarten be
sondere Grundsatze anfge
stellt? 

W orauf erstreckt sich die 
JugendfiirsorgeY 

4. die Fiirsorge bei infektiosen Krank
heiten, 

5. die Fiirsorge fiir Alkoholkranke 
(Trunksiichtige ). 

Sonst kommen noch in Betracht: Die 
Kranken-, Unfallverletzten-, Armen-, 
Kriippel-, Taubstummen-, Blinden-, 
Schwachsinnigen-, Invaliden-, Kriegs
beschadigtenfiirsorge. 

1. In arztlicher Behandlung bei Ent
bindung und Schwangerschaftsbeschwer
den. 

2. In einem einmaligen Beitrag zu den 
Kosten der Entbindung. 

3. In einem W ochengeld in Rohe des 
Krankengeldes fiir 10 Wochen, von denen 
mindestens sechs in die Zeit nach der 
Entbindung fallen miissen. 

4. In der Gewahrung eines Stillgeldes, 
abgestuft nach dem Betrag des Kranken
geldes bis zum Ablauf der 12. Woche nach 
der Niederkunft. 

Entweder als "offene" Fiirsorge, wenn 
die Fiirsorgebediirftigen zwar unter Auf
sicht der Fiirsorgestellen sich aber noch 
im eigenen Reim befinden, oder als "halb
oHene" Fiirsorge (Krippen und Kinder
garten) oder als "geschlossene" Fiirsorge. 

J a, durch einen Eriall des Reichsmi
nisters des Innern vom 10. Juni 1920. 

1. Auf Sauglinge (1. Lebensjahr), 
2. auf Kleinkinder (2.-6. Lebensjahr), 
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1st die SterbIichkeit der 
Kinder im ersten Lebensjahr 
eine groBeY 

Die Ffirsorge hat hier ein
zugreifen. Wie soIl sie vor
gehenY 

In welchen Landern ist 
die SauglingssterbIichkeit 
geriuger als in PreuIlen Y 

Durch welche Krankheiten 
ist die Kindersterblichkeit 
vor allem bedingt? 

Welche Kinder werden 
besonders leicht ein Opfer 
der HitzewirkungY 

Welche Bevolkerungsklas
sen sind ausschlieBlich an 
der Hochsommersterblich
keit der Sauglinge beteiligtY 

We1che anderen Momente 
kommen noch ffir die Saug
Iingssterblichkeit in Be
tracht? 

Wie bekampft man die 
SauglingssterblichkeitY 

Hygiene. 

3. auf das schulp£lichtige Alter (6. bis 
14. Lebensjahr), 

4. auf die schulentlassene Jugend (15. 
bis 18. Lebensjahr). 

Sie stellte sich im Jahre 1928 auf 8,9% 
im Deutschen Reiche, in PreuBen auf 
9,65%. Bei den auBerehelich geborenen 
Kindern im Reich starben noch im Jahre 
192813,7% im 1. Lebensjahr. Ein groBer 
Bruchteil davon sind die Zieh- oder 
Haltekinder, das sind Kinder, die ohne 
Mutter bei fremden Leuten gegen Ent
gelt aufgezogen werden. 

Sie hat die Ziehmutter, die W ohnung, 
Pflege und Ernahrung der Haltekinder 
zu uberwachen. 

In den nordlichen Landern. 

Durch Magen-Darmerkrankungen, be
sonders in den Sommermonaten, wenn 
das Wochenmittel der Temperatur sich 
uber 17,5° C erhebt. 

1m heiBen Sommer sterben in Deutsch
land im Vergleich zu einem kuhlen 
Sommer 10000 Sauglinge mehr. 

Die kunstlich genahrten Kinder. 
Von den Flaschenkindern sterben an 

Darmerkrankungen elfmal soviel wie 
Brustkinder. 

Die weniger bemittelten Bevolkerungs
klassen. 

Uberhitzung der W ohnraume, Wachs
tum von Bakterien in Kuhmilch. 

1. Durch Ausschaltung der Hitzewir
kung in den Wohnungen (sofort beim Bau 
zu berucksichtigen). 

2. Durch U nterbringen der gefiihrdeten 
Kinder in kiihlere Raume. 

3. Durch rationelle Kleidung, Ein
schrankung der Nahrung, Stillung des 
Durstes mit abgekochtem Wasser usw. 
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Auf welche Weise kann 
man die Ernahrung mit 
Muttermilch fordern? 

Wie fordert man die Still
fiihigkeit der Frauen '/ 

Wie ist die Sterblichkeit 
der unehelichen Kinder im 
ersten Lebensjahr herabzu
setzen~ 

Was sind Sauglings
fiirsorgestellen? 

Von welcher Seite wird 
der Arzt in den Sauglings
fiirsorgestellen eifrig unter
sttitzM 

Die Sterblichkeit nimmt 
vom 2.-5. Lebensjahre be
deutend abo Vom 5. Jahre 
an wird sie wieder griH~er. 

4. Ernahrung durch Mutterbrust oder, 
wenn nicht moglich, durch sorgfiiltige 
Zubereitung der Milch, durch Benutzung 
einer Milchkiiche, durch Kuhmilchersatz, 
durch Mehlpraparate. 

5. Durch Kiihlhaltung der kiinstlichen 
Nahrung. 

1. Durch Belehrung, Kurse, Merk
blatter. 

2. Durch Stillpramien, Stillgelder oder 
Stillunterstiitzungen (MutterschaftskaR
sen). 

3. Durch Stillstuben. 
4. Durch Beratungsstellen. 
Durch geeignete Korperpflege und 

Ernahrung schon in der J ugend. Durch 
Schonung der Frau gegen Ende der 
Schwangerschaft und im W ochenbett. 

s. Reichsgewerbeordnung und daR 
Reichsgesetz vom 16. Juli 1927 ,;Uber die 
Beschaftigung vor und nach der Nieder
kunft", wonach Frauen 14 Tage vor uncI 
6 Wochen nach der Niederkunft nicht ill 
Gewerbebetrieben arbeHen durfen. 

Durch Aufnahme der unehelichen 
Mutter mit ihren Kindern in Sauglings
heime oder stadtische Asyle. 

Kommunale Einrichtungen, in denen 
Kinderarzte Sprechstunden halten, urn 
Miittern und Pflegemiittern unentgeltlich 
Rat iiber Pflege und Ernahrung der vor
gestellten Sauglinge zu erteilen. 

Von den Sauglingspflegerinnen 
(-schwestern), die in Sauglingspflege
schulen vorgebildet und staatlich gepruft 
sind, die das wichtigste Organ in der 
ganzen Fiirsorge sind, die neu aufgenom
mene Kinder in der Wohnung Ofters auf
suchen und uber die Hygiene der Woh
nungsverhaltnisse berichten uaw. 

Scharlach, Masern, Keuchhusten, 
Diphtherie, Driisentuberkulose, exsuda
tive Diathese, Rachitis. 
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Welche Krankheiten sind 
hier die UrsacheY 

Wie kann man diesen Ge
sundheitsschiidigungen be
gegnenY 

Welche FlirsorgemaBnah
men kommen :fUr das Alter 
von 2-6 J ahren in Frage? 

Was bezwecken die Schul
kindergarten Y 

Der gesamte J ugendschutz 
wird in einem Amte am 
besten vereinigt. Was um
fassen derartige Jugend
aIilterY 

Worin bestehen die Auf
gaben der Tuberkuloseflir
sorgestellen Y 

Worin bestehen die Auf
gaben der Flirsorge :fUr Ge
schlechtskrankeY (Gesetz zur 
BekampfungderGeschlechts
krankheiten am l. Okt. 1927 
in Kraft getreten.) 

W orauf erstreckt sich die 
Flirsorge bei infektiOsen 
Krankheiten'l 

Hygiene. 

Durch sorgfaltige Ernahrung, reich
liche Korperbewegung, viel Aufenthalt 
im Freien. Kleinkinder-Flirsorgestellen, 
Kinderbewahranstalten, Kindergarten. 

Die Krippen, spater die Kindergarten, 
die entweder der Sauglingsflirsorge oder 
der Schulflirsorge angegliedert werden. 

Die wegen Schwachlichkeit zUIiickge
bliebenen, in der Schule zurlickgestellten 
Kinder sollen hier durch viel Aufenthalt 
im Freien, gute Ernahrung und geeignete 
Spiele physisch und g~istig gebessert 
werden. 

Den ganzen gesundheitlichen und recht
lichen Schutz der Jugend (Waisenpflege, 
Zwangserziehung Verwahrloster und Ge
fahrdeter, die vormundschaftliche Flir
sorge, die Kontrolle des Ziehkinder
wesens, Mitwirkung bei den Aufgaben des 
Jugendgerichtes usw.), Reichsgesetz rur 
Jugendwohlfahrt vom 9. Juli 1922, das 
am 1. April 1924 in Kraft trat. 

1. In der moglichst frlihzeitigen Erfas
sung aIler an Tuberkulose Erkrankten. 

2. In der Vermittlung des notwendigen 
Heilverfahrens. 

3. In dem Schutz der Umgebung des 
Kranken vor einer Infektion. 

4. In der ev. Besserung der W ohnungs
und Ernahrungsverhaltnisse. 

In der Uberwachung der Kranken in 
ihren an ak1l:ten Erscheinungen freien 
Zwischenraumen zur Verhlitung von Re
zidiven und Neninfektionen, in der Ein
wirkung auf die Kranken, ohne Scheu ihre 
Krankheit einzugestehen und Ermah
nung, niemals den Kurpfuscher, sondern 
rechtzeitig die Hille erfahrener Arzte 
aufzusuchen. 

In der DurchfUhrung der zur Verhlitung 
ihrer Weiterverbreitung angeordneten' 
Desinfektionsvorkehrungen, flir die lau
fende Desinfektion am Krankenbette, 
Bereitstellung der notigen Mittel UUlI 
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W odurch wird der Alko
holismus auBer den Bestre
bungen der Beratungsstellen, 
MiiBigkeits- und Enthaltsam
keitsvereine noch bekampft~ 

Welche Forderungen stel
len die Eltern an die Schule~ 

Besprechen wir zunachst 
die Gesundheitsstorungen, 
die durch den Schulbesuch 
hervorgerufen werden kon
nen. Welche sind das1 

Wie soli ein Schulhaus ge
baut sein~ 

N ach welcher Himmell'!
richtung Bollen die Fenster 
liegen¥ 

Wie lang und wie hoch 
soli ein Schulzimmer sein ~ 

Wie sind die Wande des 
Zimmers zu streichenY 

Gerate, Uberwachung der richtigen Be
nutzung durch Desinfektionsschwestern. 

Durch staatliche vorbeugende MaB
nahmen, wie: Schankreformgesetze, Be· 
schrankung in der gewerblichen Herstel. 
lung geistiger Getranke, Gemeinde
bestimmungsrecht ("lokales Veto"). 

DaB ihre Kinder in der Schule keine 
besonderen Gesundheitsstorungen davon
tragen, daB die baulichen Anlagen ohne 
Beeintriichtigung der Gesundheit benutz· 
bar sind, daB die korperliche und geistige 
Entwicklung der Schiller nicht geschiidigt 
wird, daB keine Verbreitung von konta· 
giosen Krankheiten in der Schule statt
findet. 

1. Die habituelle Skoliose (individuelle 
Disposition). 

2. Myopie (mangelhafte Beleuchtung, 
schleehte Korperhaltung beim Lesen und 
Schreiben). 

3. Stauung des Blutabflusses aus Kopf 
und Hals, infolgedessen N asenbluten und 
vielleicht auch der zuweilen beobaehtete 
Schulkropf. 

4. Erkaltungskrankheiten. 
5. Ernahrungsstorungen und nervose 

Uberreizung. 
6. Kontagiose Krankheiten (akute 

Exantheme und Diphtherie). 
Nieht zu groB, am besten in zwei 

Stockwerken und im Pavillonsystem. In 
den meisten Fallen ist man an das Korri
dorsystem gebunden (Korridor an del' 
einen Langsseite des Gebaudes). 

N ach Norden, wenn die Lage des Ge· 
baudes frei ist. Die Lage naeh Westen 
und N ordwesten ist aueh zweckmaBig, 
wenn am spaten Nachmittag kein Unter
rieht abgehalten wird. 

6 m breit und 9 m lang, da, wenn langer, 
die Tafel zu weit von den Schiilern entfernt 
ist und die Uberwaehung der Schiller auf 
Schwierigkeiten stilBt. Hohe 31/ 2-41/ 2m. 

Mit hellgrauer 01. oder Leimfarbe. 
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Wie muB der FuBboden 
beschaffen sein Y 

Wie soIl das Licht in den 
Schulraum fallen? 

Welche GroBe sollen die 
Fenster haben? 

Welche kiinstliche Be
leuchtung kommt fiir die 
Schulzimmer in Frage? 

Welche Heizungsanlage ist 
fiir Schulzimmer die geeig
netsteY 

Weshalb ist eine fort
laufende Liiftung der Schul
raume notwendig¥ 

Wie miissen die Schul
banke beschaffen sein Y 

Worin bestehen die Nach
teile der Minusdistanz'l 

Hygiene. 

Aus hartem Holz mit Leinol getrankt, 
gut gefegt und mit einem staubbindenden 
unloslichen MineralOl impragniert. (Siehe 
Entstaubung S. 103.) 

Nicht von hinten, nicht von rechts, 
nicht von vorn. 

Die einzig richtige Beleuchtung ist 
entweder der Lichteinfall von links oder 
Oberlicht. 

Sie sollen 20 % der Bodenflache des 
Zimmers betragen. 

Die indirekte Beleuchtung. Man zwingt 
durch unter den Lampen angebrachte 
Reflektoren das Licht zunachst an die 
hellgeweiBte Decke des Raumes oder 
gegen einen groBeren Reflektor, um von 
da als diffuses Licht in die unteren Partien 
des Raumes auszustrahlen. 

Fiir groBe Schulen Zentralheizung, 
und zwar fiir Schulzimmer die Warm
wasser-, fiir die Flure die Niederdruck
dampfheizung; fiir Bibliotheken und fiir 
nur wenige Stunden des Tages benutzte 
Raume die Niederdruckdampfheizung. 

Luftheizungen sind weniger zu emp
fehlen. 

Zur Erleichterung der Entwarmung 
und der Wasserdampfabgabe des Kindes, 
zur Verhiitung der Warmestauung und 
zur Erhaltung der Frische und Leistungs
fahigkeit des Schulkindes. 

Sie miissen 
1. die richtige Distanz, d. h. die rich

tige horizontale Entfernung des vorderen 
Bankrandes vom inneren Tischrande 
haben. Die Distanz soll gleich Null oder 
schwach negativ, z. B. - 2,5 cm sein; 

2. die richtige Differenz, d. h. den 
richtigen vertikalen Abstand des inneren 
Tischrandes von der Bank haben; 

3. die richtige SitzhOhe haben. 
Die Schuler konnen nur schwer in die 

Bank hinein- und herauskommen, konnen 
auf ihrem Platz nicht aufstehen. 
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Wie sucht man diesem 
Vbelstande abzuhelfenY 

Weloher Korperlange muB 
die Sitzhohe der Banke ent
sprechenY 

Wodurch, d. h. durch weI
che Lehne wird die beste 
Stiitze des Oberkorpers er
reichtY 

Wie solI dieTischpiatteder 
Bank beschaffen seinY 

Welche Schrift scheint als 
die natiirlichsteY 

Fiir die auBere Instand
haltung .der Schule ist ein 
sachverstandiges Personal 
notwendig, das die Heizung 
und Reinigung der Schule 
besorgt. Was ist weiter fiir 
den richtigen Betrieb des 
Unterrichts notwendigY 

Wie priift man die geistige 
Vbermiidung der SchUler? 

Schurmann. Repetltorlum. 6. Auf!. 

1. Die Banke werden nur zweisitzig 
gemacht, 

2. die Tischplatte mull zuriickklappbar 
oder verschiebbar sein, oder 

3. die Sitze werden beweglich einge
richtet. 

Der Lange des Unterschenkeis vom 
Hacken bis zur Kniebeuge = 2/7 der 
Korperiange. 

Durch eine Kreuzlehne. 

Sie solI einen horizontalen Teil (fiir 
Tintenfasser) und einen vorderen ge
neigten Teil t'nthalten (35-40 cm breit). 

Bei gerader Korperhaltung erscheint 
eine gerade mediane Lage des Heftes (vor 
der Mitte des Korpers) und eine Schrift 
von links oben nach rechts unten oder 
wenigstens eine gerade Rechtsiage des 
Heftes und eine fast senkrechte Schrift 
(Steilschrift) als die natiirlichste. Die 
rech tsschiefe Schrift ist bei medianer 
Lage des Heftes nur mit ermiidender 
Beugung des Handgelenkes moglich, bei 
gerader oder schiefer Rechtsiage des 
Heftes nur unter Verdrehung des Kopfes 
und des Oberkorpers oder der Augen. 

Anzustreben ist ausgedehnter Ge
brauch der deutlich wahrnehmbaren 
lateinischen Lettern. 

Die Regelung der zulassigen Zahl von 
Schuistunden, des richtigen MaBes der 
hauslichen Aufgaben; Zwischenpausen 
nach jeder Schulstunde und korperliche 
Ubungen. 

1. Messung der Druckkraft der Hand 
am Dynamometer. 

2. Durch Beobachtung der Blutver
schiebung an dem im Plethysmographen 
liegenden Arm. 

9 
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Was bestimmt das Reichs
seuchengesetz vom 30. Juni 
1900 und das PreuBische 
Seuchengesetz vom 28. Aug. 
1905 zur Verhinderung an
steckender Krankheiten in 
der Schule' 

Wie sucht man die Ernah
rung unterernahrter Schiller 
zu unterstutzenY 

Nimmt man sich auch der 
korperlich zuruckgeblie benen 
Kinder an' 

Wer ubernimmt die Uber
wachung der hygienischen 
Einrichtungen der Schule, 
wer sorgt fUr die prophylak
tischen MaBnahmen bei In
fektionskrankheiten und fUr 
eine regelmiWige Kontrolle 
des Gesundheitszustandes der 
Schuler' 

W orauf hat sich die Tatig
keit der Schularzte zu er
strecken' 

Hygiene. 

3. Mit dem Asthesiometer zur Mes
sung der Tastscharfe. Man ermittelt, in 
welchem Abstande noch 2 Zirkelspitzen 
auf der Haut als getrennt empfunden 
werden. Der Abstand wachst bei geistiger 
Ermudung urn das 2-4fache. 

4. Durch einfache Rechenexempel, die 
man am SchluB jeder Stunde gibt. 

5. Durch PrUfung der Kombinations
fahigkeit durch sog. Erganzungsaufgaben. 

DaB Kinder aus Behausungen, in denen 
eine Erkrankung an Cholera, Lepra, 
Fleckfieber, Pest, Pocken, Diphtherie, 
Scharlach, Ruhr, Typhus, Ruckfallfieber 
vorgekommen ist, vom Schulbesuch fern
gehalten werden mussen, solange eine 
Weiterverbreitung der Krankheit durcb 
die Schulkinder zu befurchten ist. 

Durch Schulspeisung, evtl. Speisung 
in sogenannten Kinderborten. 

J a. Man bringt sie in die sogenannten 
Ferienkolonien, wo die Schulkinder 
langere Zeit unter Aufsicbt eines Lebrers 
oder einer Lebrerin zubringen. Evtl. 
kann die Aufnahme in ein Sanatorium 
erfolgen. Die in der Stadt verbliebenen 
Kinder werden tagsuber ins Freie gefUbrt. 

Der Scbularzt. 

Auf die Untersuchung der neu ein
gescbulten Kinder auf GroBe, Gewicbt, 
Ernahrungszustand, Reinlichkeit, Febler 
der Sinnesorgane, des N ervensystems, 
auf die geistige Reife. 

Jabrlicbe Nachuntersuchungen sind 
notwendig. Ein- bis zweimal im Halbjabr 
sind die Klassen zu besuchen. Weiter bat 
der Scbularzt die Auswahl der Kinder fUr 
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Der Schularzt, der am 
besten keine weitere Be
schiiftigung als Arzt ver
sieht, ist in groBeren Stadten 
dem Stadtarzt unterstellt. 
Welche Tatigkeit hat dieserY 

W ovor soIl die Hygiene 
des Unterrichts die Kinder 
bewahren' 

Welches Alter umfaBt die 
schulentlassene JugendY 

Es miissen in diesem Alter 
fUr den Korper schadliche 
Einflusse ferngehalten wer
den. Welche Schadlichkeiten 
kommen in BetrachU 

Wie stellt man die Ubel 
aM 

Wie wird bei den weib
lichen Jugendlichen die wirt-

den Besuch der Hilfsschulen, fftr Wald
schulen, Ferienkolonien, Sch1ilerwande
rungen usw. zu entscheiden. Er hat mit
zuraten bei der Berufswahl der vor der 
Entlassung stehenden Kinder. Ferner 
hat er die Hygiene des Schulhauses und 
die technischen Betriebseinrichtungen 
zu uberwachen. 

Zur Seite stehen den Schularzten die 
Schulschwestern. 

Die Untersuchung und Behandlung 
der Zahne erfolgt in Zahnkliniken. 

Er uberwacht die gesamten kommu
nalen gesundheitlichen Einrichtungen, 
wie Seuchenbekampfung, Impfgeschiift, 
Fftrsorgedienst usw. 

1. Vor zu frfthem Eintritt in die Schule 
(nicht vor vollendetem 6. Lebensjahr). 

2. Vor Uberbftrdung. 
3. Vor zu groBer Hausarbeit. 
4. Vor zu langem Unterricht. In nie

deren Klassen zweckmaBig Vor- und 
Nachmittagsunterricht; in hOheren Klas
sen 5-6 Stunden Vormittagsunterricht 
mit den ublichen Zwischenpausen 10 bis 
15 Minuten nach jeder Stunde. 

5. Auf Befreiung schwachlicher Kinder 
vom Turnen, unmusikalischer Kindervom 
Gesangsunterricht hat sich die Hygiene 
des Unterrichts weiter auszudehnen. 

Das Alter vom 14.-18. Lebensjahr. 

Die Arbeit im Staubgewerbe, mit gif
tigen Materialien, hohe Temperaturen, 
Uberanstrengungen, ubermaBige Arbeits
dauer, ungnnstige Arbeitsraume, Alkohol
miBbrauch. 

Durch Suchen eines geeigneten, zu
sagenden Berufes, Unterstutzung durch 
Jugendfftrsorgestellen, Lehrwerkstatten, 
Fachschulen, Fortbildungsschulen. 

In Koch- und Haushaltungsschulen, 
in Fortbildungsschulen, die sich mit den 

9* 
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schaftliche Ausbildung in 
die Wege geleitetY 

Was ist weiter noch zu 
beriicksichtigen' 

Was ist alles beim Bau 
. eines Krankenhauses ins 
A uge zu fassen' 

Welche Gebaude sind beim 
Bau eines Krankenhauses 
vorzusehen Y 

Welche Grundformen des 
Gebaudes unterscheidet 
man' 

Welche Heizung ist anzu
bringen? 

Wie soIl das Mobiliar be
schaffen sein Y 

Woriiber muE ein jedes 
Krankenhaus verfiigenY 

Hygiene. 

Aufgaben der Haushaltsfiihrung und mit 
den Aufgaben der Frau als Mutter und 
Erzieherin beschaftigen. 

Auf dem Lande in landwirtschaftlichen 
Haushaltungsschulen. 

Eine Besserung der Wohnungsverhalt
nisse durch Heime fiir jugendliche 
Arbeiter und Arbeiterinnen (Lehrlings
und Madchenheime). 

1. Die Wahl des Platzes. 
2. Ein reichliches Gartenland um die 

Krankenhausbauten (je Bett 100 m2 

Baugrund und 10 ma Garten). 
1. Die Verwaltungsbiiros mit den 

Wohnungen der Verwaltungsbeamten. 
2. Raume fiir den Wirtschaftsbetrieb. 
3. Das Leichenhaus und das patholo

gische Institut. 
4. Gebaude fur ansteckende Kranke 

und die Desinfektionsanstalt. 
5. Die eigentlichen Krankenzimmer so

wie Wohnungen fiir .Arzte und Warte
personal. 

1. Das Korridorsystem (Linienform, 
H-form oder Hufeisenform, zuweilen auch 
geschlossenes Viereck- oder Kreuzform). 

2. Das Pavillonsystem: 
a) Pavillons von nur einem Stockwerk. 
b) Pavillons mit zwei Stockwerken. 
c) Blocks, Gebaude mit mehreren 

Stockwerken. 
Die Warmwasserheizung. Fiir Baracken 

empfiehlt sich auch die Fullbodenheizung. 
Es soIl moglichst wenig zu Staub

ablagerungen AnlaE geben, leicht zu 
reinigen und zu desinfizieren sein. Die 
Betten bestehen moglichst aus eisernem 
Gestell, das mit heller Olfarbe gestrichen 
ist. 

ttber eine Desinfektionsanstalt mit 
einem geschulten Desinfektor und iiber 
Isolierhauser, speziell fiir Kranke, die 
eine besondere Infektionsgefahr bieten 
(Pocken, Fleckfieber, Cholera z. B.). Das 
Wartepersonal ist unbedingt mit dem 
Kranken zu isolieren. 



Welche Baracken kommen 
neben Isolierhausern fiir 
diesen Zweck der Isolierung 
in Betracht? 
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Zur Benutzung kommen 
1. die zusammenlegbaren und trans

portablen aus einem Holzgeriist beste
henden Baracken, das auBen und innen 
mit gefirniBtem und feuersicher impra
gniertem Leinen iiberzogen ist. Zwischen 
dem auBeren und inneren Uberzug ist 
eine Lage Filz, Korkmasse, Kieselgur usw. 
(Dockers Baracke), 

2. die Wellblech-Baracken (Grove), 
3. oder die Baracken von zur N ieden: 

Wande, Holzrahmen inwendig mit Leinen, 
auBen mit Dachpappe iiberspannt, wer
den in ein eisernes Gestell eingesetzt. 

Gewerbehygiene. 
Die sog. Gewerbekrank

heiten sind mit Bestimmt
heit auf die Beschaftigungs
weise der Erkrankten zu
riickzufiihren; oft tragen 
llebenbei Mangel der Woh
nung, Nahrung, Hautpflege 
usw. die Schuld. Worin be
steht hier eine lohnendfl 
Aufgabe der offentlichen Ge
sundheitspflege ~ 

Wie hat man den EinfluB 
der verschiedenen Gewerbe 
und Berufsarten auf die 
Gesundheit festzustellen ver
suchU 

Die ungiinstige sozialeLage 
der Arbeiter fiihrt zu allge
meinen Schiidlichkeiten und 
MiBstanden. Welche z. B.¥ 

Die Arbeiterhygiene findet 
also genug Angriffspunkte, 
wo sie einsetzen und Gutes 
wirken kann. 

Die Gewerbekrankheiten womoglich 
ganz zu vermeiden oder doch wenigstens 
auf ein Minimum zu reduzieren. 

Auf statistischem Wege (Unfallver
sicherungen und Krankenkassen geben 
gut zu verwertendes Material) und durcb 
Vergleichung der Mortalitat der ver
schiedenen Berufsarten unter Beriick
sichtigung der Altersklassen. 

Zu ungiinstigen Wohnungsverhiilt
nissen, zu scblechtem Ernabrungszustand, 
zum Alkoholismus. 

Die Arbeiterwohnungen sind gesund 
anzulegen, mit Wasserleitung und Kana
lisation zu versehen. Zu erstreben sind 
die Einzelarbeiterwobnungen, die all
mahlich bei relativ geringen jahrlichen 
Abzahlungen in den dauernden Besitz 
der Arbeiter iibergehen. 
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Wie hat sie zu sorgen in 
puncto "Wohnungsfrage"Y 

Wie soIl die Ernahrung des 
Arbeiters seinY 

Wie laBt sich dem AI
koholmiBbrauch entgegenar
beitenY 

Wie hat man den schlim
men Folgen der voriiber
gehenden oder dauernden 
Erwerbsunfahigkeit der Ar
beiter vorgebeugU 

Wodurch kommt der un
mittelbar gesundheitsschad
liche EinfluB der Beschafti
gung zustande' 

Damit nach ihrer Korper
beschaffenheit nur geeignete 
Arbeiter fiir einen Beruf ein
gestellt werden, erfolgt die 
Berufsberatung durch den 

Hygiene_ 

Bei Massenwohnungen soll jede Woh
nung enthalten: Wohnzimmer, Schlaf
zimmer, Kammer, Abort, Keller, Speicher 
und evtl. ein kleines Gartchen_ 

Relativ billig, dabei reich an Nahr
stoffen. Die Arbeiter miissen iiber den 
N ahrwert, die Preiswiirdigkeit und die 
zweckmaBige Zubereitung der Lebens
mittel (Haushaltungs- und Kochschulen) 
unterrichtet werden. Arbeiterkonsum
vereine und Volkskiichen miissen einge
richtet werden. Das Freibankwesen muB 
weiter ausgestaltet werden. 

Durch Belehrung, durch Einrichtung 
von Volkskiichen, Kaffeehausern. Durch 
Verabreichung eines billigen alkohol
freien GenuBmittels, evtl. eines leichten 
Bieres. 

Durch Einrichtung von Krankenkassen 
Bowie Unfall-, Alters-, Invaliden- und 
Hinter blie benen versicherung. 

1. Durch ungeniigende Riicksichtnah
me auf Alter und Korperbeschaffenheit. 

2. Durch die Arbeitsdauer. 
3. Durch hygienisch ungeniigende Be

schaffenheit der Arbeitsraume. 
4. Durch einseitige Muskelanstrengung 

und die Korperhaltung bei der Arbeit. 
5. Durch starke Lichtreize, Gerausch6 

usw. 
6. Durch gesteigerten Luftdruck. 
7. Durch ungewohnliche Tempera

turen. 
8. Durch eingeatmeten Staub. 
9. Durch giftige Gase. 

10. Durch giftiges Arbeitsmaterial. 
11. Durch iibertragbare Krankheits

erreger. 
12. Durch Unfalle. 
Durch psychotechnische Eignungs

priifung. 
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Schularzt. Wie geschieht 
neuerdings eine planmaBige 
.Auslese der .Arbeiter! 

Was bestimmt die Ver
ordnung vom 23. November 
1918 und die erganzende 
Bundesratsverordnung iiber 
die .Arbeitszeit vom 14 . .April 
1927 beziiglich der taglichen 
.Arbeitszeit aller gewerb
lichen .Arbeiter! 

Auch die Frauenarbeit ist 
durch die RGO. festgelegt. 
Wissen Sie etwas dariiberY 

Was besagt das Reichs
arbeitsdienstgesetz vom 
26. Juni 193M 

Gesetzlich ist auch die Be
schaftigung der Schwangeren 
vorund nachderNiederkunft 
(s. Kapitel Hygien. Fiirsorge 
fiir Kinder und Kranke) be
stimmt. Wie ist fiir die Ent
lastung arbeitender Miitter 
gesorgtY 

1st die Kinderarbeit 
gesetzlich geregelt' 

Welche .Anforderungen 
stellt man an die .Arbeits
raumeY 

DaB die regelmiiBige tagliche .Arbeits
zeit die Dauer von 8 Stunden nicht iiber
schreiten darf (ausschlieBlich der Pausen), 
falls die .Arbeitszeit geteilt wird; ein
schlieBlich einer halbstiindigen Pause bei 
durchgehender Arbeitszeit. Fiir Hausbe
dienstete wird meist eine II stiindige 
Arbeitszeit vereinbart; fiir Landarbeiter 
bestimmt die Verordnung vom 24. Jan. 
1919 eine tagliche Hochstarbeitszeit von 
durchschnittlich 8, 10 und II Stunden in 
je 4 Monaten des Jahres. Kiirzere.Arbeits
zeit ist fiir gesundheitsgefahrliche Be
triebe, wie Quecksilber- oder Bleibetriebe, 
Bowie fiir .Arbeiten in PreBluft vorge
schrieben. 

Eine Errungenschaft der neuesten Zeit 
ist die Einrichtung eines Urlaubes auch 
fiir den Handarbeiter. 

Frauenarbeit ist in schweren oder ge
fahrlichen Betrieben untersagt oder we
nigstens eingeschrankt. Ein Verbot der 
Frauenarbeit auBer Hause ist nicht durch
fiihrbar. 

Es verpflichtet aIle jungen Deutschen 
beiderlei Geschlechts, ihrem Volk im 
Reichsarbeitsdienst zu dienen. 

Durch Krippen, Bewahranstalten, 
Kindergarten. 

Durch das Reichsgesetz iiber die Kinder
arbeit von 1903; es betrifft vor allem 
Kinder unter 14 Jahren. Fiir Jugendliche 
von 14--18 Jahren sind besondere Be
stimmungen vorhanden. 

Sie sollen, was Lage, Ventilation, Hei
zung und Beleuchtung betrifft, zu keiner
lei hygienischen Bedenken .AnlaB geben. 
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Welche Gesundheitssto
rungen werden durch die 
Muskelarbeit unddieKorper
haltung hervorgerufen Y 

Welche Storungen bzw. 
Schadigungen der Sinnes
organe sind als Gewerbe
krankheiten anzusprechen' 

Wie schiitzt man sich ge
gen die Augenschadigungen Y 

Bei welcher Beschiiftigung 
wirkt der gesteigerte Luft
druck schadlich ein? 

Welche VorsichtsmaBre
geln sind bei Taucharbeiten 
usw. anzuwendenY 

Hygier.e. 

Durch Druck auf das Handwerkszeug 
entstehen in der Hand Schwielen, Blasen, 
chronisehe Entziindung evtl. Schleim
beutelentziindung, Vertiefungen des Ster. 
nums bei Schustern; Gelenkentziindungen, 
Sehnenscheidenentziindungen usw. bilden 
sich bei fortgesetzter Anstrengung der
selben Muskelgruppen (Schreibkrampf). 
Zuweilen kommt es zur Hypertrophie 
bestimmter Muskelgruppen. 

Varizen, {)deme usw., 0- und X-Beine, 
PlattfiiBe werden durch langes Stehen 
bedingt. 

Zirkulationsstorungen stellen sich bei 
sitzender und gebiickter Haltung ein. 
'Uberanstrengung fiihrt zur Schwachung 
der Gesundheit. 

Schadigungen bzw. Gefahrdung 
A. Des Auges. 
1. Myopie bei ungeniigender Beleuch

tung. 
2. Nystagmus bei mattem Licht 

(Kohlenhauer). 
3. Vberreizung des Auges und Conjunc

tivitis durch grellen Wechsel zwischen 
Hell und Dunkel und strahlende Hitze, 
durch mechanische Insulte (Gase, Staub, 
Steinsplitter usw.). 

B. Des GeMrs durch 
1. anhaltende betaubende Gerausche, 
2. Aufenthalt in komprimierter Luft. 
Durch Schutzbrillen. 

Bei Taucharbeiten, z. B. bei der Fun
dierung von Briickenpfeilern, beim 
Schleusen-, Brunnen- und Tunnelbau. 

Der Einstieg in die Caissons muB lang
sam erfolgen (in 4 Minuten Anstieg um 
1 Atmosphare). Ganz besondere Vorsicht 
ist beim Aufstieg erforderlich. Hier solI 
sich der Abfall um I Atmosphare im 
Mittel in 15-20 Minuten vollziehen bzw. 
in der ersten Hallie innerhalb 8, in der 
zweiten HaIfte innerhalb 30 Minuten. 

Bei zu raschem Aufstieg kommt es zur 
Entladung von gasformigem Stickstoff, 



In welchen Gewerbebe· 
trieben kommen hohe Tem· 
peraturen vor, die gesund. 
heitsschiidigend wir ken? 

Welche Schutzvorrichtuu· 
gen sind in derartigen Be· 
trieben einzurichtenY 

Weiter fiihren viele Ge· 
werbebetriebe zur Entwick· 
lung von Staub. Die Arbeiter 
sind einer steten Staubinha· 
lation ausgesetzt. Zu welchen 
krankhaften Veranderungen 
kommt es¥ 

Welche Staubarten kom· 
men fiir die Schadigung der 
Gesundheit der Arbeiter be· 
sonders in Betracht¥ 
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der in der komprimierten Luft in grollerer 
Menge von Blut und Gewebsfliissigkeiten 
aufgenommen wurde. Die Gewebsspalten 
des Fettgewebes, ferner das Riickenmark 
sind besonderen Schadigungen ausgesetzt. 
Todesfalle durch Luftembolie nicht aus· 
geschlossen. 

A. Strahlende Warme bei Heizern, 
Glasarbeitern, Schmelzern, Giellern, 
Schmieden, Backern. Hier wird die 
Hitze noch gut ertragen. 

B. Temperaturen von 25-30° C und 
dariiber und gleichzeitig hohe Luftfeuch. 
tigkeit wirken nachteilig auf das All· 
gemeinbefinden. 

1. In Bergwerken. 

2. Bei Tunnelbauten. 

3. In Farbe·, Dekatier· und Appretur. 
werkstatten, Kammwoll·, Baumwoll· und 
Flachsspinnereien und Webereien, in den 
Drehersalen der Porzellanfabriken. 

Geniigende Ventilation, elektrische 
Beleuchtung, Umhiillung der Dampf. 
leitungen mit Warmeschutzmitteln, Um· 
mantelung der ()fen. 

Zu Einlagerungen der Staubteilchen 
in die Schleimhaute, Lymphbahnen des 
Lungenparenchyms und in die Bronchial· 
driisen (chronischer Bronchialkatarrh, 
Lungenemphysem, interstitielle Pneu· 
monie, Steinstaublunge, Lungentuber. 
kulose nach Aufnahme von Tuberkel· 
bacillen). 

Kohlenstaub, Eisenstaub, Schleifstaub 
( Quarzstaub, Tonstaub, Glasstaub, Kalk· 
staub, Gipsstaub, Staub in der Thomas· 
schlackenindustrie), Mehlstaub, Tabak· 
staub, Staub in Baumwoll· und Woll· 
spinnereien, Staub von tierischen Haaren 
(Biirstenbinder usw.). Belastigender 
Staub bildet sich bei der Bearbeitung 
der Bettfedern, bei der Bearbeitung des 
Holzes (Bleistiftfabriken). 
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Wie schiltzt man die Ar
beiter gegen die Staubinha
lationY 

Wie hindert man die 
StaubentwicklungY 

Wie entfernt man den moh 
bildenden Staub am bestenY 

Welche irrespirablen und 
toxisohen Gase wirken oft 
schon in kleinen Mengen ge
sundheitsschiidigend Y 

Welohe Mengen von den 
genannten Gasen werden 
ohne sohwere Storungen 
vertragenY 

Weiche Mengen bedingen 
aber rasch gefiihrliche Er
krankungen Y 

Wie entfernt man die 
Gase und DiimpfeY 

Weiter konnen Gesund
heitsschadigungen durch 
Aufnahme von Giftteilchen 
bei Bearbeitung von giftigem 
Material mch einstellen. WeI
ohe versohiedenen Wege 
kommen hier in FrageY 

Weiche Stoffe im Ge-
werbebetrieb veranlassen 

Hygiene. 

1. Indem man die Staubentwioklung 
moglichst einschrankt. 

2. Indem man den gebildeten Staub 
sofort duroh Absaugen entfernt. 

3. Indem die Arbeiter in der staub
haltigen Luft Respiratoren anlegen 
(Staubmasken). 

Duroh Befeuohten des Materials, durch 
Anwendung von KugeImiihlen (Poch
werkt3). In Bergwerken duroh das 
Schaumverfahren (teuer). 

Durch kriiftige Luftstrome. Die Ab
stromungsoffnung mull direkt am Ar
beitsplatz liegen, damit es nicht zu Staub
verbreitung im Raume kommt (Ex
haustoren). 

HaS, SOa' CO, 
CSs, AsHa, NHa, 
Cl- und Br-Dampfe, 
Dampfe von NgOa und NS05• 

0,004%0 CI oder Br, 
0,3%0 NHs, 
0,05 0/00-0,1 %0 HCI, 
0,2-0,30/00 HaS, 
0,05%0 HaSOs' 
CIO,04---0,06%0, 
NHs 2,5-4,50/00, 
HCI 1,5-2,0%0' 
HaS 0,5-0,7%0' 
HaSOs 0,4---0,5%0' 
An Ort und Stelle duroh Bindung mit 

chemischen Agentien, durch Exhaustoren 
und Einleiten der abgesaugten Luft in be. 
sondere Anlagen, z. B. bei HCI. und SOS' 
Gas durch Kokstlirme mit Wasser· 
berieselung. 

Aufnahme des Giftes. 
1. Durch Einatmung von Staub und 

Diimpfen. 
2. Durch Hantierungen und Bariih· 

rungen. 
3. Von Hautwunden und Sohrunden. 

Blei, Zink, Quecksilber, Phosphor und 
Arsen. 



hauptsachlich solche Ver
giftungen' 

Welche wertvollen objek
tiven Friihsymptome kenn
zeichnen eine Bleivergiftung~ 

N ennen Sie mir einige 
Betriebe, in denen die Ar
beiter der Bleivergiftung 
ausgesetzt sind f 

Welche Industrieerzeug
nisse enthalten BleiV 

Welche V orsichtsmaBre
geln sind in derartigen Ge
werben anzuwenden' 

Wodurch ist das Publikum 
vor Gesundheitsschiidigun
gen, die durch bleihaltige 
Gegenstande hervorgerufen 
werden, geschiitzU 

Weiter kommt die Ge
fahrdung der Arbeiter durch 
Kontagien in Frage. Wann 
sind die Arbeiter diesel' Ge
fahl'dung ausgeBetzt~ 

Welche Krankheiten spie
len da eine Rolle! 
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Die basophile Kornelung der roten 
Blutkorperchen; Hamatoporphyrie im 
Harn. 

In den Hiitten beim Rosten und 
Schmelzen del' Erze, im Druckerei
gewerbe und in solchen Betrieben, in 
denen Bleiverbindungen und Oxyda
tionsstufen des Bleies hergestellt und 
verarbeitet werden. 

Z. B. Mennige, Glasur del' Topferwaren 
(irdenes Kochgeschirr, Bunzlauer Ge
schirr und Fayencewaren). Emaillierte 
Eisenwaren enthielten friiher bleihaltige 
Glasur, jetzt enthalten sie Zinnoxyd mit 
Spuren von Blei. 

Abfiihren der Bleidampfe, Sauber
keit, Wascheinrichtungen, Bader, beson
dere Speiseraume, Aufhangen des yom 
Reichsarbeitsministerium herausgegebe
nen "Bleimerkblattes" in denBetriebsrau
men, haufiger AustauBch del' zu den ge
fahrlichen Beschaftigungen benutzten Ar
beiter, friihe Ausscheidung del' Erkrank
ten, Blutuntersuchung nach einer Be
kanntmachung des Reichsarbeitsministers 
yom 27. Januar 1920. 

Zur wirksameren Bekampfung del' ge
werblichen Vergiftungen ist eine Art 
"Meldepflicht" nach § 343 del' Reichs
Vers.-Ordnung und del' Verordnung 
des Reichsarbeitsministers vom 15. Mai 
1925 eingefiihrt. 

Durch das Reichsgesetz von 1887. 

Wenn sie mit kranken Arbeitern zu
sammenarbeiten, wenn sie in infizierten 
Arbeitsraumen arbeiten odeI' mit Ob
jekten hantieren, die infiziert sind. 

Die Tuberkulose, die Syphilis (Glas
blaser), Typhus (infiziertes Trinkwasser, 
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Was kommt ala kontagiti
ses Arbeitsmaterial in Be
tracht' 

Weitere Schadigungen der 
Arbeiter sind auf Unfane 
im Betriebe zurUckzufiihren. 
Welches sind die wichtigsten 
UnfaneY 

Gibt es soziale Einrich
tungen, die dem Arbeiter 
bzw. Angestellten und seiner 
Familie zugute kommenY 

Die Betriebe, Fabriken 
konnen auch die An- und 
Umwohner in ihrer Gesund
heit schadigen und belasti
gen. WodurchY 

Hygiene. 

Kontaktinfektionen [Typhusbacillen-
trager]), Anchylostomiasis. 

1. Material, das von erkrankten Men
schen stammt (z. B. bei Lumpensortie
rern, Trodlern, Arbeitern in Kunstwoll
fabriken und in Bettfederreinigungs
anstalten). 

2. Material von mit Zoonosen be
hafteten Tieren (Schlachter, Abdecker, 
Gerber, Seifensieder, KUrschner, Haar-, 
Borsten-, Pinsel£abriken, BUrstenfabri
ken [Mi1zbrand und Rotz]). 

3. Material, das mit einem Gemenge 
der verschiedensten Bakterien verun
reinigt ist. 

1. U nfalle in den Bergwerken: 
a) beim Hereinbrechen von Gesteins

und Kohlenmassen (40 %). 
b) Durch Sturz und Beschadigung 

beim Ein- und Ausfahren (28 %). 
c) Durch schlagende und bose Wetter 

(12 %). 
2. Unfiille durch explosionsfahiges Ma

terial (Kohlenstaub, Mehlstaub, Staub in 
Kunstwollfabriken, Pulver-, Patronen
und Ziindhiitchenfabriken, Dynamit
fabriken). 

3. Unfane durch Maschinenbetrieb. Es 
mUssen die Schwungrader geschiitzt, die 
Wellen, die Riementransmissionen mit 
Schutzkasten versehen sein. Die Arbeiter 
sollen eine moglichst eng anliegende 
Kleidung tragen. 

Die Krankenversicherung, die Unfall
versicherung, die Alters-, Invaliden- und 
Hinterbliebenenversicherung, die Ange
stelltenversicherung, die Arbeitslosenver
sicherung. Das Reichsknappschaftsgesetz 
regelt die Kranken-, Unfall-, Invaliden
und Pensionsversicherung fUr Arbeiter 
und Angestellte im Bergbau. 

Bedrohung mit Explosions- und 
Feuersgefahr, durch Larm, Produktion 
schadlichen Staubes, giftiger Gase und 
Dampfe, Verunreinigung des Bodens und 
der vorhandenen FluBlaufe, durch direkte 



W odurch wird eine direkte 
Schadigung der Anwohner 
von Fabrikbetrieben herbei
gefiihrtY 

Welche Pllichten haben 
die Gewerbeinspektoren, die 
in ihrer Tatigkeit von Ge
werbeassessoren unterstiitzt 
werden' 
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Verbreitung von Infektionstragern, wel
che mit den Materialien in die gewerb
lichen Anlagen hineingelangen, z. B. bei 
Verarbeitung von Fellen, Lumpen, Kno· 
chen usw. 

Durch die kolossale Produktion von 
Rauch und Rull, durch giftige Gase 
(Hiittenwerke liefern schweflige Saure, 
ebenso die Ultramarinfabriken, Alaun
fabriken und die Hopfenschwefeldarren). 

"Uble Geriiche liefern die Knochen
darren, Knochenkochereien, Darmsaiten· 
fabriken, Leimsiedereien, Kautschuk-, 
Wachstuch- und Dachpappenfabriken. 

Kontrolle samtlicher Einrichtungen 
zum Schutz der Umwohner und zur 
Sicherung der in den Fabriken beschiif
tigten Arbeiter. Weiter haben sie ihr 
Augenmerk auf die Sicherheit des Be
triebes fiir die Arbeiter und auf die An
bringung von Schutzvorrichtungen zu 
richten. Auch haben sie darauf zu achten, 
dall Beliistigungen, die ein Fabrikbetrieb 
mit sich bringt, von den Anwohnern 
ferngehaiten werden, ferner haben sie die 
Aufgabe, die Beschiiftigung der jugend
lichen Arbeiter und Frauen zu iiber
wachen. Sie berichten ihre Wahrneh
mungen an die Regierungs-Gewerberate. 

Anhang: Eine Liste der Berufskrankheiten nach der dritten Ver
ordnung iiber Ausdehnung der Unfallversicherung auf Berufskrankheiten 
yom Dezember 1936 (Seite 140 und 141). 

Rassenhygiene. 
Was bezweckt die Rassen

hygiene, was die Rassen
pflege' 

Bestehen arztliche Bezie
hungen zwischen Anthropo
logie und HygieneY 

Die Rassenhygiene will krankhafte oder 
minderwertigeN achkommenschaft verhin
dern, die Rassenpflege eine bestimmte an
thropologische Gruppe im arztlichen Sinne 
gesund erhaiten, fordern und unter den 
iibrigen anthropologischen Rassen er
starken lassen. 

J a. Es gibt Rassen, die Krankheiten 
und geistige Minderwertigkeiten in er· 
hOhtem Malle zeigen_ 



144 

N ennen Sie einige 
Beispiele. 

Was ist das Entscheidende 
fur die LebensauBerung und 
Leistungen der Rasse¥ 

Worin liegen die Ursachen 
der Erbkrankheiten begrun
det? 

W odurch kann vor der 
Zeugung eine Keimschadi
gung erfolgen Y 

1st auch eine Schadigung 
des Keimes wahrend der Zeu
gung moglich? 

Worin liegt die haufigste 
Ursache fur das Auftreten 
minderwertiger Kinder? 

Durch das Zusammenwir
ken mehrerer Erbanlagen 
konnen recessive (uberdeck
bare) oder dominante (nicht 
uberdeckbare) Erbanlagen 
vereint sein. Die recessiven 
Anlagen sind wichtiger; sie 
konnen von scheinbar gesun
den Eltern auf die Kinder 
ubergehen. Welches sind die 
wichtigsten recessiv vererb
ten Krankheiten im Sinne 
des Gesetzes? 

Birgt die Verwandtenehe 
groBe Gefahren in sicM 

Hygiene. 

Bei der weiBen Rasse sind die Anstek
kungen fUr ScharIach und Diphtherie be
sonders groB. Indianer werden von der 
Tuberkulose auBerordentlich stark heim
gesucht. Diabetes kommt bei Juden und 
Hindus zahlreichervorwie bei den ubrigen 
Menschen. Die Niemann-Picksche Krank
heit, eine Storung des Phosphatidstoff
wechsels, kommt fast ausschlieBlich nur 
bei Kindern von Juden vor. 

Die Erbanlagen; nebensachliche Rolle 
spielt die U mwelt. 

In der Minderwertigkeit der Keim
zellen der Erzeuger, die ererbt oder auch 
erworben sein kann. 

Durch Rontgenstrahlen, Radiumstrah
len, Gifte wie Blei, Arsen, Quecksilber, 
Alkohol, durch Krankheiten wie Syphilis, 
Tuberkulose. 

Durchchemischeempfangnisverhutende 
Mittel in der Vagina. 

Darin, daB sich die schlechten Erb
anlagen bei der Befruchtung vereinigen. 

Der angeborene Schwachsinn, die Schi
zophrenien, das zirkulare, manisch-de
pressive Irresein, erbliche Fallsucht, der 
erbliche Veitstanz, die erbliche Blindheit, 
die erbliche Taubheit, die schweren erb
lichen MiBbildungen. 

Ja; uberdeckte minderwertige Erban
lagen treffen zusammen. So findet man 
manche seltene Minderwertigkeiten: Albi
nismus, Xeroderma pigmentosum, Ich
thyosis congenita, Muskelatrophie, Ha
mophilie, sporadischen Kropf, Farben-
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Verscbiedene Errungen
schaften der Kultur undZivi
lisationhaben dieMinderwer
tigen zur Gefahr fiir das V olk 
werden lassen. W odurch wird 
die natiirliche Auslese ausge
schaltetY 

Was versteht man unter 
Domestikationszeichen in der 
TierzuchtY 

W odurch ist im letzten 
J ahrhundert in besonders 
bedenklichem MaIle die so
ziale Bevorzugung der Min
derwertigen her beigefiihrt 
worden' 

W ohin fiihrt die wirtschaft
liche Belastung der Vollwer
tigen durch die W oblfahrts
pflegeY 

Worin liegen sonst noch 
die Ursachen der Geburten
beschrankungY 

Wie verhiitet man die 
Erbkrankheiten Y 

Schiir=, Repetltorlum. 6. Aufl. 

und Nachtblindheit, hochgradige Kurz
sichtigkeit usw. 

Durch Domestikation und Zivilisation 
iiberhaupt. 

Die Unterschiede zwischen Haustieren 
und wildlebenden Tieren derselben Art. 
Ahnliche Unterscbiede findet man bei 
N aturvolkern und Kulturvolkern. 

Durch die W ohlfahrtseinrichtungen in 
ihrer falschen Anwendung. Die Gefahr
dung des Volksganzen tritt ein, wenn 
durch die Fiirsorgeeinrichtungen denMin
derwertigenzu starkerer Fortpflanzung 
verholfen wird und die V ollwertigen da
durch zu stark belastet werden. Die jahr
lichen Kosten fiir Erbkranke des Reiches 
betragen 1,2 Milliarden. 

Zur Geburtenbeschrankung. 

In der Zeugungsunfabigkeit in geringem 
Grade. EineRolle spielen die Geschlechts
krankheiten (Gonorrhoe und Syphilis). 
Weiter in der absichtlichen Geburtenbe
schrankung und in wirtschaftlichen 
Griinden. 

1. Durch Herbeifiihrung der Ehelosig
keit der Minderwertigen, Inanspruch
nahme der Er bgesundheitsiimter, der Bera
tungsstellen fiir Erb- und Rassenpflege, 
durch Ausstellung arztlicher Gesundheits
zeugnisse. 

2. Durch Absonderung der Erbkranken. 
3. Durch Sterilisierung (Unfruchtbar

machung). In Deutschland gilt yom 
1. 1. 1934 das Gesetz zur Verhiitung des erb
kranken Nachwuchses yom 14. Juli 1933. 

4. Durch Kastration (Entmannung). 
Die Entmannung ist seit dem 24. Nov. 
1933 zum Schutz der Allgemeinheit durch 

10 
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W 0 liegt die Entscheidung 
liber den Antrag zur Sterili
sierung' 

Womit beschliftigt sich 
der zweite Teil der rasse
hygienischen Gesetzge bungi 

Wie beurteilen Sie die 
VolksgesundheitY 

Hygiene. 

ein "Gesetz gegen gefahrliche Gewohn
heitsverbrecher und liber Mal3nahmen der 
Sicherung und Besserung" eingefuhrt 
worden und richtet sich besonders gegen 
gewohnheitsgemal3e Sittlichkeitsverbre
cher. In aussichtslosen Fallen kommt 
Sicherungsverwahrung in Frage. 

Beim Erbgesundheitsgericht, einer aus 
2 A.rzten und einem Richter zusammen
gesetzten Kammer. Gegen die Entschei
dung des Erbgesundheitsgerichts ist eine 
Entscheidung beim Erbgesundheitsober
gerichtmoglich, das endgiiltig entscheidet. 
N ach dieser Entscheidung kann selbst 
gegen den Willen des Kranken der opera
tive Eingriff vorgenommen werden. 

Mit der Bekampfung des Geburten
ruckganges. Gesetz zur Forderung der 
Eheschliellungen vom 1. Juni 1933, mit 
der Erteilung von Ehestandsdarlehen nur 
an Erbgesunde zur Aussteuer, mit der 
Steuerentlastung fur kinderreiche, voll
wertige Familien, mit der Siedlung auser
lesener Menschen (Reichserbhofgesetz 
yom 29. Sept. 1933) unter besonderen 
Verpflichtungen. 

Nach der BevOlkerungs- und der medi
zinischen Statistik; letztere befaBt sich 
mit den Sterbeziffern, der Altersklassen
sterblichkeit, den Todesursachen, weiter 
mit den Erkrankungsziffern. 



Bakteriologie 
einschlie6lich Serologie. 

Allgemeiner Teil. 
Allgemeines liber Morphologie und Biologie der Bakterien. 

Was bezeichnet man als I 
Mikroorganismen? 

Welche einzelnen Gruppen 
der Mikroorganismen lassen 
sich aufstellen Y 

Welche 3 Hauptgruppen 
der Bakterien unterscheidet 
man nach der Form (Fer
dinand Cohn)? 

Beschreiben Sie mir den 
Bau eines Bacteriums! 

Kleinste einzellige nur mit starker mi
kroskopischer Vergrollerung erkennbare 
Lebewesen (einzellige Pflanzen und Tiere)_ 

Zu den Pflanzen rechnet man die 
Fadenpilze und die Spaltpilze (Bakte
rien); zu den tierischen einzelligen Lebe
wesen die Protozoen. 

1. Bakterien (Spaltpilze, Schizomy-
ceten), 

2. Streptotricheen (Strahlenpilze), 
3. Schimmel- und Fadenpilze, 
4. Spro.llpilze, Blastomyceten, 
5. Spirochaten, 
6. Protozoen, 
7. die ultramikroskopischen, unsicht

baren Krankheitserreger. 
1. Die Kokken; runde Gebilde einzeln 

oder in Verbanden. 
2. Die Bacillen; gerade gestreckte oder 

etwas gekrummte Stabchen, von ver
schiedener Lange und Dicke mit scharfen 
oder abgerundeten Enden, einzeln oder 
in Verbanden. 

3. Die Spirillen; schlanke und plumpe 
Formen mit einer oder mehreren Schrau
benwindungen (korkzieherartig). 

Bei flach gewundener Schraube = 
Vibrio; bei sehr zahlreichen Windungen 
= Spirillum. 

Der Bakterienleib enthalt die Kernsub
stanz (Chromatin in Mischung mit dem 

10* 
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Was sind Sporen~ 

Wann werden Sporen ge
bildet~ 

Wie sehen die Sporen aus? 

Sind Sporen gegen auBere 
Einfliisse sehr resistent! 

1st esgelungen, aus sporen
tragenden Bakterien sporen
freie sog. asporogene Bak
terien zu erhaltenY 

Bei welchen Versuchen 
werden stets Bakterien
sporen benutzt! 

W odurch entsteht die 
Kapsel bei vielen BakterienY 

Protoplasma [Entoplasma]). Es besteht 
eine chemische, nicht aber eine morpho
logische Differenzierung zwischen Proto
plasma und Kernsubstanz. AuBerdem 
besitzt er eine auBere Biille, das Ekto
plasma, aus dem die Bewegungsorgane, 
die GeiBeln, entspringen. Zuweilen im 
Bakterienleib Verdichtungen des Proto
plasmas (Polkorper, Babes-Ernstsche 
Kornchen bei Diphtheriebacillen. Bei 
manchen Bakterien finden sich im Pro
toplasma Einlagerungen z. B. von Starke, 
von Schwefelkornern (Schwefelbakterien), 
von Eisenoxyd (Eisenbakterien). 

Dauerformen von Schimmel-, SproB
und Spaltpilzen, die der Erhaltung der 
Art dienen. 

SproB- und Spaltpilze zeigen nur die 
endogene Form der Sporenbildung. 

Unter dem EinfluB des Alters, der 
Erschopfung oder plotzlich eintretender 
ungiinstiger Lebensbedingungen. 

Sie stellen stark lichtbrechende, kuge
lige oder elliptische Gebilde dar, die aus 
einem Innenkorper, auch Glanzkorper 
genannt, und einer Sporenmembran be
stehen (mittelstandig beim Milzbrand
bacillus, endstandig beim Tetanusbacillus 
[Trommelschlagelform] ). 

Sie sind sehr widerstandsfahig gegen 
Eintrocknung, Hitze, Kalte und Chemi
kalien. 

J a, durch langdauernde Fortziichtung 
auf kiinstlichen mit N atronlauge, Rosol
saure, Safunin, Malachitgriin usw. ver
setzten NahrbOden, oder auf NahrbOden 
mit Phenolzusatz oder durch Kultivie
rung bei 40 und 41 0 C. 

Bei Desinfektionspriifungen. Die Milz
brandsporen z. B. werden zu diesem 
Zwecke an Seidenfaden angetrocknet. 

Durch Aufquellung, Vergallertung des 
Ektoplasmas_ Es handelt sich bei der 
Kapselbildung um eine gegen ungiinstige 
Kulturbedingungen gerichtete Abwehr-
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W odurch wird die Bewe
gung mancher Bakterien ver
mittelU 

Wie teilt man die Bak
terien nach Zahl und Anord
nung der GeiBeln ein? 

Wann treten Involutions
formen bei den Bakterien 
aun 

Wie erfolgt die Vermeh
rung der SpaltpilzeY 

Was erfolgt, wenn das 
Bacterium sich in zwei auf
einander senkrechten Rich
tungen teilU 

Welche Formen bilden 
sich, wenn die Teilung 
nach allen drei Richtungen 
des Raumes vor sich gehU 

Was fiir Substanzen be
diirfen die Bakterien fiir 
ihren Stoffwechsel auner an
organischen N ahrstoffen Y 

Welche Anspriiche stellen 
die Bakterien in bezug auf 

tatigkeit oder urn eine Alters- oder 
Degenera tionserscheinung. 

(Bac. capsulatus Pfeiffer, Bac. 
Friedlander, Diploc. pneum. capsuI. 
Fraenkel-Weichselba urn.) 

Durch GeiBeln. 

1. In Atricha, geiBellose (unbeweglich, 
MilzbrandbaciIIus, aIle Kokken). 

2. Monotricha, eine GeiBel an einem 
Pol (Choleravibrio). 

3. Amphitricha, Bakterien mit je einer 
GeiBel an je einem Pol (manche Vibrio
nen, SpirilI. undulans). 

4. Lophotricha, Bakterien mit einem 
GeiBelbiischel an einem Pol (groBe 
Spirillen). 

5. Peritricha, Bakterien mit vielen 
GeiBeln rings urn den Bakterienleib ver
teilt (TyphusbaciIIen). 

Bei Erschopfung des Nahrbodens, un
giinstigen Lebensbedingungen, bei ab
normer Temperatur. Man sieht aufge
blahte Formen, Riesenwuchsformen mit 
Vakuolen oder Bakterien im Zerfall be
griffen und kleine Korner. 

Durch Querteilung (20-30 Minuten 
bis mehrere Stunden). Bei Rechnung mit 
einer Stunde Durchschnittswert entstehen 
aus jedem Bacterium in 24 Stunden 
16 Millionen Individuen. 

Es entstehen Gruppen von je vier 
Kokken (Tetragenus). 

Die Paketkokken (Sarcina). 

Stickstoffhaltige (EiweiB, Pepton, 
Leim, Ammoniak, Amine, Amidosauren) 
und stickstofffreie Substanzen (Zucker 
und Glycerin). 

Die meisten Spaltpilze bevorzugen 
wasserreiche oder fliissige Nahrboden 
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Konzentration und Reaktion 
des NahrbodensY 

Gewisse Bakterien brau
chen unbedingt freien Sauer
stoff zum Leben und zur Ver
mehrung. Wie nennt man sieY 

Wie bezeichnet man die
jenigen Bakterien, die nur 
bei unbedingtem Sauerstoff
abschluil entwicklungsfahig 
sind~ 

Was sind die fakultativen 
Anaero bierY 

N ennen Sie mir verschie
dene anaerobe Zuchtungs
verfahrenY 

Was verlangen die Bak
terien noch weiter zur Ent
faltung ihrer Lebensauile
rungen7 

Was versteht man unter 
Virulenz der BakterienT 

mit schwach alkalischer Reaktion. Einige 
Bakterien, z. B. die Essigbakterien, ge
wisse Bakterien im Sauglingsstuhl und 
auch der Typhusbacillus bevorzugen 
einen gewissen Sauregrad ("acidophil"). 

Obligate Aerobier. . 

Obligate Anaerobier. 

Solche Mikroorganismen, die sowohl 
bei Anwesenheit von Sauerstoff wie auch 
bei Sauerstoffabschluil gedeihen konnen. 

Zur Entfernung des Sauerstoffes kom
men in Frage: 

1. Das Auskochen des Nahrme
diums mit nachfolgendem mechanischem 
Abschluil der Luft durch Uberschichten 
mit Agar oder 01 oder Paraff. liquid. 

2. Zusatz eines reduzierenden 
Mittels zum Nahrboden (Zucker, amei
sensaures Natron oder Stucke von Kar
toffeln oder tierischen Organen (Tarozzi
Bouillon). 

3. Absorption des Sauerstoffes 
auf chemischem Wege mit alkalischer 
Pyrogalluslosung. 

4. Schaffung eines Vakuums mit 
der Luftpumpe. 

5. Verdrangung des Sauerstoffes 
mittels Wasserstoff (Kippscher 
Apparat). 

Eine bestimmteTemperatur,bei verschie
denen Arten sehr wechselnd. Temperatur
maximum 42 0 C, Temperaturminimum 
50 C. Zwischen diesen angegebenen Tern
peraturen liegt das Temperaturoptimum. 

Den Grad der Fahigkeit eines Infek
tionserregers, den befallenen Organismus 
zu schadigen: 

a) durch Wucherung, 
b) durch Giftbildung. 
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Wie steigert man die Viru
lenzY 

Worin besteht im allge
meinen die Hauptleistung 
der BakterienY 

Welehe Fahigkeiten kom
men den versehiedenen Bak

. terien zuY 

Wie weist man Indol naehY 

Dureh Tierpassagen. 

In der AufsehlieBung organiseher Sub
stanz in ihre einfaehsten ehemisehen 
Bestandteile. 

1. Reduzierend zu wirken. 
(Beispiel: Laekmus, Methylenblau, 

N eutralrot, Selen, Tellur.) 
2. H2S zu bilden (bei Faulnisvor

gangen). 
3. Indol zu bilden. 
4. Farbstoffe zu bilden (Bae. pyo

cyaneus, prodigiosus usw.). 
5. Zu leuchten (nur bei Gegenwart von 

freiem Sauerstoff). 
6. Sauren oder Alkalien zu bilden und 

somit das Nahrsubstrat zu verandern. 
7. Fermente zu liefern und Garwir

kungen hervorzurufen. 
8. Toxine zu bilden. 

a) Ektotoxine: 
IX) Faulnisalkaloide, 
fJ) lytische Fermente (Hamoly

sine, Leukolysine), 
y) spezifisehe Toxine (Diphthe

rie-, Tetanus- und Botulinus
toxin). 

b) Endotoxine: 
IX) Bakterienproteine (hitzebe

standig), 
(J) spezifisehe, nieht hitzebestan

dige Endotoxine. 
9. Sieh zu vermehren. 

10. Warme zu bilden. 
24stundige und mehrtagige Pepton

wasserkulturen + 1 em3 verdunnter H2S04 

(1 + 4 H20); wenn innerhalb 5 Minuten 
keine Rotfarbung auf tritt, noeh 1 ems 
Kali umnitritliisung zusetzen ( 1 : 10000) ; 
Roter Ring. 

Empfindlicher ist folgende Probe: Zu 
5 em3 Kultur je 21/2 em3 folgender Lo
sungen zusetzen: 

Losung a): Paradimethylamidobenz
aldehyd, 380 g 80 % iger Alkohol, 80 g 
konz. Salzsaure. 
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Wie teilt man die Fer
mente einY 

Es konnen gelegentlich 
bei den Bakterien gewisse 
Abweichungen vom norma
len Typus vorkommen (Va
riabilitat). Wie konnen sich 
diese Erscheinungen geltend 
machen' 

Losung b): Konz. wiisserige Losung von 
Kaliumpersulfat. 

Bei Indolanwesenheit Rotfiirbung 
innerhalb 5 Minuten. 

1. In kohlehydratspaltende: 
a) diastatische Fermente (Starke 

verzuckernd), 
b) invertierende Fermente (Rohr

zucker und andere Disaccharide 
spaltend). 

2. In eiweiBspaltende: 
a) peptonisierende bzw. tryptische, 

die EiweiB in Hisliche Produkte 
aufschlieBen (Verfliissigung der 
Gelatine). 

b) Kinasen, die EiweiB zur Gerin-
nung bringen (Labferment). 

3. Rarnstoffspaltende (Urase). 
4. Fettspaltende (Lipasen). 
5. Oxydasen und Reduktasen. 
1. Als Degeneration, Verlust bestimm

ter Leistungen durch ungiinstige Lebens
bedingungen (Virulenz-, Farbstoff-, 
Toxin-, Fermentverlust). 

2. Als Anpassung, Adaption, Akkom
modation an neue auBere Lebensbe
dingungen. 

Entstehung von Spielarten. 
3. Als Mutation (de Vries); sprung

haftes, spontanes, nicht durch auBere 
Umstande bedingtes Auftreten neuer 
Rassen, Typen und Species. Die neu er
worbenen Eigenschaften sind vererblich 
und nur sehr schwer in die Ausgangs
formen zuriickzufiihren. 

Untersuchungsmethoden. 
Welches sind die fiir bakte

riologische Untersuchungen 
wichtigsten ApparateY 

1. Mikroskop mit Trockensystemen, 
einer Olimmersion, dem Abbeschen 
Beleuchtungsapparat mit Irisblende. 

2. Sterilisierungskasten mit trockener 
Ritze. 

3. Dampfkochtopf (Koch). 
4. Autoklav. 
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Was mull auf jedem Ar
beitsplatze sich befindenY 

Wie untersucht man die 
BakterienY 

Beschreiben Sie mir die 
erstgenannte U ntersuchungs
methode, die Beobachtung 
der lebenden ungefarbten 
Bakterien. 

5. Thermostat (Brutschrank) mit 
Thermoregulator. 

Neben dem Mikroskop die notigen 
Farblosungen, Objekttrager und Deck
glaschen, Pinzetten, absoluter und salz
saurer Alkohol, Canadabalsam, Zedern-
01, Vaseline mit Pinsel, physiologische 
NaCl-Losung, 1 ()se, 1 Nadel (Platin), 
Xylol, Pipetten, Bunsenbrenner, ein mit 
Sublimatlosung gefiilltes GefaB. 

1m ungefarbten Praparat, im hohlge
schliffenen Objekttrager (im hangenden 
Tropfen) und im gefarbten Praparat. 

Auf das gereinigte Deckglaschen bringt 
man mit der sterilen (ausgegliihten) 
Platinnadel ein Tropfchen der zu unter
suchenden Fliissigkeit; bei Untersuchung 
auf festen Nahrboden gewachsener Kolo
nien wird zunachst auf das Deckglas ein 
Tropfchen Bouillon oder physiologische 
NaCl-Losung gebracht und darin ein 
wenig Kultur verrieben. Nun wird der 
Objekttrager mit der hohlgeschliffenen 
Seite - der Rand des kreisformigen Aus
schliffes ist vorher mit Vaseline umzogen 
- nach unten gekehrt und auf das Deck
glas gelegt, und zwar so, daB der Tropfen 
in die Mitte des Ausschliffes zu liegen 
kommt. Betrachtung zunachst mit Plan
spiegel, enger Blende und schwacher 
VergroBerung. Wenn der Rand des 
Tropfens gut in die Mitte des Gesichts
feldes eingestellt ist, bringt man einen 
Tropfen Cedern01 auf das Deckglaschen 
und betrachtet den Tropfen mit der 
Immersionslinse. N ach a bgeschlossener 
Untersuchung verschiebt man das Deck
glaschen, so daB eine Ecke desselben iiber 
den Objekttragerrand reicht. Man hebt 
es vorsichtig, ohne daB der Tropfen des 
Deckglaschens mit dem Objekttrager in 
Beriihrung kommt, mit der Pinzette ab, 
bringt es in SublimatlOsung oder rohe 
Schwefelsaure. Der Objekttragerist, sofern 
er nicht benetzt ist, wieder gebrauchs
fertig. 
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VVann vrird der hangende 
Tropfen angewendeM 

Einfacher gestaltet sichdie 
Untersuchung der Bakterien 
im gefarbten Praparat. VV el
che Farbstoffe werden zur 
Farbung der Bakterien ver-

. wendetY 
VVie stellt man sich die 

Farblosungen her! 

VVie geht man bei der 
Berstellung gefarbter Pra
parate vorY 

VVie werden Blutpraparate 
ausgestrichen Y 

Zur Beobachtung der Eigenbewegung, 
Bakteriolyse, Sporenkeimung usw .. 

Die basischen Anilinfarbstoffe, haupt
sachlich Fuchsin, Methylenblau, Methyl
und Gentianaviolett, Bismarckbraun. 

Vorratig halt man eine konzentrierte 
alkoholische Stammlosung (gesattigt), 
die vor dem Gebrauch mit der etwa zehn. 
fachen Menge destillierten VV assers ver
diinnt wird. Die farbende Kraft der 
Farbstofflosungen vrird durch Zusatz von 
Alkali, Anilinwasser usw. gesteigert. 

Auf ein reines Deckglaschen (evtI. 
Objekttrager) bringt man mit der Platin
ose einen Tropfen Wasser, da hinein etwas 
von der zu untersuchenden Kultur. Nach 
Verreiben Ausstreichen in diinner Schicht 
iiber das Deckgliischen. Nach dem Luft
trockenwerden des Praparates Fixierung 
durch dreimaliges Hindurchziehen durch 
die Flamme. Blut, Eiter, Sputum usw. 
werden ohne Wassertropfchen direktaus
gestrichen. Fiir Blutpraparate eignet 
sich die Fixierung in Alkohol absoi. 
(2-10 Minuten). Dann erfolgt Farbung 
mit dem betreffenden Farbstoff 1 bis 
3 Minuten, Abspiilen im VVasser, Luft
trocknen und Einbetten in Canada
balsam. Untersuchung mit Planspiegel 
ohne Blenden. 

Der Bluttropfen vrird an das eine Ende 
eines Objekttragers gebracht, ein Deck
glaschen davorgesetzt, so daB der Tropfen 
sich an der Riickwand des Deckglas
chens gut ansaugen kann. Dann schiebt 
man das Deckglas um etwa 45 0 zum 
Objekttrager gehalten iiber das freie Stiick 
desselben hin; am anderen Ende ange
kommen, heht man es abo Man zieh t 
den Bluttropfen in breiter Schicht 
also nach (schiebt ihn nicht mit dem 
Deckglas vor sich her). 
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Welche anderen Praparate 
werden in derselben Weise 
wie die Blutpraparate ausge
strichenY 

Wo hat sich die Dunkel
feldbeleuchtung besonders 
bewahrt? 

Wie erzielt man die Dun
kelfeldbeleuchtung~ 

Was bezweckt einKlatsch
praparaU 

Wie wird ein Klatsch
praparat angefertigM 

Die Ausstrichpraparate nach dem 
Burrischen Tuscheverfahren; die zu 
untersuchende Fliissigkeit, Kultur, wird 
mit einem Tropfen Tusche (Pelikan
tusche Nr. 541 Griibler) auf dem Ob
jekttriiger gemischt und gleichmiillig nach 
der eben angegebenen Vorschrift ausgestri
chen (Untergrund braunlich bis schwarz, 
Bakterien leuchtend hell). Man hat den 
Eindruck der Dunkelfeldbeleuchtung. 

Bei der Untersuchung feinster Mikro
ben in lebendem Zustande, insbesondere 
der Syphilisspirochaten. 

Mit den sog. Spiegelkondensoren, wobei 
intensiv beleuchtete Mikroteilchen auf 
dunklem Hintergrunde erscheinen. Zu 
seiner Erzielung diirfen beleuchtete Strah
len nicht in das Objekt selbst eindringen. 
Die Abblendung erfolgt hier im Immer
sionskondensor. Die drei brauchbaren 
Konstruktionen seien hier genann t: 1. D as 
Paraboloid von Siedentopf und ZeiB. 

2. Die Konstruktion von Stephenson 
(1879), die eine konkave Kugelzone, ver
bunden mit einer Ebene, benutzt und 
1906 von Heimstadt und Reichert 
ausgefiihrt wurden. 

3. Das bisphiirische System von v. 
Ignatowsky; es benutzt eine Verbin
dung einer konvexen mit einer konkaven 
Kugelzone und wird seit 1909 von Leitz
Wetzlar ausgefiihrt. Intensive Beleuch
tung (Nernst-Lampe oder Liliput-Bogen
lampe) bei vollkommen geOffneter Blende 
und Benutzung des Planspiegels mit Ein
schaltung einer Schicht Cedernol zwischen 
Objekttriiger und Kondensor. 

Ein getreues Abbild der natiirlichen 
Anordnung und Lagerung der auf festen 
Nahrboden gewachsenen Keime. 

Ein gut gereinigtes steriles Deckglas 
wird vorsichtig ohne Verschieben auf 
die zu untersuchende Kolonie aufgelegt 
und langsam mit besonders gebogener 
Pinzette abgehoben. Lufttrocknen, fl
xieren und farben. 
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Die gebriinchlichsten Farbemethoden. 
Welche Farbemethoden 

kommen hauptsachlich in der 
allgemeinen Praxis in FrageY 

Worin besteht die Gram
farbungT 

Wiewird die Gramfarbung 
ausgefiihrtY 

N ennen Sie mir elDlge 
grampositive und gramnega
tive BakterienY 

1. Die einfachste Farbung mit ver
diinntem Carbolfuchsin oder Methylen
blau. 

2. Die Gramsche Farbung. 
3. Die Ehrlich-Ziehl-Neelsensche 

Farbung fiir Tuberkelbacillen. 
4. Die M. NeiBersche Diphtherie

bacillenfarbung. 
5. Die Giemsafarbung fiir Malaria

plasmodien, Blutpraparate usw. 
6. Farbung nach Manson. 
In einer elektiven Farbung bestimmter 

Arten von Mikroorganismen. J e nach 
ihrem Verhalten zur Gramfarbung, ob 
grampositiv oder -negativ, ist sie ein 
diagnostisches Hilfsmittel bei der Er
kennung bzw. Identifizierung der ver
schiedenen Bakterien. 

Die fixierten Praparate werden mit 
einem Pararosanilinfarbstoff (Gentiana
violett, Methylviolett) unter Anwendung 
einer Beize (Carbolsaure) 2 Minuten lang 
gefarbt, dann die gleiche Zeit mit Jodjod
kaliltisung (Lugol). Durch Behandlung 
mit Alkohol (ll. Minute) wird den gram
negativen Bakterien, den Zellkernen und 
den Geweben der Farbstoff entzogen. 
Nachfarbung mit Eosin oder Fuchsin 
bringt auch diese entfarbten Teile kon
trastreich zur Darstellung. Grampositive 
Bakterien schwarzblau, gramnegativerot. 

Grampositiv. Gramnegativ. 
Staphylokokken, Microc. gonorrhoeae, 
Streptokokken, "meningitidis, 
Pneumokokken, "catarrhalis, 
Sarcinen, Bact. coli, 
Bac. anthracis " typhi, 

" subtilis, " parathyph. A 
" diphtheriae, u. B 
"tuberculosis, "dysenteriae, 
" leprae, " pestis, 

Aktinomyces, " influencae, 
Hefe. " pyocyaneus, 
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Wie ist die V orschrift fUr 
die Tuberkelbacillenfarbung' 

Die Sporenfarbung nach 
Moller lehnt sich an die 
Tuberkelbacillenfarbung an. 
Wie wird sie gehandhabM 

Die Diphtheriediagnose 
wird erleichtert durch die 
M. N eiBerschePolkornchen· 
farbung. Wie wird dieselbe 
ausgefUhrM 

Bact. proteus, 
Vibrio cholerae, 
Spirillen, Spiro-

chMen. 

1. Farben mit Anilinwasser oder Car
bolfuchsin. Dreimal aufkochen. 

2. Entfarben in 5 % iger H 2S04 oder in 
25 % iger HNOa oder salzsaurem Alkohol 
5 Sekunden. 

3. Abspiilen in 70 % igem Alkohol, bis 
das Praparat farblos erscheint. 

4. Nachfarben mit gesattigter wasse
riger Methylenblaulosung I + 3 Wasser 
5-10 Sekunden. 

5. Abspulen in Wasser; Tuberkel
bacillen rot auf blauem Grunde. 

1. Fixieren. 
2. 5 Sekunden bis 10 Minuten lange 

Behandlung mit 5 % iger wasseriger 
Chromsaurelosung. 

3. Abspiilen in Wasser. 
4. Farben mit Carbolfuchsin 1 Minute 

unter Aufkochen. 
5. Entfarben in 5 % iger H2S04 5 Sek. 
6. Abspulen in Wasser. 
7. Nachfarben mit Methylenblaulo

sung. Abspiilen usw. Sporen rot, Ba
cillenleib blau. 

1. Farbung der Praparate mit essig
sauremMethylenblau, dem etwas Krystall
violett zugesetzt ist (10 Sekunden). 

2. Abspulen in Wasser. 
3. Nachfarben mit Chrysoidinlosung 

(10 Sekunden). 
4. Abspulen in Wasser; evtl. zwischen 

2. und 3. eine Behandlung der Praparate 
mit J odjodkaliumlOsung einschalten, der 
I % konzentrierte Milchsaure zugesetzt 
ist (2-3 Sekunden); dann gut abspiilen. 
(Diese Farbung nach Gins eignet sich 
besonders fUr Originalausstriche). 

Ergebnis der Farbung bei Diphtherie
bacillen: bla ugefarbte Polkornchen, auch 
zuweilen in der Mitte des Bacteriums blaue 
Kornchen. Bacillenleib braun gefiirbt. 
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Filr Blutpraparate wendet 
man mit Vorliebe die Chro
matinfarbung nach Giemsa 
an. Wie geht man bei der 
Giemsafarbung vorY 

Fur Blutpraparate eignet 
sich auch die einfache Far
bung nach Manson. Wie ist 
diese Farblosung zusammen
gesetzt, und wie geht man 
bei der Farbung der Blut
praparate vorY 

AIle Glasgerate und Nahr
bOden, die zur Zuchtung der 
Bakterien gebraucht werden, 
mussen keimfrei sein. Was 
sterilisiert man in der 
FlammeY 

Wie sterilisiert man Glas
gefaBe, Metallgegenstande, 
Watte, FlieBpapier. 

1. Die lufttrockenen Ausstrichprapa
rate werden in Athylalkohol 15-20 Minu
ten fixiert und vorsichtig mit FlieBpapier 
abgetupft. 

2. Es folgt Farbung mit Giemsalosung 
(Azur-Eosin, Grubler-Leipzig); ein 
Tropfen davon auf I cms saurefreies 
destilliertes Wasser, am besten in Schal
chen. Praparate mit der Schichtseite 
nach unten einlegen. Farbedauer im 
allgemeinen 20 Minuten. Filr Syphilis
spirochaten 24 Stunden. 

3. Abwaschen mit scharfem Wasser
strahl. 

4. Trocknen, Einbetten. 
Chromatin der Parasiten leuchtend 

. rot, Protoplasma blau, Leukocytenkerne 
rot bis violett. Rote Blutzellen rosa bis 
braunrot. 

Die Mansonsche FarblOsung ist eine 
Mischung von Methylenblau (Hochst) 
2,0 und Borax 5,0 in 100,0 kochendem 
Wasser. 

Fur die Farbung wird die Farbe mit 
Wasser so weit verdunnt, bis die Losung 
im Reagensglas anfangt eben durchsichtig 
zu werden. Farbung der in Alkohol 
fixiertenPraparate 15-20 Sekunden ohne 
Erhitzen. AbspUlen in Wasser; Parasiten 
blau, rote Blutscheiben grunlich. 

Wegen der Anfertigung von Schnitt
praparaten siehe anatomisch-pathologi
sche Bucher. 

Sterilisation. 
Platinnadeln, Messer, Pinzetten, Sche

ren, Glasstabe. 

In trockener Hitze (Lufttrocken
schrank) 1/. Stunde bei 160 0 C. 
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Wiewerden Gummisachen, 
Fliissigkeiten, N iihrsubstrate 
auBer Eiweill sterilisiertY 

Wie geht man bei der Ste
rilisierung von Nahrmate
riallen vor, die widerstands
fahige Sporen enthaltenY 

W 0 bei wendet man eine 
fraktionierte Sterilisation an? 

Durch Erhitzen im Dampf (stromender 
Dampf von 100 0 C 1/,_1/2 Stun de lang). 

Entweder werden sie an drei aufein
anderfolgenden Tagen je 1/,-1 Stunde 
in den Dampfstrom gebracht, oder man 
sterilisiert sie im Autoklaven bei Tem
peraturen bis 130 0 C. 

Bei Gegenstanden, die weder trockene 
Ritze noch Kochen vertragen (Serum, 
Eiereiweill usw.). 

Sterilisation bei 56-60 0 C tagllch 1 bis 
4 Stunden 5-8 Tage hintereinander. 

Die Nahrsubstrate. 
Welches ist die Grundlage 

fiir die gebrauchlichsten 
BakteriennahrbOden' 

Was wird alles aus diesem 
Fleischwasser hergestelIM 

Wie bereitet man aus 
dem Fleischwasser die Nahr
bouillonY 

Auf welche Weise bereitet 
man aus dem Fleischwasser 
die NahrgelatineY 

Bei welcher Temperatur 
schmilzt Gelatine,bei wel
cher erstarrt sie' 

Das Fleischwasser, das nichts weiteres 
als einen Fleischauszug darstellt. 

Nahrbouillon, Nahrgelatine, Nahragar. 

Indem man zusetzt: 
1 % Pepton Witte, 
l/S % Kochsalz, evtl. noch 
0,1-1 % Traubenzucker. 
Sie wird nach dem Kochen im Dampf

topf bis zur vollstandigen Losung der 
Zusatze mit 10 % iger SodalOsung neutra
llsiert, 1/,_1/2 Stunde im Dampfstrom 
gekocht, filtriert und in Kolben oder in 
Reagensglaser abgefiillt, sterilisiert (3ma1 
1/,_1/2 Stunde an drei aufeinander
folgenden Tagen). 

Zu den eben genannten Zusatzen wird 
noch 10 % wei/le Speisegelatine hinzu
gefiigt. Sonst ist die Bereitung dieselbe, 
wie sie bei der Nahrbouillon angegeben 
ist. Manche Bakterien bevorzugen eine 
hOhere Alkalescenz der Gelatine (Cholera
vibrionen). 

Zur Klarung verwendet man Hiihner
eiweiB. 

Sie schmilzt bei 28 0 C, bei Temperaturen 
unter 20 0 C erstarrt sie bald wieder. Bei 
ofterem starkem Aufkochen leidet ihr 
Erstarrungsvermogen. 
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Wie stellt man Nahragar 
her' 

Schadigt wiederholtes Ko
chen das Erstarrungsver
mogen des NahragarsY 

Bei welcher Temperatur 
wird der Nahragar fliissig, 
bei welcher Temperatur er
starrt erY 

1st es immer notwendig, 
Rind- oder Pferdefleisch zur 
Herstellung von Fleischwas
ser zu benutzenY 

Ein fiir die Choleradiagnose 
wichtiger Elektivnahrboden 
ist das Peptonwasser. Wissen 
Sie ungefahr die Herstellung 
desselbenY 

Nennen Sie mir die Zu
sammensetzung der fiir die 
bakteriologische Typhusdia
gnose gebrauchlichen Nahr
boden! 

Zu der Nahrbouillon fiigt man 2-3 % 
fein zerschnittenen oder pulverformigen 
Agar-Agar hinzu. Danach Kochen bis 
zur Losung, neutralisieren; nach noch. 
maligem 1/sstiindigem Kochen im Dampf. 
strom kann man den flockigen Nieder
schlag am besten durch Watte abfiltrieren 
(heizbarer Trichter notwendig, oder im 
Dampfstrom). Filtrieren aber unnotig. 
Man kann auch den Niederschlag sich 
absetzen lassen. 

A bfiillen in Reagensglaser: 
a) zu Schragagar, 
b) in hoher Schicht, 
c) in Petrischalen. 
Nein. 

Flussig wird er bei 90-100° C, unter 
40° C erstarrt er unter Auspressung von 
Kondenswasser. 

N ein, man kann Placenta, Bullenhoden, 
Bruhe aus Dampfsterilisatoren fiir be
dingt taugliches Fleisch benutzen. 

Auch laBt sich eine 1-2 % ige Losung 
von Lie bigschem Fleischextrakt oder 
Maggis gekornter Bouillon (Ragitagar 
und Ragitbouillon Merck, Darmstadt) 
verwenden. 

Man stellt eine Losung von Pepton 
(1-2 %) und Kochsalz (1/2-1 %) in 
Leitungswasser her. 

1. DerFuchsin-Sulfit-Nahrboden 
nach Endo. 2 Liter 3%iger Fleisch
wasserpeptonagar werden nach Neutra
lisation zum Lackmusneutralpunkt mit 
folgenden Zusatzen versehen: a) 20 cms 
Sodalosung (10%); b) 20 cms Milch
zucker in 100 cms Aqu. destillata 10 Mi
nuten vorher gekocht; c) 10 cmS gesat
tigte alkoholische Fuchsinlosung ; d) 50 cmS 

frisch bereitete 10%ige Natriumsulfit
losung. Beim Erkalten entfii.rbt der fertige 
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N ahrboden sich fast vollstandig; vor 
Licht geschiitzt aufzubewahren, well er 
sich sonst rasch rot farbt. 

2. Der Lackmus - Milchzucker
Nutroseagar nach v. Drigalski und 
Conradi. 

Urn 2 Liter des Nahrbodens herzu
stellen, werden 1,5 kg moglichst fettfreies 
gehacktes Pferdefleisch 24 Stunden lang 
mit 2 Liter kaltem Wasser ausgezogen; 
das durch ein leinenes Tuch abgepreBte 
Fleischwasser wird 1 Stunde gekocht und 
das Filtrat mit 12 g Pept. sicc. Witte, 
20 g Nutrose und 10 g NaCl versetzt, auf
gekocht und filtriert. In dem Flltrat 
werden 60-70 g fein zerkleinerter 
Stangenagar durch 3 Stunden Kochen im 
Dampftopf gelOst; Neutralisation mit 
SodalOsung (10 %) bis zur schwachen 
Alkalescenz gegen Lackmuspapier. Nach 
nochmaligem 1/2stiindigem Aufkochen 
und Filtration Zusatz von a) 300 em3 

LackmuslOsung von Kahlbaum (Berlin) 
10 Minuten gekocht, dazu 30 g Milch
zucker, wieder 10 Minuten gekocht; b) 
sterile SodalOsung (10 % ) in solcher Menge, 
daB der beim Umschiitteln entstehende 
Schaum blauviolett erscheint; c) 20 cm3 

frisch bereiteteLosung von 0,1 g Krystall
violett B (Hochst) in 100 cm3 warmem, 
sterilisiertem, destilliertem Wasser. 

3. Der Malachitgriinagar (nach 
Lentz und Tietz), der zur Anreicherung 
von Typhusbacillen benutzt wird. Er stellt 
einen 3 % igen zum Lackmusneutralpunkt 
neutralisierten und nach dem Abkiihlen 
auf etwa 50 0 C mit Malachitgriin extra che
misch rein (Hochst) im Verhaltnis von 
etwa 1: 6000 versetzten Fleischwasser
peptonagar dar. Der Malachitgriinzusatz 
ist vor Herstellung einer groBeren Menge 
des Nahrbodens am besten jedesmal be
sonders auszuprobieren, urn diejenige 
Konzentration zu treffen, bei der einer
seits moglichst erhebliehe Zuriiekdrangung 

Schiirmann, Repetitorium. 6. Aufl. 11 
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Welches ist der Elektiv
nahrboden fUr Diphtherie
bacillenY 

Wie geht man bei der Be
reitung von Blutserumnahr
boden vorY 

Welcher Nahrboden eignet 
sich am besten zum Wachs
tum von Gonokokken Y 

Rier sei auch der fUr das 
Wachstum von Influenza
bacillen sehr empfehlens
werte Blutagar erwahnt, der 
von Levinthal angegeben 
ist. Siehe S. 196 Kapitel 
"Gruppe der hamoglo
binophilen Bacillen". 
Kennen Sie noch Blutnahr
bOden' 

Welche anderen Nahr
boden werden in der Bak
teriologie zuweilen noch an
gewendetY 

anderer Bakterien, andererseits aber 
mogIichst geringe Wachstumshemmung 
der Typhusbacillen selbst stattfindet. 

Das Lofflersche Blutserum, eine Mi
schung von 3-4 Teilen Blutserum + 1 Teil 
alkalischer Bouillon (bereitet aus 1 % 
Pepton, l/S % NaCI und 1 % Trauben
zucker) s. Seite 200. 

Das steril entnommene Blut bleibt 
24 Stunden kiihl im Eisschrank stehen, 
das abgesetzte Serum wird abpipettiert, 
fraktioniert, sterilisiert. Statt Serum 
kann man auch Ascites-, Ovarialcysten
und Rydrocelenfliissigkeit benutzen. 

Nun wird das Serum in schrager 
Schicht oder in Petrischalen 3 Tage nach 
einander je l/S Stunde lang im Serum
erstarrungsapparat auf 95-98 0 C erhitzt. 

Durch Vermischen fliissigen sterilen, 
auf 50 0 Cerwarmten Blutserums bzw.Asci
tesfliissigkeit mit auf 50 0 C abgekiihltem 
Agar erhalt man Blutserumagar (Ascites
agar usw.). 

Menschenblutserum oder Ascitesagar. 

J a, der Blutalkaliagar nach Dieudonne 
s. Choleravibrionen. 

Eier, Gehirn, Kartoffeln, halbiert mit 
Schale oder Kartoffelscheiben ohne 
Schale, Kartoffelbrei, Brot und Milch. 

Von den EiernahrbOden sei hier der 
Eigelbnahrboden nach Lubenau ge
nannt, dessen Zusammensetzung genauer 
angegeben ist im Kapitel "Tuberkel
bacillen" S. 206. 
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Welcher Nahrboden zeigt 
am besten Hamolyse der 
Bakterien an~ 

Blutagar. 
Man laBt in auf 50 0 C abgekiihltem Agar 

10 ccm steril 1-2 Kubikzentimeter Blut 
vom Menschen oder Kaninchen unter ste
tem Schiitteln des Kolbchens eintropfeln, 
gieBt dann zu Platten aus. 

Plattenverfahren. 
Wozu dient das Platten

verfahren¥ 

Wie geht man beim Plat
tengiellen vorY 

Wie bestimmt man z. B. 
den Keimgehalt eines Was
sers' 

Zur Trennung der verschiedenen 
Bakterienarten aus Bakteriengemischen. 
Man bezweckt Einzelkolonien zu er
halten, von denen man dann leicht zu 
Reinkulturen gelangen kann. 

N ach Verfliissigung mehrerer Rohrchen 
Gelatine bei 30 0 C im Wasserbade, wird das 
erste Rohrchen mit dem Material be
schickt, ordentlich durchgeschiittelt. Nun 
iibertragt man 3 Osen Inhalt aus dem 
1. Rohrchen ins 2. Rohrchen, mischt gut 
durch, und so weiter vom 2. ins 3. Rohr· 
chen uew. Die nach der Beimpfung fer
tigen Gelatinerohrchen werden mit 1, 2, 
3 usw. bezeichnet ins Wasserbad von 
25-30 0 C zuriickgesetzt. 1st man mit 
dem Herstellen der Verdiinnungen fertig, 
gieBt man jedes Rohrchen nachAbbrennen 
und Wiederabkiihlen des Rohrchenrandes 
in die auch mit 1, 2, 3, 4 und Datum 
bezeichneten sterilen Glasplatten (Petri
schalen) ein. Die Rohrchen werden 
wegen der Infektionsgefahr sofort in 
SublimatlOsung gelegt, die erstarrten 
Gelatineplatten in einen Brutschrank 
von 22 0 C gebracht. 

Verschiedene Mengen des zu unter
suchenden Wassers 0,1-1,0, bei keim
reichen Wassern bedeutend wernger, 
werden in je einer Petrischale mit 10 cms 

fliissiger Gelatine (30 0 C) iibergossen, gut 
durchgemischt; nach dem Erstarren 
bringt man die Platten 48 Stun den in 
den Gelatineschrank von 20--22 0 C. 

Es folgt dann die Keimziihlung 
11* 
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Wie legt man Kulturen 
auf Agarplatten an~ 

Bei welcher Temperatur 
werden die ausgestrichenen 
Agarplatten bebrfiteU 

Wie steHt man Reinkul· 
turen her~ 

a) mit dem W olffh figelschen Zahl. 
apparat. 

Man zahlt die gewachsenen Kolonien 
aus etwa 12-20 Quadraten mit der 
Lupe, berechnet daraus die Zahl der in 
1 Quadrat im Durchschnitt gewachsenen 
Kolonien, multipliziert damit die Zahl 
der in einer Petrischale enthaltenen Qua· 
drate (66). Auf diese Weise findet man 
die Zahl der in der betreffenden Wasser. 
menge enthaltenen Keime. 

b) Bei stark bewachsenen Platten 
Zahlung unter dem Mikroskop bei 
schwacher Vergronerung. 

Mit Hille einer bestimmten Linsenkom· 
bination ,und Tubuslange wird die Grone 
des Gesichtsfeldes bestimmt. Zahlung der 
Kolonien in etwa 10-12 Gesichtsfeldern; 
man nimmt durch Division das Mittel 
und multipliziert die gefundene Zahl 
mit der Gesichtsfelderzahl der Schale. 
So ist die Keimzahl in der ausgesaten 
Wassermenge ermittelt. Durch Urn· 
rechnung stellt man dann leicht fest, 
wieviel Keime in 1 cm3 Wasser ent
halten sind. 

1. Ebenso wie Gelatineplatten. 
2. Durch AUBstreichen von Material 

auf der Oberflache des Agars mit Glas. 
spatel oder Ose. 

Bei 37,5° C. 

Indem man die betreffende Einzel· 
kolonie mit einer Platinnadel absticht, 
in Bouillon oder auf Schragagar fiber· 
tragt, d. h. sie auf der Oberflache des 
Schragagars durch Hin· und Herfahren 
der Platinnadel 'verteilt (Strichkultur). 

Auch kann man eine Stichkultur 
anlegen, indem man die mit der Einzel. 
kolonie beschickte Platinnadel bei ge. 
rader SteHung des Rohrchens in die Hoch. 
agar. bzw. Gelatineschicht einsticht. 



Welche Verfahren gesta tten 
eine zuverliissige Ziichtung 
aus einer Bakterienzelle? 

Wie wird es ausgefiihrU 

Zuweilen gelingt es nicht, 
aus dem Ausgangsmaterial 
durch Ziichtung Reinkul
turen zu gewinnen. Auf 
welche Weise kann man sich 
dann noch helfen? 

Zur Feststellung der pa
thogenen Wirkung der Bak
terien und aus diagnostischen 
Griinden wird der Tierver
such angesteIlt. Welche 
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Die "Einzelkultur" ist von Lindner 
fUr die Hefekulturen unter dem Namen 
"Tropfchenkultur" oder "Adhiisionskul
tur" angegeben. Spiiter hat Burri fiir aIle 
auf der Oberfliiche von Gelatine oder 
Agar ziichtbaren Mikroben ein Verfahren 
unter dem Namen "Tuschepunktkultur" 
ausgearbeitet. Es ist nicht nur fiir SproB
pilze und unbewegliche Bakterien, son
dern auch fiir bewegliche Spaltpilze als 
brauchbar zu bezeichnen. 

Auf einen fettfreien sterilen Objekt
triiger bringt man vier einzelne Tropfen 
einer Tuscheaufschwemmung (1 + 9). 
1m ersten Tropfen verreibt man etwas 
von dem zu untersuchenden Bakterien
material, iibertriigt daraus etwas in 
Tropfen 2, von diesem etwas in Tropfen 3 
usw. Mit einer abgekiihlten Tuschefeder 
werden aus dem letzten Tropfen einige 
Punkte auf eine gut erstarrte Gelatine
platte gebracht, die nach etwa 1/2 Minute 
mit einem sterilen Deckglase bedeckt 
und mikroskopisch (Trockenlinse) unter
sucht werden. Den Tuschepunkt, der 
nur eine Bakterienzelle enthiilt, be
zeichnet man sich auf der Unterseite der 
Petrischale, liiBt das Bactel'iitm aus
wachsen und impft dann nach dem Ab
heben des Deckglases die aus einer 
e i n zig e n B akterienzeIle hervorge
gangene Kolonie ab. 

Durch den Tierversuch. (Anwendbar 
zur Isolierung von Milzbrandbacillen, 
Pneumokokken, Rotzbacillen, Tuberkel
bacillen usw.). 

Tierversuch. 
1. Die intrakutane Impfung (bei Tuber-

kulose und Diphtherie). 
2. Die kutane Impfung (Pirquet). 
3. Die subkutane Impfung. 
4. Die intraperitoneale Impfung. 
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Impfmethoden kommen hier 
in Betrachtf 

Welche Tiere werden ge
wohnlich zu den Versuchen 
verwendeM 

5. Die intrapleurale und intramusku
liire Impfung. 

6. Die Impfung in die vordere Augen
kammer. 

7. Die intravenose und intrakardiale 
Impfung. 

8. Impfung durch Verfiitterung. 
9. Infektion durch Inhalation. 
Mause, Ratten, Meerschweinchen, evtl. 

Kaninchen, Affen, Vogel. 



Sp ezieller Teil. 

A. Die pathogenen Bakterien. 

I. Die pathogenen Kokken. 

1. Staphylokokken und Streptokokken. 
N ennen Sie mir den bei 

weitem haufigsten Eiter
erreger und beschreiben Sie 
ihn kurz. 

Kennen Sie eImge Farb
stoff bildende Arten7 

Sind Staphylokokken tier
pathogen1 

Wie reagiert die normale 
Haut auf Einreiben von 
Staphylokokken ~ 

W orauf beruht die Wir
kung der Staphylokokken 
im TierkorperY 

Der Staphylococcus pyogenes. Er 
hat seinen N amen nach seiner Lagerung 
(uux'Pv).~ = Traube), ist ein rundes Bak
terium, das auf den gewohnlichen Nahr
boden groBe, run de undurchsichtige 
Kolonien und unter Umstanden Farb
stoffe bildet, die in Alkohol und Ather 
extrahierbar sind. Fast alle aus Krank
heitsprozessen isolierten Staphylokokken 
zeigen hamolytische Eigenschaften auf 
der Blutagarplatte. 

Der Staphylococcus pyogenes aureus 
bildet einen goldgelben, der Staphylo
coccus pyogenes citreus einen zitronen
gelben Farbstoff. Keinen Farbstoff bildet 
der Staphylococcus albus. 

Bei intraperitonealer Verimpfung 
(Kaninchen) entsteht eitrige Peritonitis; 
die sicherste Infektion ist die intravenose. 
Es entstehen Kokkenherde in Nieren und 
Herzmuskel. N ach Brechen oder Quet
schen der Knochen nach intravenoser 
Verimpfung von Staphylokokken ent
steht Osteomyelitis. 

Es entstehen Furunkel, Acnepusteln 
und Phlegmonen. 

Auf den Toxinen, und zwar 
a) auf einem Hamolysin, 
b) " Leukolysin, 
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Wie steht es mit der 
Widerstandsfahigkeit des 
Staphylococcus? 

W 0 findet man Staphylo
kokkenY 

Wie verhalt sich der Sta
phylococcus gegeniiber Farb
stoffen in bezug auf seine 
FarbbarkeitV 

Gelingt eine aktive 1m
munisierung mit Staphylo
kokken' 

Welche Immunstoffe kann 
man im Blute der so vorbe
handelten Tiere nachweisen Y 

Was ist Ristopin' 

Zur Vorbeugung und Be
handlung der Furunkulose, 
Acne, Staphylokokkensepsis 
usw. wird subcutan, intra
muskular und auch intra
venos ein Staphylokokken
impfstoff injiziert. Wie wird 
er gewonnen Y 

Kennen Sie noch eine 
andere Therapie? 

Man hat versuch t, ein hoch
wertiges antitoxisches Se
rum gegen Staphylokokken-

c) auf einem nekrotisierenden Gift 
(N ephrotoxin), 

d) auf chronisch wirkenden Toxinen, 
die Marasmus und amyloide Degeneration 
hervorrufen. 

Der Staphylococcus ist im groDen und 
ganzen ein gegen auBere Einfliisse sehr 
widerstandsfahiger Mikroorganismus. 

5 % ige Carl~olsaure wird 13 Minuten, 
l0f0oige Sublimatlosung 30 Minuten 

ohne Schaden vertragen. 
Manche Staphylokokkenstamme ver

tragen ein 2stiindiges Erhitzen auf 70 0 C. 
In der normalen Raut, auf den 

Schleimhauten (Nase und Mund), in den 
Kleidern, im Wohnungsstaub usw. 

Der StaphyIococcus farbt sich gut mit 
allen Anilinfarben. Er ist grampositiv. 

Sie gelingt nicht jedesmal. Man 
immunisiert Kaninchen erst mit abge
toteten, dann abgeschwachten und end
lich lebenden Staphylokokken. 

Agglutinine, Bakteriolysine, komple
mentbindende Antikorper, Bakterio
tropine. 

Ein konservierter Schiittelextrakt von 
Staphylokokken, der lokale Infektionen 
giinstig beeinflussen solI. 

Aus Reinkulturen von verschiedenen 
yom Menschen stammenden Staphylo
kokkenarten, die in Kochsalzaufschwem
mung bei 60 0 C abgetotet werden. 

(Kaufliche Staphylokokkenmischvac
cine und aus dem infizierenden Stamm 
hergestellte "Autovaccine".) 

Ja, an Stelle der Vaccinebehandlung 
ist die Verwendung des Staphylokokken
toxins in Form des durch Formol entgif
teten Anatoximl oder Formoltoxoids 
getreten. 

Pur Tiere hat es schiitzende Wirkung. 
Beim Menschen wurden bisher befriedi
gende Resultate nicht erzielt. - Des 
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erkrankungen durch aktive 
Immunisierung von Tieren 
zu gewinnen. Wie sind die 
gewonnenen Resultate~ 

Konnen Sie mir noch einen 
anderen Eitererreger nennen ~ 

W 0 findet er sich' 

W odurch unterscheidet er 
sich von den Staphylokok
kenY 

Behalten Streptokokken 
ihre Virulenz bei Zuchtung auf 
kfinstlichen NahrbOden beiY 

Wie erhalt man Strepto
kokken virulent? 

In der Farbbarkeit ver
halt er sich wie die Staphy
lokokken; bildet er ToxineY 

Welche Arten del' Varie
taten von Streptokokken 
kennen SieY 

Rekonvaleszentenserums hat man sieh 
oft mit Erfolg bedient. 

Den Streptococcus. 

Auf normalen menschlichen Schleim
hauten. Ais Krankheitserreger kommt 
er vor bei Erysipel, Puerperalfieber, 
Lymphangitis, Angina, Endokarditis, 
Otitis, Meningitis, bei Darmkatarrhen 
der Sauglinge, weiter bei Mischinfek
tionen, Phthise, Diphtherie, Gelenk
rheumatismus, Pocken, Scharlach. 

Durch die Lagerung und in der 
Kultur. Die einzelnen Kokken legen 
sich kettenformig aneinander; daher der 
Name (at"QE1tt"C), = Kette). 

Auf der Agaroberflache bilden sich 
zarte grob granulierte Kolonien. Wachs
tum in Bouillon! Bodensatz, oft am 
Rande des Reagensrohrchens in der 
Bouillon herdformige Ansammlung (kleine 
weiBe Punkte). 

Nein. Sie nimmt abo 

Durch Tierpassage (Maus und Kanin
chen). Durch fortgesetzte Tierpassage 
laBt sich die Virulenz steigern. 

Losliche Toxine und Endotoxine bildet 
er nur in geringer Menge, in den Kulturen 
ist Hamolysin nachweisbar. 

Gundel teilt die Streptokokken in 
zwei Hauptgruppen: 

Gruppe A. umfaBt die stabilen 
Stamme, wie Streptococcus pyogenes 
haemolyticus, Streptococcus viridans, 
Streptococcus lanceolatus (Pneumococ
cus), obligat anaerobe Streptokokken. 

Gruppe B umfaBt die labilen Stam
me und zwar die Gruppe der pleomor
phen Streptokokken: 

1. Mundstreptokokken, 
2. Darmstreptokokken(Enterokokken), 
3. Milchstreptokokken 
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Konnen Sie etwas iiber 
die Eigenschaften der eben 
aufgezahlten Erreger 
berichtenY . 

Lassen sich Tiere aktiv 
mit Streptokokken immuni
sieren' 

und die Gruppe der ubrigen anhamo
lytischen Streptokokken. 

Der Streptococcus pyogenes hae
molyticus ist ein haufig vorkommender 
Entzlindungs- und Eitererreger (Panan
tium, Erysipel usw.). Er findet sich bei 
Scharlach und foudroyant verlaufenden 
Streptokokkenseptikamien. Nachweis: 
Mikroskopie des Eiterausstriches, Anlegen 
einer Patientenblut-Agar~GuBplatte. 

Der Streptococcus viridans von 
Schott muller ist als der geffuchtete 
Erreger der fast immer todlich verlaufen
den Endocarditis lenta zu bezeichnen. 
Die Kolonien zeigen einen grUnlichen 
Farbton. Nachweis durch Patientenblut
Agar-GuBplatten; langsames Auftreten 
der Kolonien nach 48-96stlindiger Be
briitung. 

Die obligat anaeroben Strepto
kokken kommen als Erreger von Hals
phlegmonen ausgehenden Septikamien 
und bei Puerperalsepsis vor. 

Die pleomorphen Streptokokken 
zeigen Kugel-Diplo-Kettenlagerung, lan
zettformige Gebilde. Sie finden sich in 
der MundhOhle, im Darmkanal beiMensch 
und Tier, sind in der N atur weit verbreitet 
und auch in der Milch als Milchsaure
streptokokken. Beim Menschen Erreger 
einer Cystitis, Pyelitis, eines Gallenblasen
empyems oder auch einer Peritonitis evtI. 
mit Colibacillen. Bei Tieren erzeugen sie 
die Druse der Pferde, den gelben Galt 
oderdie Streptokokken-Mastitis der Kuhe. 

Die Gruppe der ubrigen anhamo
lytischen Streptokokken zeigt be
trachtliche Variabilitatsneigung; man 
kann sie als die Erreger der Herdinfektion 
bezeichnen. Die durch sie bedingten 
chronischen Infektionen sind prognostisch 
recht ernst. 

Ja. Durch wiederholte Injektion abge
toteter und dann lebender Streptokokken. 

Das Serum hat Schutzwirkung gegen . 
die homologen Bakterien. 



Welche Alltikiirper enthalt 
das Immunserum~ 

Wie sind die therapeuti
schen Erfolge~ 

Pneumococcus_ 171 

Agglutinine, Bakteriotropine. 

Noch zweifelhaft. Man will mit poly
valenten Seren eine giinstige Beein
flus sung des Krankheitsprozesses beob
achtet haben. 

2. Pneumococcus (Diplococcus lanceolatus). 

Beschreiben Sie mir den 
Pneumococcus lanceolatus. 

Gedeihen Pneumokokken 
auf kiinstlichen Nahrboden 
leichM 

1st Ihnen bekannt, daB 
der Pneumococcus keineein
heitliche Art darstellt? 

Bei welchenErkrankungen 
findet man Typ I, II und 
III der Pneumokokken ~ 

Wo Typ X? 

Auf welche Weise gewinnt 
man am leichtesten Rein
kulturen von Pneumokok
ken~ 

1st Ihnen ein Unterschei
dungsmerkmal zwischen 
Pneumokokken und Strep
tokokken bekannt? 

Er ist ein Kokkus in Ei- oder Lanzett
form (Kerzenflammenform), nach Gram 
farbbar, der deutliche Kapselbildung in 
Praparaten aus dem erkrankten Menschen 
und Tier aufweist. 

Nein; am besten gedeihen sie auf As
citesagar, Blutagar, Blutserum und Eier
bouillon; sie bilden einen Tautropfen 
ithnlichen Belag auf festen N ahrbOden. 

J a; mittels serologischer Verfahren ist 
die Aufspaltung der Pneumokokken ill 
eine Reihe stabiler Typen (I, II, III) 
und in die Sammelgruppe X gelungen. 
Letztere umfaBt alle anderen Typen_ 
Zum Typ III gehort der wegen seiner 
Schleimbildung sogenannte P n e u m 0-

coccus mucosus. 
Bei lobaren Pneumonien, beimetapneu

monischen Empyemen, primaren Infek
tionen der Meningen, des Peritoneums, 
des Mittelohres. 

Typ X findet man bei herdformigen 
Lungenentziindungen, sekundaren Me
ningititen nach Trauma usw. 

Durch subcutane Impfung von Mausen 
oder Kaninchen mit dem Ausgangs
material; nach dem Tode der Tiere durch 
Aussaat von Herzblut oder Milzmaterial 
auf Ascitesagar oder in Eierbouillon. Die 
Kulturen sind alle 8 Tage iiberzuimpfen. 

1. Pneumokokken bilden keine Hamo
lyse auf Blutagar. 

2. In Bouillonkultur, die einen Zusatz 
von 10 % iger wasseriger Losung von tau
rocholsaurem Natron aa enthalt, werden 
Pneumokokken aufgelost, Streptokokken 
dagegen nicht. 
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1st der Pneumococcus 
gegen alillere Einflusse sehr 
widerstandsfahigY 

Wie geht man daher vor, 
um die Pneumokokken le
bend und virulent zu er
haJtenY 

W 0 findet man den Diplo
coccus lanceolatus? 

Hat man mit der Serum
therapie bei Pneumokokken
infektionen ErfolgY 

Wie stellen Sie die N e u -
feldsche Reaktion an? 

N ein. Schon durch Austrocknen 
sterben die Kulturen rasch ab; dagegen 
bleiben die Pneumokokken in eiweiB
haJtiger Hiille lange lebensfahig. 

Mause, die ebenso wie Kaninchen fur 
eine Pneumokokkeninfektion leicht emp
fanglich sind, werden infiziert; sie gehen 
in kurzer Zeit zugrunde. Das Blut der 
infizierten Mause, an Faden angetrocknet, 
oder Organstucke (Milz und Herz), im 
Exsiccator trocken aufbewahrt, haIt die 
Pneumokokken bis zu 6 Monaten lebens
fahig. 

1m Sputum bei krupposer Pneumonie 
(sekundar), bei Pleuritis, Meningitis, 
Endokarditis, bei Otitis, Conjunctivitis 
und Ulcus corneae serpens. 

Es gelang bisher die Herstellung hoch
wertiger Heilsera gegen die Pneumo
kokkentypen I und II. Einen therapeu
tischen Erfolg wird man nur verzeichnen 
konnen, wenn nach Stellung der typen
spezifischen Diagnose aus dem Sputum 
nach Neufeld, die in wenigen Minuten 
erledigt werden kann, das typenspezifi
sche hochwertige Serum (monovalent 
oder polyvalent) injiziert wird (25 ccm 
und mehr intravenos oder intramuskular). 
IntraJumbaJe Verabfolgung bei Pneumo
kokkenmeningitis nach Ablassen der 
entsprechenden Liquormenge. 

Auswurfflocken werden in die typen
spezifischen Sera (Kaninchen) verrieben 
und mit alkaJischer Methylenblaulosung 
vermischt. Es erfolgt nach Auflegen von 
Deckglaschen eine mikroskopische Unter
suchung (Olimmersion). Die positive 
Reaktion zeigt eine Quellung der Kapseln 
bei Vorbehandlung mit homologem Serum. 

3. Gonococcus (Micrococcus gonorrhoeae). 
Wie sieht der Gonococcus 

ausY 
I Der gegen Eintrocknung und alillere 

I Eillflusse wenig widerstandsfahige Gono
coccus hat Diplokokken- und Kaffee
bohnenform. 



Wie verhiilt er sich zur 
GramfiirbungY 

W 0 findet man ihn? 

Er ist ebenfalls auf kiinst
lichen Niihrboden schwer zu 
ziichten; welche Zusatze zum 
Niihrboden bevorzugt erY 

Wiewird unter U mstanden 
die Gonorrhoe auBer durch 
den Coitus noch iibertragen? 

Besteht in Deutschland 
ein Gesetz zur Eindammung 
der Geschlechtskrankheiten? 

Besteht nach dem Uber
stehen einer Gonorrhoe Im
munitatY 

Hat die Serumtherapie 
irgendwelchen Erfolg bei 
Gonorrhoe aufzuweisenY 

Meningococcus. 173 

Er ist gramnegativ. 

1m gonorrhoischen Sekret auf den 
Epithelien, im akuten Stadium der Er
krankung in den polynuclearen Leuko
cyten, in protrahierten Fallen dagegen 
fast nur extrazellular. Evtl. Vornahme 
einer Provokation zur Sicherung der 
Diagnose. 

Menschliches Serum, Ascitesfliissig
keit oder Pferdeblut. 

Bei der Geburt von den Geschlechts
teilen der Mutter, durch Handtiicher, 
Wasche, Schwamme, Badewasser (Epi
demien von Augenblenorrhoe in Kinder
spitalern). 

J a, das Gesetz zur Bekampfung der 
Geschlechtskrankheiten yom 18. Februar 
1927. S. Kapitel "Gesetzliche MaBnah
men zur Bekampfung ansteckender 
Krankheiten" S.261. 

Nein. 

Nein. 
Gute Resultate gegen Komplikationen 

weist dagegen die W r ig h t sche Vaccine auf 
(abgetotete Gonokokken, deren Ziichtung 
zuvor auf NahrbOden mit genuinem 
EiweiB erfolgte). Eine polyvalente Gono
kokkenvaccine der Behringwerke fiir die 
Behandlung der chronischen gonorrhoi
schen Erkrankungen steUt das "Gonar
gin" dar. 

4. Meningococcus (Micrococcus intracellularis meningitidis). 

Ahneln die Meningokok
ken den Gonokokken? 

Ja, es sind semmelformige Doppel
kokken, die sich auch gramnegativ ver
halten und auf kiinstlichen Nahrboden 
nur gedeihen, wenn diesen menschliches 
oder tierisches EiweiB (Serum, Ascites) 
zugesetzt ist. 
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Welche charakteristischen 
Merkmale weisen die Menin
gokokken in Ausstrichprapa
raten aufY 

1m Rachenschleim finden 
sich auch bei gesunden Men
schen gramnegative Diplo
kokken, die den Meningo
kokken auBerordentlich glei
chen und die Diagnose "Me
ningokokken" erschweren. 
Welche Diplokokken sind esY 

Handelt es sich bei den 
Meningokokken um eine 
einheitliche ArtT 

1st der Meningococcus 
gegen auBere Einfliisse re
sistent? 

Wo findet man wahrend 
der Krankheit den Meningo
coccus? 

Auf welche Weise ge
schieht die Verbreitung der 
MeningitisY 

Wie bekampft man die 
KrankheitY 

U ngleichmaBige Verteilung, Verschie
denheit in GroBe, Lagerung und Farb
barkeit der einzelnen Kokken. 

Der Diplococcus crassus, der Diplo
coccus flavus, der Micrococcus catarrha
lis, die sich aber vom Meningococcus 
durch das Vergarungsvermogen gegen
iiber Kohlenhydraten (Lackmuszucker
nahrboden nach v. Lingelsheim) und 
die Loslichkeit durch gallensaure Salze 
unterscheiden. AuBerdem kann man zur 
Unterscheidung von .anderen gramnega
tiven Kokken die Agglutinationsprobe 
mit Meningokokkenserum heranziehen. 

Nein, man kann mit Hilfe von Immun
seren eine beschrankte Zahl von Typen 
aufstellen, iiber die aber eine Einigung 
noch nicht erzielt ist. Wichtig fUr sero
therapeutische MaBnahmen. 

Nein. Austrocknen, schwaches Er
hitzen, desinfizierende Losungen toten 
ihn rasch abo 

In den eitrigen Flocken der Lumbal
fliissigkeit, und zwar innerhalb der Leu
kocyten; in den ersten Krankheitstagen 
auch im Rachenschleim (bis zum 5. Tage). 

Direkt von Mensch zu Mensch. Bis zu 
70 % gesunder Menschen aus der Um
gebung Meningitiskranker beherbergen 
im Rachen Meningokokken (Kokken
trager). Sie verbreiten die Erreger, 
schleppen sie weiter. Bei einigen Kokken
tragern zeigen sich Symptome einer 
Pharyngitis. Somit tritt der Meningitis
kranke als Zentrum fiir die Ausbreitung 
ganz zuriick. 

Durch schnelle sichere bakteriologische 
Diagnose, durch Isolierung desl\Ieningitis
kranken, d. h. Aufnahme in ein Kranken
haus. Von einer Desinfektion ist wenig 
zu erwarten, weil die Erreger in der 
auBeren Umgebung nicht lange haltbar 
sind. . 

Viel groBeres Augenmerk ist auf die 
Kokkentrager zu richten. Bier ware eine 
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Sind mit Meningokokken
serum Heilerfolge erzielt 
worden? 

Isolierung notwendig; sie ist aber nicht 
durchfiihrbar; Gurgelungen, Pinselungen 
sind bisher ohne Erfolg geblieben. Merk
blatter Bollen die Kokkentrager zur Vor
sicht im Verkehr mit anderen MenBchen 
anhalten. Schulkinder Bollen als Kokken
trager 3 W ochen vom SchulbeBuch 
ferngehalten werden. Fortlaufende und 
SchluBdesinfektion. 

DaB Meningokokkenserum ist ein poly
valentes antiinfektioses Serum, von Pfer
den durch Immunisierung mit verschie
denen Meningokokkenkulturen gewonnen. 
Die Erfolge sind urn so besser, je friih
zeitiger das Serum gegeben wird. Am 
besten intralumbale Anwendung, nach 
Ablassen einer entsprechenden Liquor
menge. 

5. Micrococcus tetragenus. 
Zu den Kokken gehoren 

weiter noch der Micrococcus 
tetragenus. Was wissen Sie 
dariiber? 

Der Micrococcus tetragenus zeigt zwei 
oder vier Kokken in einer Kapsel. Er ist 
grampositiv, pathogen fur Mause und 
findet sich im Sputum des Menschen 
(Kavernen). 

II. Die pathogenen Bacillen. 
1. Bacillus anthracis (Milzbrandbacillus). 

Der Milzbrandbacillus tritt 
entweder einzeln oder in 
Form von Verbanden auf. 
Wie verhalt er sich morpho
logisch in Ausstrichprapara
ten und kulturell? 

Die Enden der einzelnen die Faden 
zusammensetzenden Bacillen sind (nur 
im gefiirbten Praparat!) verdickt (bam
busstabahnlich). Deutliche Kapsel
bildung zeigen Ausstriche aus Organen. 
AuBerhalb des lebenden Korpers und 
in alten Kulturen erfolgt Sporenbildung 
(mittelstandige Spore). Die Widerstands
kraft der Sporen gegeniiber Dampf ist 
verschieden (2-15 Minuten Abtotung 
im Dampf 100 0 C). Die Milzbrandkolonien 
zeigen mit schwacher VergroBerung be
trachtet lockige Fadenbildung ("gelocktes 
Frauenhaar"). Diagnostisch zu ver
werten. Bouillon bleibt klar; am Boden 
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Welehe Tiere sind fiir MUz
brand wenig oder gar nieht 
empfanglieh Y 

Wie stent man die bakte
riologisehe Diagnose "Milz
brand"Y 

W orauf beruht die Ther
moprazipitation naeh As
eom 

Welehe Arten von MUz
brand unterseheidet man 
beim Mensehen? 

Welehe Ubertragungsmog
liehkeiten des MUzbrandes 
kommen bei den Tieren in 
Betraeht? 

des Rohrehens erkennt man wolkige 
Massen. 

Runde und gewisse Rassen von 
Rammeln sind wenig empfanglieh. Kalt
bliiter und Vogel nahezu immun: 

1. In der Kultur. 
2. 1m Tierversueh. 
3. Serodiagnostiseh naeh Aseolis Me

thode der Thermoprazipitation. 

Darauf, daI3 Serum von mit MUzbrand 
immunisierten Tieren oft reiehlieh Pra
zipitine enthiilt, d. h. Stoffe, die imstande 
sind, aus Milzbrandbaeillen stammendes 
Eiweill auszufallen. Man sehiehtet 
wasserklar filtrierte Koehextrakte aus 
den milzbrandverdaehtigen Organen vor
siehtig auf prazipitierendes Milzbrand
serum. .An der Beriihrungsstelle der 
beiden Fliissigkeiten entsteht, wenn es 
sieh um Milzbrand handelt, innerhalb 
1/, Stunde ein weiller Ring. Die Reaktion 
gelingt noeh mit Extrakten aus ver
faulten Organen. 

I. Den Rautmilzbrand. Er kommt 
bei Viehkneehten, Fleisehern, Abdeekern, 
Gerbern, Biirstenmaehern, Tierarzten 
usw. vor. Gelegentliehe Ubertragung 
dureh Insektenstiehe (Sehmeillfliegen). 

II. Den Lungenmilzbrand, infolge 
von Einatmung von Milzbrandsporen 
(Lumpensortierer, RoI3haararbeiter). 

III. Den Darmmilzbrand, dureh 
Verzehren rohen infizierten Fleisehes. 

1. Die Aufnahme der Erreger dureh 
Verletzungen der Raut (Steehfliegen, 
Wunden). 

2. Die Aufnahme der Erreger dureh 
Futterkrauter, die mit MUzbrandsporen 
infiziert sind (herriihrend von Aussehei
dungen kranker Tiere). 

3. Verunreinigung der Bodenoberflaehe 
mit infektiOsem Material von Versehar
rungsplatzen und dureh Ubersehwem
mungswasser von Wasser aus Gerbereien. 
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Wie wird eine Milzbrand· 
epizootie verhiitet (Reichs. 
viehseuchengesetz) Y 

Mit welcher Flussigkeit 
werden samtliche aus dem 
Ausland eingefuhrten Haute 
desinfiziertY 

Welche MaBnahmen wer· 
den zum Schutz der Nutz· 
tiere gegen Milzbrand ange· 
wendetY 

Was wissen Sie uber die 
Behandlung des Milzbrandes 
beim Menschen Y 

Durch streng durchgefiihrte Anzeige· 
pflicht, durch tJberwachung der Einfuhr 
tierischer Rohstoffe, durch tJberweisung 
der Milzbrandkadaver an die Abdeckerei 
oder Begraben derselben in 3 m Tiefe mit 
nachtraglichem tjbergieBen mit Kalk. 
milch. 

Mit der Pickelfliissigkeit: 1 kg Haute 
24 Stunden in 10 Liter 1 % Salzsaure + 
10 % Kochsalz. 

1. Die aktive Immunisierung der Tiere 
mit abgeschwachten Milzbrandbacillen 
nach Pasteur (Impfverlust 1%0)' Schutz 
ein Jahr. 

2. Die passive Immunisierung mit 
20-300 cm3 Serum schiitzt Hammel, 
Rinder, Pferde gegen die Infektion fiir 
einige Monate. 

3. Die kombinierte aktive und passive 
Immunisierung nach Sobernheim. 

Beim Menschen wendet man die passive 
Immunisierung mit Milzbrandserum an 
(50-100 ccm evtl. noch mehr beim Er· 
wachsenen intramuskular oder intra· 
venos. In den nachsten Tagen geringere 
Dosen subcutan.) Daneben Therapie mit 
Salvarsan, das als Neosalvarsan in zwei· 
tagigen Abstanden und in der Menge von 
etwa 0,6 g intravenos verabreicht wird. 

2. Bacillus tetani (Tetanusbacillus). 
W odurch unterscheidet 

sich der Tetanusbacillus von 
den bisher besprochenen Ba· 
cillenY 

Was wissen Sie iiber die 
morphologischen und kul· 
turellen Merkmale des Te. 
tanusbacillusY 

Schiirmann, Repetltorlum. 6. Aufl. 

Er wachst nur anaerob. 

Er ist ein schlankes bewegliches Stab· 
chen mit leicht abgerundeten Ecken. 
Charakteristisch ist die Form und An. 
ordnung seiner Sporen. Gramfarbung 
unsicher. Die endstandige Spore er· 
scheint zunachst kugelig (Trommel. 
schlagelform), spater oval. Die GeiBeln 

12 
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Wie iibertriigt man Teta· 
nus auf Versuchstiere? 

Welche Tiere sind gegen 
Tetanusinfektion immunY 

W odurch kommt der Te· 
tanus zustandeY 

W 0 findet sich der Teta· 
nusbacillus in der AuBen· 
welty 

Wie kommt es, daB der 
Mensch nicht hiiufiger vom 
Tetanus befallen wird? 

Wie bekiimpft man den 
Tetanus? 

Hat die prophylaktische 
Tetanusschutzimpfung Er· 
folge gehabU 

sind peritrisch angeordnet. Die anaeroben 
Kolonien zeigen einen strahligen Bau. 
In zuckerhaltigem Substrat erfolgt starke 
Gasbildung. 

Durch subcutane Impfung, am sicher· 
sten durch Einfiihrung eines sterilen 
Holzsplitters, der mit verdiichtigem 
Material bzw. Kultur getriinkt ist, in 
eine tiefe Hauttasche (Tetanus nach 
24-36 Stunden beginnend). 

Hiihner und Kaltbliiter. 

Durch die Toxine, die der Tetanus· 
bacillus produziert. Man unterscheidet: 

1. Ein Tetanospasmin, das durch 
den Achsenzylinder, durch das Peri· und 
Endoneurium der peripheren N erven zum 
Zentralnervensystem gelangt und nach 
der Verankerung nach einer gewissen 
"Inkubationszeit" die Kriimpfe auslost. 

2. Ein Tetanolysin (hiimolytisch 
wirkend). Praktisch ohne Bedeutung. 

1m Kot (Blinddarm) der Pflanzen· 
fresser (Pferd). So kommt er in die 
Acker· und Gartenerde. 

Weil der Tetanusbacillus nur anaerob. 
ohne Luftsauerstoff sich entwickeln kann 
und die Hautverletzungen nur oberfliich· 
licher Natur sind. 

a) Durch Verhinderung von Hinein· 
gelangen der Erreger in Wunden, z. B. 
durch Verwendung sterilen Materiales 
zu den Platzpatronen. 

b) Durch Herstellen aerober Verhiilt· 
nisse bei tieferen Wunden (Wasserstoff. 
superoxyd). 

c) Durch kriiftige Anwendung von 
Antisepticis. 

d) Durch passive Immunisierung 
(Tetanusantitoxin). 

J a. Die Seruminjektion hat moglichst 
friih nach der Verletzung zu erfolgen. 
Bei ausgebrochenem Tetanus ist der 
Heilerfolg gering. 
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Kennen Sie auch die Be
strebungen der letzten Jahre, 
eine aktive Schutzimpfung 
zu versuchen? 

Ja, mit Formoltoxoiden (Anatoxine) 
bei durch Tetanus besonders gefahrdeten 
Berufen. Der Schutz tritt erst nach 
Wochen ein. Daher wird bei augenblick
licher Gefiihrdung eine aktiv-passive 
Immunisierung empfohlen. 

3. Erreger der Gasodeminfektionen. 
Kennen Sie die Erreger 

der Gasiideminfektionen? 

W 0 finden sich die ge
samten anaeroben Bacillen? 

Sind sie tierpathogen? 

Wie geht man bei del' bak
teriologischen Diagnose vor? 

Wie geht man therapeu
tisch bei Gasiideminfektio
nen vor? 

1st auch prophylaktisch 
zur Serumtherapie zu raten? 

1. Der 
bacillus. 

W elch-Fraenkelsche Gas-

2. Der Novysche Bacillus des malignen 
Odems (Bacillus oedematicus). 

3. Der Pararauschbrandbacillus (Vi
brion septique). 

4. Der Bacillus gigas (Bacillus haemo· 
lyticus). 

5. Der Bacillus histolyticus. 
1m Erdboden, im Darmkanal bei 

Mensch und Tier. 
Fast aIle sind fiir unsere gebrauchlich

sten Versuchstiere hochpathogen. 
Dureh Anfertigung direkter Priiparate, 

Anlegung anaerober Kulturen durch in
tramuskuliire Infektion von Meer
schweinchell. 

N eben del' chirurgisehen Behandlung 
wegen der raschenAusbreitungdesKrank
heitsbildes friihzeitige und ausgiebige 
Eillspritzung des von den Behringwerken 
hergesteIlten Anaerobenserums, das als 
polyvalentes Serum gegen die verschie
denen Anaerobier geriehtet ist. 

Ja. AuBer der Serumbehandlung kann 
man auch eine aktive Immunisierung mit 
Formoltoxoiden versuf'hen. 

4. Bacillus botulinus. 
(Bazillus der Wurst-, Fleisch- und Fischvergiftung.) 

Beschreiben Sie den Bac. Ein gerades Stabchen mit abgerundeten 
botulinus! Enden, beweglich (peritriche GeiHeln), 

grampositiv, bildet endstandige, nicht 
sehr widerstandsfiihige Sporen. Anaerobes 
Wachstum. 

12* 
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Wie verhalt sich das von 
ihm gebildete Gift? 

Wie wirkt der Bacillus 
botulinus krankmachend~ 

Welche prophylaktischen 
MaBregeln kommen in Be
trachM 

Wie bekampft man den 
Botulismus? 

Es wird durch 1/2stiindiges Erwarmen 
auf 80° C, durch Kochen in kiirzester Zeit 
unwirksam. Es ist gegen Licht und AI
kalien wenig widerstandsfahig. 

Er wuchert gelegentlich in N ahrungs
mitteln, Konserven, produziert daselbst 
ein Gift, das beim Menschen nach dem 
GenuB solcher Konserven usw. die Ver
giftung (Botulismus) erzeugt. Erbrechen, 
Lahmungen der Muskeln des Auges, des 
Schlundes, der Zunge, des Kehlkopfes, 
Erweiterung der Pupille, Ptosis, Akkom
modations- und Motilitatsstorungen des 
Auges, Schlingkrampfe. 

Langes Durchkochen von Konserven, 
sorgfaltiges Rauchern, Verwendung star
ker Salzlake (10 %), Ablehnung alIer ran
zigen und abnorm schmeckenden Nah
rungsmittel oder von Konserven aus 
Biichsen, die durch Gasbildung aufgebeult 
sind. Meldepflicht der Erkrankungen. 

Durch Injektion von antitoxinhaltigem 
Serum. 

5. Bacillus pyocyaneus. 
In Verbanden findet man 

zuweilen einen griinblauen, 
stark riechenden Eiter, Ge
ruch undFarbewerden durch 
den Bacillus pyocyaneus, 
einen beweglichen gramnega
tiven Bacillus, hervorgerufen. 
Bildet er in Kulturen auch 
einen griinen fluorescieren
den FarbstofU 

W 0 findet er sich in seiner 
natiirlichen Verbreitung~ 

Was ist Pyocyanase? 

Ja, er bildet zwei Farbstoffe, von 
denen der eine, spezifische, in Chloroform 
loslich ist (Pyocyanin). 

1m Pferde- und Schweinekot, Diinger, 
Wasser, im SchweiB. Beim Menschen 
gelegentlich bei Pyelitis, Otitis usw. 

Ein aus Bouillonkulturen des Bacillus 
pyocyaneus durch Eindampfen auf ein 
bestimmtes Volumen gewonnenes Produkt 
(Emmerich und Low), das zur Auf
losung von Bakterien empfohlen wurde, 
eine besondere Tiefenwirkung kommt ibm 
nicht zu. 
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6. Bacillus typhi abdominalis (Typhusbacillus). 
Sind die als Stab chen von 

verschiedener Lange und 
Dicke erscheinenden Typhus
bacillen, die auch zuweilen 
langere Faden bilden, be
weglichY 

Welche charakteristische 
Form zeigen die Oberflachen
kolonien auf der Gelatine
platte~ 

Die Unterseheidung des 
Typhusbacillus von anderen 
ahnliehen Bakterien, na
mentlich Koli- und Aeroge
nesarten, ist mit Schwierig
keiten verbunden. Welche 
Eigenschaften des Typhus
bacillus werden zur Differen
zierung herangezogen ~ 

Wie verhalt es sich mit der 
Resistenz des Typhusbacil
lusY 

Wann finden sieh Typhus
baeillen 

a) in den Faeces! 

b) im Urin? 

Welehe speziellen N ahr
boden kommen fur die 
bakteriologische Typhusdia
gnose hauptsaehlich in An
wendungY 

Sie zeigen lebhafte Eigenbewegung; 
8-12 peritrich angeordnete GeWeIn um
geben den Typhusbacillus. 

Weinblattform. 

1. Die relative Unempfindlichkeit des 
Typhusbaeillus gegen Saure, Coffein, 
Krystallviolett, Malaehitgrlin und Galle. 

2. Seine Abneigung gegen Assimilie
rung und Zerlegung von Kohlenhydraten. 

Er ist gegen auBere Einflusse ziemlieb 
widerstandsfahig. Ritze von 50-60° C 
vernichtet ihn in einer Stunde. 

a) Vom Ende der 2. Krankheitswoche 
an fruhestens, in der 4. und 5.Woehe nur 
sparlich, in der Rekonvaleszenz oft wieder 
in groBerer Menge. 

b) Erst von der vierten bis flinften 
Krankheitswoche an, dann aber nicht 
selten langere Zeit. 

1. Fur Blutuntersuchungen. 
Vor allem die Galle oder die Galle

bouillon (ali), die bei beginnender 
Typhuserkrankung in den ersten 10 bis 
14 Krankheitstagen 90-95% positive 
Resultate liefert. Die gleiche Probe gilt 
auch fUr die Zuehtung der Paratyphus 
B-Bacillen. Es werden in 20 em3 

Gal1ebouillon am besten 5-7 em3 Blut 
aus der Vena mediana unter stetem 
Umsehutteln des Koibehens steril einge
lassen. Am besten werden 3 Kolbchen 
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angelegt. N ach 12, 24 und 48 stiindiger 
Bebriitung wird nach leichtem Schiitteln 
etwa 0,5 cms aus den einzelnen Kolbchen 
auf Endo- oder Agarplatten verarbeitet. 
Bei Verunreinigung der Kolbchen kann 
die weitere Verarbeitung auf Malachit
griinagarplatten geschehen. 

II. Fiir Faeces und Urin, Nahrboden, 
die die massenhafte Vermehrung der 
normalen Darmflora ein wenig zuriick
halten, wie: 

a) Lackmusnutroseagar (siehe 
S. 161) nach v. Drigalski, von blauem 
Aussehen. Der Milchzucker des Nahr· 
bodens wird von den meisten Coliarten 
vergoren, nicht jedoch von den pathoge
nen Darmbakterien. Typhuskolonien und 
Paratyphuskolonien blau, glasig, Coli
kolonien rot, nicht durchsichtig. 

b) Fuchsinnahrboden (siehe S. 160) 
nach Endo. Das dem Nahrboden zuge
setzte, durch Suifit entfarbte Fuchsin, 
wird dort, wo durch Milchzuckerverga
rung Saure frei wird, regeneriert. Aus
sehen hellgelbrosa - fast farbIos, Typhus
kolonienfarblos,Paratyphuskolonienfarb
los, Kolikolonien rot. 

c) Bitters Chinablaunahrboden, 
auf dem Saurebildner blau, Typhus
kolonien farblos oder gelblich wachsen. 

d) Malachitgriinagar (siehe S. 161) 
zur Anreicherung von Typhus- und Para
typhusbacillen (Lentz und Tietz). Nach 
24-48stiindiger Bebriitung Abschwem
mung mit NaCI-Losung; 10 Minuten 
stehen lassen und hierauf 15 Minuten 
schrag gestellt. 1-3 ()sen von der Ober
flache der KochsalzlOsung auf Endo
platten ausstreichen. N ach 24 Stunden 
evtl. Reinkultur. 

e) Anreicherung in fliissigen Nahr
substraten, wie dem mit Brillantgriin 
(1: 100000) und Rindergalle (5%) ver
setzten Tetrathionatnahrboden und spa
tere Aussaat auf die erwahnten Nahr
substrate. 
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Zur genaueren Differen
zierung der geziichtetenRein
kultur dienen besondere 
N ahrbOden. Welche sind das~ 

Wie verandert der Typhus
bacillus Neutralrot-Trauben
zuckeragar und Lackmus
molke¥ 

Kennen Sie noch ein 
auBerst feines Differenzie
rungsverfahren Y 

Man verwendet fUr die 
Diagnosestellung aus dem 
B1ute des Typhuskranken 
eine naeh Gruber-Widal 
benannte Reaktion. W orauf 
beruht diese1beY 

Wie steUt man die Widal
sehe Reaktion an ¥ 

Bouillon zur PrUfung auf Beweglieh
keit, Schragagar zur Ziichtung der Rein
kultur, weiter Neutralrot-Traubenzucker
agar und Laekmusmolke zur Priifung der 
biochemischen Lei stung. 

1m Neutralrot-Traubenzuekeragar er
fo1gt keine Veranderung, Laekmusmolke 
bleibt leicht rot und klar. 

Die Agglutination der Typhusbacillen 
bzw. der typhusverdachtigen Bacillen mit 
Verdiinnungen der versehiedenen typen
spezifischen Seren in Form der orientie
renden serologisehen Priifung verdachtiger 
Kolonien auf dem Objekttrager oder der 
auswertenden Agglutination in Reagens
glasern (Gruber-Widalsche Reaktion) 
und die spezifisehe Auflosbarkeit der 
Typhusbacillen im Pfeiffersehen Versuch 
(siehe Choleravibrionen). 

Auf der Anwesenheit von Agglutininen, 
die schon nach den ersten 8-14 Krank
heitstagen im Blutserum der an Typhus 
Erkrankten auftreten. 

Zu versehieden abgestuften Verdiin
nungen des Patientenserums, 1/60, 1/100, 

1/200, bringt man gleiche Mengen einer 
sieheren, stark aggiutinablen Typhus
kultur. Kontrollen mit Normalserum 
diirfen nicht fehien. Entweder wird die 
Probe auf dem Objekttrager bei schwa
cher VergroBerung oder makrosko
pisch in Reagensglasern angestellt. Be
obachtung nach 2stiindiger Bebriitung 
bei 37 a C mit Lupe oder Agglutinoskop. 
Agglutination bei der Verdiinnung 1/100 

beweist Typhusinfektion. 
U m festzustellen, urn we1che Infektion 

es sich handeIt, fiihrt man die eben be
schriebene Reaktion mit verschiedenell 
pathogenen Darmbakteriell, wie z. B. 
Typhus-, Paratyphus A-, Paratyphus B-, 
Enteritis-, Gartner-Bacillen, Ruhrbacillen 
und dem Bacillus abortus Bang aus. 
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Was lii13t sich gegen die 
Exaktheit der Widalschen 
Probe einwenden7 

. Was wissen Sie iiber die 
serologische Typendifferen
zierungY 

Welche Infektionsquellen 
spielen beim Typhus eine 
HauptrolleY 

Serum von Typhus-Schutzgeimpften 
agglutiniert Typhusbacillen; ebenso soll 
das Serum Ikterischer zuweilen positive 
Widalsche Reaktion geben. 

Die Typhus-, Paratyphus-, Enteritis
Gruppe la13t sich serologisch in 5 Haupt
gruppen aufteilen (A, B, C, D und E) nach 
ihrem O-Antigen und nach ihrem H
Antigen in eine groBere Zahl von Typen. 
(0 = thermostabiles Korperantigen, H = 
thermolabiles Antigen (GeiBelapparat.) 
Zur A-Gruppe gehoren vor aHem Para
typhus A, zur B-Gruppe die Typen Para
typhus Schottmiiller B, Enteritis Breslau 
und andere Enteritisgruppen, zur Gruppe 
C die Typen Paratyphus C, Suipestifer 
usw., zur Gruppe D die Gartnergruppe 
und weitere Typen und der Typhus
bacillus. Der Vollstiindigkeit halber sei 
erwahnt, daB noch ein drittes Antigen 
entdeckt wurde, das sog. Virulenz- oder 
Vi -An tigen. 

1. Die Absonderungen der Kranken 
(Kot, Drin, Sputum). 

2. Die ersten nicht in arztliche Be-
handlung gelangenden Falle. 

3. Die Leichtkranken (Kinder). 
4. Die Typhustrager: Entweder 
a) Rekonvaleszenten, die noch Monate 

evtl. auch Jahre Typhusbacillen aus
scheiden (Dauerausscheider, vorwiegend 
altere Frauen), oder 

b) unempfanglicheinfizierte Indivi
duen, die nicht erkranken (Bacillen
trager). 

5. Wasche, Kleider, Grubeninhalt und 
die Bodenoberflache, Schachtbrunnen 
(Infektion von der Bodenoberflache aus), 
Trinkwasser aus Fliissen. 

6. Nahrungsmittel: Z. B. Milch, die mit 
Typhus infiziertem Wasser verdiinnt oder 
in mit derartigem Wasser gereinigten 
GefaBen aufbewahrt wird. (Sammelmol
kereien.) ( Gewohnlich Infektion von 
Dauerausscheidern. ) 
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Welche Lebensalter sind 
am meisten fUr Typhus
infektionen disponiert~ 

Bleibt nach dem einma
ligen Uberstehen des Typhus 
eine gewisse Immunitiit zu
rlick' 

Wie bekiimpft man den 
Typhus' 

Hat die Serumtherapie bei 
Typhus Erfolge aufzuweisen ~ 

Welche Verfahren kommen 
fur dieZuchtung derTyphus-

Hier spielen auch die Fliegen eine 
wichtige Rolle fUr die Verbreitung des 
Typhus. 

Das 15.-30. Lebensjahr. 

Ja, sie dauert jahrelang. Rezidive 
sind nach 5-10 Jahren beobachtet. 

1. Durch eine rasche, sichere 
Diagnose, die klinisch hiiufig, besonders 
bei leichten Erkrankungen und bei ab
normem Krankheitsverlauf nicht gestellt 
werden kann. Hier muB die b akterio
logisch-serologische Untersuchung 
herangezogen werden. 

2. Durch Auffindung der Typhus
bacillentrager und Dauerausscheider. 

3. Durch Isolierung des Erkrankten 
und polizeiliche Meldung. Am besten 
Uberfuhrung des Kranken in ein Kran
kenhaus. 

4. Durch laufende und SchluBdesin
fektion. 

5. Durch Untersuchung der Umgebung 
des Kranken und Uberwachung der Ver
dachtsfalle. 

6. Durch Aufklarung der Bacillen
trager uber ihre Allgemeingefahrlichkeit, 
die bedingt wird durch Unterlassen von 
Desinfektion der Hande und der Dejekte. 

7. Durch Verbesserung der Wasser
versorgung und der Entfernung der 
Abfallstoffe. 

8. Durch prophylaktische aktive Im
munisierung nach Pfeiffer und Kolle 
mit Typhusbacillen (subcutan), die eine 
Stunde im Wasserbade bei 53-55° C ab
getotet sind (Dauer des Schutzes etwa 
6 Monate). 

Nein. 

1. Das Hessesche Verfahren: 
Filtration griiBerer Wassermengen 
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bacillen aus Wasser in An
wendung? 

mittels Berkefeldfilter und die durch 
Ruckspiilung abgeschwemmte bakterien
haltige Fliissigkeit auf Platten verar
beiten oder Verdunstung von je 5-10cm3 

Wasser auf Endo-Nahrboden. 
2. Das Fallungsverfahren nach 

Muller. 
3 Liter Wasser + 5 cm3 Liqu. ferri 

oxychlorati. N ach einigen Stunden vor
sichtig vom Bodensatz abgieBen, Boden
satz zentrifugieren. Aussaat auf Platten 
(Malachitgrunagar, Endo- und DrigaIski
agar). 

7. Paratyphusbacillen und Enteritisgruppe. 
Man unterscheidet einen 

Paratyphus-A- und einen 
Paratyphus-B-Bacillus. Nen
nen Sie mir das morpholo
gische und kulturelle Ver
haIten des Paratyphus-B
Bacillus (Schottmuller)Y 

Gibt es auch eine Schutz
impfung bei Paratyphus B
Erkrankungen Y 

Was wissen Sie uber den 
Paratyphus A-Bacillus bzw. 
seine Infektion Y 

Wahrend bei den typhosen 
Erkrankungen der Mensch 
direkt oder indirekt die 
wichtigste Infektionsquelle 

Er ist ein sehr lebhaft bewegliches, 
gramnegatives Stabchen, das Lackmus
molke anfangs rotet, spater blaut (Unter
schied von Paratyphus-A-Bacillen), in 
Neutralrotagar Gas biIdet und ihn redu
ziert, das durch Paratyphus-B-Serum 
hoch agglutiniert wird. 

Ja, mit Paratyphus B-Impfstoff. Unter 
Umstanden, z. B. beim Reisen in die 
Tropen oder bei Kriegszeiten ist eine 
Typhus-Schutzimpfung mit einer solchen 
gegen Paratyphus B und gegen Para
typhus A zu kombinieren (TAB-Impf
stoff). Dreimalige Einspritzungen in Ab
standen von 3-5-8 Tagen intramusku
lar liefem genugenden Schutz. Die Beh
ringwerke haben zur oralen Schutz
impfung einen Impfstoff "Typhoral" in 
Drageesform in den Handel gebracht, der 
die obengenannten drei Antigene enthalt. 

Tritt in Deutschland und in Mittel
europa nur vereinzelt auf und zwar in 
Form eines schweren Typhus. Bakterio
logische Differenzierung notwendig. Be
kampfung wie beim Typhus. 

Der Bacillus enteritidis Breslau und der 
Bacillus enteritidis Gartner, danebennoch 
eine Reihe weiterer Typen. Beim Men
schen rufen sie schwere akute Gastro-



darstellt, handelt es sich bei 
den Enteritisinfektionen mei
stens urn Krankheitserreger, 
die vom Tier stammen und 
als Erreger von Tierseuchen 
eineRolle spielen. Es handelt 
sich entweder urn intravitale 
Infektion von Fleisch kranker 
odeI' notgeschlachteter Tiere 
odeI' urn eine postmortale 
Infektion. Welehe Erreger 
kommen hier in Frage~ 

Wie kommen die "Fleiseh
vergiftungen" zustande? 

Wie geht man bei einer 
derartigen Erkrankung aus 
diagnostisehen Grunden vor'! 

Kennen Sie noeh andere 
Erkrankungen dureh lnfek
tionen mit Bakterien del' 
Paratyphus-Enteritis
Gruppe im Tierreieh? 
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enteritiden hervor (N ahrungsmittelver
giftung). 

Dureh den GenuH eines kranken oder 
notgeschlachteten Tieres odeI' dadurch, 
daB die Enteritisbaeillen postmortal das 
Fleisch infizieren. Dureh Aufnahme in 
den Darmkanal treten bei ungenugend ge
kochten und gebratenen N ahrungsmitteln 
schwere, ja oft tiidliche Krankheits
erscheinungen auf. Auch durch Milch, 
lVlilchprodukte, Enteneier, weiter auch 
von Gansen und anderem Geflugel, Mau
sen (Mausetyphus-Breslaubaeillen) odeI' 
Ratten (Rattentyphus-Ratinbacillen) sind 
lnfektionen von N ahrungsmitteln hervor
gerufen worden. 

Blut, Drin und Stuhl sind bakteriolo
gisch zu untersuchen, cbenso die verdach
tigen N ahrungsmittel. 

Del' Kalbertyphus, das seuchenhafte 
Verwerfen del' Stuten und 8chafe, del' 
Pferdetyphus, del' Schweineparatyphus, 
del' l-Iuhnertyphus, die Kuckenruhr, die 
Enteritis des Rindes, die Suipestifer
infektion des Schweines. 

8. Bacterium coli. 
W 0 findet sich das Bac

terium coli commune (Esche
rich)~ 

Wie sieht das Bacterium 
coli aus? 

In groHen Mengen im Darm eines jeden 
Menschen; es spielt daselbst vermiige 
seiner Fahigkeit, Kohlenhydrate und Ei
weiH zu zersetzen, eine bedeutsame Rolle 
(Einschrankung del' Darmfaulnis). 

Es ist ein plumpes, gerades an den 
Ecken abgerundetes gramnegatives Stab
chen mit peritrich angeordneten kurzen 
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Wie sehen die Kolikolonien 
auf der Agaroberflache aus? 

Unterschied zwischen 
Warm- und Kaltbliiter-Koli
stammen? 

N ennen Sie mir elllige 
kulturelle Unterscheidungs
merkmale der Kolibacillen. 

Wann konnen Kolibacillen 
pathogene Wirkung entfal
tenY 

Was sendet man zweck
maBig den bakteriologischen 
Instituten zur Untersuchung 
bei derartigen Infektionen zu? 

Kennen Sie eine spezifi
sche Therapie bei Koli
infektion? 

zarten GeWeln. Eigenbewegung vor
handen. 

Sie gleichen denen der Typhusbacillen, 
sind aber fiir gewohnlich dicker und 
groBer; bei durchfallendem Lichte weisen 
sie einen irisierenden Glanz auf. 

Die aus dem Warmbliiter stammenden 
Arten vergaren Traubenzucker noch bei 
46 0 0, wahrend die Kolibacillen der Kalt
bliiter diese Fahigkeit nur bei niedrigeren 
Temperaturen aufweisen. 

Die Kolibacillen vergaren Trauben
zucker und meist auch Milchzucker unter 
Saure und Gasbildung. Sie bringenMilch 
zur Gerinnung. In Bouillon bilden sie 
Indol; auf Drigalskiplatten wachsen sie 
als groBe rote Kolonien. 

Wenn sie in empfiinglichere Gebiete 
verschleppt werden. (Katarrh der Gallen
wege; Peritonitis nach Darmperforation, 
Cystitis.) 

Steril entnommenen Urin, Eiter oder 
Venenblut. 

Die Serumtherapie bei Perforationsperi
tonitis etc. Man verwendet entweder 
reines antitoxisches Koliserum, oder ein 
Mischserum des antitoxischen Gasodem-
und Koliserums. Bei chronischen Infek
tionen empfiehlt sich die Anwendung einer 
polyvalenten Kolivaccine. 

Siehe auch Kapitel "Wasser" im hygienischen Teil. 

9. Ruhrbacillen. 
Die in unseren Breiten 

vorkommende Ruhr ist ba
cillarer Art. Sie wird durch 
den Ruhrbacillus (Kruse
Shiga) hervorgerufen. Wo
durch unterscheidet er sich 
vom Typhusbacillus? 

Durch seine Unbeweglichkeit und seine 
plumpe Gestalt. Die auf kiinstlichen 
Nahrboden gewachsenen Ruhrbacillen 
sind durch ihren spermaartigen Geruch 
charakterisiert. Weiter wird der Ruhr
bacillus durch Ruhrserum agglutiniert. 
Seine Resistenz ist bedeutend geringer als 
die des Typhusbacillus. In Substraten 
mit saurer Reaktion stirbt er bald abo 



Nebendem echten giftigen 
Ruhrbacillus gibt es noch die 
Pseudodysenteriebacillen, die 
keine echten Gifte bilden. 
Kennen Sie einige Typen Y 

Wie gelingt die Zuchtung 
der Ruhrbacillen am leich
testen und sichersten~ 

Wie geht man nun weiter 
bei der Differenzierung der 
Ruhrbacillen vor~ 

Die Widalsche Reaktion 
wird ebenso, wie bei Typhus 
beschrieben, angestellt. Von 
welchem Krankheitstage an 
tritt sie auf, und wann gilt 
sie als positivY 

Welche Unterscheidungs
merkmale zeigen die Ruhr
bacillen auf folgenden Nahr
boden: Lackmusmannitagar, 
Lackmusmaltoseagar und 
LackmussaccharoseagarY 

Bilden die Dysenterieba
cillen ein Toxin Y 

Eignen sich abgetotete 
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Ja, den Typ Flexner, Strong, Kru
se-Nonne, Schmitz usw. Sie werden 
nicht durch Dysenterieserum (Kruse
Shiga) agglutiniert. 

Aus frisch entleerten noch warmen 
Stuhlen, und zwar aus den Schleim
flock chen, die man zweckmiiBig in steriler 
0,85 % iger N aCI-Losung abspUlt und 
dann auf Endoagar oder Lackmusnutrose
agar ohne Krystallviolettzusatz aus
streicht. Auf letzterem Nahrboden wach
sen Ruhrbacillen blau, wie Typhus
bacillen; auf Endoagar ebenfalls wie 
Typhusbacillen farblos. 

Anlegen von Reinkulturen, orientie
rende Agglutination; nach deren Ausfall 
dann wie bei Typhusbacillen die quanti
tative Agglutination; Kruseserum agglu
tiniert nur Krusebacillen, Pseudodysente
rieserum niemals Krusebacillen, aber auch 
neben der zugehorigen Pseudorasse an
dere Pseudodysenterierasl!en. 

Vom 5. Krankheitstage an; die Agglu
tination gilt schon bei I: 50 als positiv. 

Lack- Lack- Lack-
mus- mus-mus- mal- saccha-mannit- tose- rose-agar agar agar 

Bac. dys. Kruse-
blau I blau Shiga blau 

" " 
Flexner. rot I rot blau 

" " 
Y .... rot blau blau 

Ja, ein hitzeempfindliches Toxin 
(Endo-Ektotoxin), das nach intravenoser 
Injektion bei Kaninchen Lahmungen und 
eine hamorrhagische Entzundung des 
Dickdarms hervorruft und ein hit z e b e -
standiges Toxin (Endotoxin), das Meer
schweinchen unterTemperaturabfall totet. 

N ein. Sie Iosen beim Menschen heftige 
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Ruhrbaeillen daher zur ak
tiven Immunisierung~ 

Kennen Sie noeh andere 
beim Mensehen angewendete 
Immunisierungsverfahren 
gegen Ruhr~ 

Wie verbreitet sieh die 
Ruhr? 

Gelten fiir dieBekampfung 
der Ruhr dieselben MaBnah
men wie fiir Typhus! 

Das Ruhrserum hat sieh 
therapeutiseh und prophy
laktiseh bewahrt. W orauf 
beruht seine Wirksamkeit? 

Welehe Therapie wird bei 
sehweren und sehwersten 
RuhrfiiJIen empfohlen, wo die 
toxisehen Erseheinungen das 
Krankheitsbild beherrsehen T 

Reaktionserseheinungen aus. Neuerdings 
versprieht man sieh viel von dem Formol
toxoid. 

Die prophylaktisehe Impfung gesunder 
Mensehen mit dem toxiseh-antitoxi
sehen Ruhrbaeillenimpfstoff (Dys
bakta-Boehneke). Dieser Impfstoff 
enthaIt Dysenterie- und Pseudodysen
teriebaeillen, Gift und Antitoxin. 

Injektion 1. Tag 0,5 ems. 5. Tag 
1,0 ems. 10. Tag 1,5 em3 subeutan einen 
Querfingerbreit unterhalb des Sehliissel
beines. Falls besondere Besehleunigung 
in der Durehfiihrung dringend geboten 
erseheint, kann die Impfung aueh zwei
zeitig gesehehen, und zwar 

1. Tag 1,0 em3• 6. Tag 2,0 ems. 
Kinder unter 14 Jahren erhalten die 

Halfte der angegebenen Dosen. 
Fiir frisehe Ruhrfalle eignet sieh 

die Behandlung mit Ruhrheilstoff
Boehneke (Dysenteriebaeillen + Pseu
dodysenteriebaeillen, die mittels Carbol 
abgetotet sind, + Dysenterieantitoxin). 

Dosierung: 1. Tag 0,2-0,3 ems sub
eutan. N aeh 20-30 Stunden 0,5-0,75 
ems subeutan. Naeh weiteren 20-30 
Stunden 0,75-1,0 ems subeutan und 
steigend in gleiehen Abstanden bis 
2,0 ems subeutan. 

1. Dureh Kontakt, 
2. dureh Nahrungsmittel, 
3. selten dureh Brunnenwasser, 
4. dureh Fliegen. 
Ja. 

Auf antitoxisehen, baeterieiden und 
bakteriotropen Substanzen. 

Die Kombination der (passiven) Ruhr
serumtherapie mit der (aktiven) Ruhr
heilstofftherapie. 

Intramuskular oder in bedrohliehen 
Fallen aueh intravenos 20-30 ems bae-
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Wo tritt die durch Pseudo
ruhrbacillen hervorgerufene 
Infektion ofters auf? 

tericid-antitoxisches Dysenterieserum. 
6-12 Stunden spater Injektion von 
0,2-0,3 cm3 Ruhrheilstoff Boehncke 
(s.oben) subcutan. Nach Verlauf von 
24 - 30 Stun den erforderlichenfalls 
Wiederholung der Seruminjektion (meist 
nicht notig) und Fortsetzung der Heil
stoffbehandlung wie angegeben. 

1m Kriege unter schlechten hygieni
schen Verhaltnissen, bei allgemein herab
gesetzter korperlicher Widerstandsfahig
keit, wie in Heil- und Pflegeanstalten, 
cvtl. auch in Kinderheimcu. 

10. Pathogene Kapselbacillen. 
Ein selten bei der mensch

lichen Pneumonie vorkom
mender Bacillus ist der Pneu
mobacillus Friedlander. 
Was wissen Sie fiber seine 
Morphologie~ 

Wie verhalt er sich auf 
Nahrboden in bezug auf 
Wachstum~ 

1st er pathogen? 

Welche Bacillen sind den 
Friedlanderschen Pneu
moniebacillen nahe ver
wandt? 

Er ist ein kurzes, unbewegliches Stab
chen, gramnegativ, bildet durch Anein
anderlagerung mehrerer Bacillen kurze 
Faden. 1m Tierkorper ist er von einer 
Kapsel umgeben. 

Er wachst auf allen gebrauchlichen 
Nahrboden schon bei 20° C. Die Kultur
masse ist fadenziehend, Traubenzucker
lOsungen werden vergoren, wobei Gas 
und Saure gebildet wird. 

Die Pathogenitat ist gering. Bei Ein
fUhrung genfigender Mengen ins Unter
hautzellgewebe und in die serosen 
Hohlen lassen sich Mause und Meer
schweinchen leieht infizieren. Dureh 
Inhalation verstaubter Kulturen ist es 
ebenfalls gelungen, Versuehstiere zu in
fizieren. 

Die Kapselbacillen, die in der N ase 
von Ozaenakranken gefunden wurden; 
auch die bei Rhinosklerom nachgewie
senen Bakterien. 

11. Gruppe der hamorrhagischen Septicamie. 
a) Bacillus pestis (Pestbacillus). 

Welche Baeillen gehoren I Der Pestbacillus sowie die Erreger einer 
zur Gruppe der hamorrha- Reihe von Tierseuchen, die alsPasteurella-
gischen Septicamie? Arten bekannt sind. 
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N ennen Sie mir die mor
phologischen und kulturellen 
Eigentiimlichkeiten des Pest
bacillus. 

Schildern Sie mir kurz den 
Gang der bakteriologischen 
Untersuchung bei Pest aus 
Driisensaft,Pustelinhalt,Blut 
beim Lebenden, aus Milz, 
Furunkeln der Haut, Driisen
saft, Blut und Lungenstiick
chen bei der Leiche. 

Wie geht man vor, wenn 
man eine schone charakteri
stische Polfarbung der Pest
bacillen erhalten willY 

Welche Eigentiimlichkeit 
kommt dem Pestbacillus 
auJ3er seinem charakteristi
schen farberischen Verhalten 
im Gegensatz zu allen ande
ren pathogenen Mikroorga
nismen noch zu' 

Welche Tiere sind fiir Pest 
empfanglich Y 

Auf welche Weise infiziert 
man die Laboratoriumstiere' 

Er ist ein kurzes, plumpes, unbeweg
liches, sporenfreies, nach Gram negati
ves Stabchen, das sich hauptsachlich an 
den Polenden farbt. In den Bubonen 
und in der Leiche bildet er Involutions
formen. Er ist gegen Austrocknung sehr 
empfindlich. 

In Bouillon wachst er in Ketten und 
Stalaktitenform; auf Gelatineplatten 
bildet er nicht verfliissigende Kolonien 
mit unregelmaBig gezacktem, hellem, 
fein granuliertem Rande. Die Resistenz 
ist gering. 

1. Anfertigung mikroskopischer Pra
parate. 

2. Anlegung von Kulturen auf Agar
und Gelatineplatten. 

3. Tierimpfung (Meerschweinchen und 
Ratten). 

4. SerologischePriifung der gewonnenen 
Kultur (Gruber-Widal). 

Das lufttrocken gewordene Praparat 
wird 1 Minute in Alcohol absol. fixiert. 
Durch Abbrennen wird der Rest des 
Alkohols von dem Praparat entfernt, 
das alsdann am besten mit diinner wasse
riger Methylenblaulosung gefarbt wird. 

DaB er noch bei niederen Tempera
turen, selbst im Eisschrank (bei + 5° C) 
zu wachsen vermag. Praktische Ver
wendung dieses Verfahrens daher zur 
Herausziichtung des Pestbacillus aus 
Bakteriengemischen. 

Die Nager, z. B. Ratten und Murmel
tiere (Arctomys bobac. Tarbaganen). 
Auf Meerschweinchen, Mause, Kaninchen 
und Affen kann die Pest kiinstlich iiber
tragen werden. 

Meerschweinchen intraperitoneal 
oder subcutan, oder durch cutane Ver
reibung des Materials auf die rasierte 
Bauchhaut. Ratten durch Einstechen 
der infizierten Nadel in die Schwanz
wurzel, durch Aufstreichen auf die un-
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Welches Material eignet 
sich ffir die Impfung der 
VersuchstiereY 

W 0 sind noch endemische 
Pestzentren, von denen von 
Zeit zu Zeit Epidemien sich 
ausbreiten1 

Auf welche Weise kommt 
die Pestinfektion zustande~ 

Welche Infektionsquellen 
kommen bei Pest in Frage? 

Hinterliillt das Uber
stehen einer Pesterkrankung 
eine Schutzwirkung gegen 
neue Infektion? 

Auf welchem Wege kommt 
es hin und wieder zur Ein
schleppung von Pest in 
Europa? 

Wie wird die Pest wirk
sam bekampfU Siehe auch 
Reichsgesetz vom 30. Juni 
1900, wo im § 20 Ma13regeln 
zur Vertilgung und Fernhal
tung von Ratten, Mausen 
und anderem Ungeziefer an
geordnet werden konnen. 

Schiirmann, Repetitorium. 6. Auf!. 

verletzte Conjunctiva oder N asenschleim
haut und durch Verfiitterung. 

Pustelinhalt, Blut, Sputum, Harn, 
Driisensaft, Milz und Lungenteile. 

1m westlichen Himalaya, in Tibet, in 
Agypten, im N ordwesten von Deutsch
Ostafrika, in Siidamerika. 

1. Von der Haut aus (Pusteln, Furun
keln, Pestbubo). In 30-50 % der FaIle 
Heilung. 

2. Durch die Blutbahn. Prognose un
giinstig (Pneumonie und Darmpest). 

3. Durch Einatmung (primare Pest
pneumonie). Prognose ungiinstig. 

1. Der an Bubonenpest Erkrankte 
bietet kaulll eine Infektionsgefahr. 

2. Der an primarer oder sekundarer 
Pestpneumonie Erkrankte kommt als 
Infektionsquelle stark in Betracht 
(Tropfcheninfektion des Sputums). 

3. Die Infektion wird von Haus- oder 
Wanderratten, insbesondere durch Flohe 
(Pulex cheopis) iibertragen. 

4. Evtl. indirekte Infektion durch 
Wohnung, Wasche, Kleidung. 

Ja. 

Durch Schiffe, auf denen pestkranke 
Ratten sich befinden. 

1. Schiffe, auf denen pestverdachtige 
Ratten oder auffallig viele tote Ratten 
vorgekommen sind, werden einer zehn
tagigen Quarantane unterworfen. Bak
teriologische Feststellung notwendig. 

2. Durch Uberwachung des Grenz
verkehrs mit einem verseuchten Nachbar
lande. 

3. Durch bakteriologische Sicherung 
der Diagnose in besonderen Pestlabora-

13 
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Wie desinfiziert man die 
Schiffe¥ 

Wie kann man beim Men
schen eine kiinstliche Im
munitat gegen Pest hervor
rnfenY 

Welche Immunkorper ent
halt ein Pestserum (Pferd), 
das durch Immunisierung 
mit abgetoteten und leben
den virulenten Pestkulturen 
gewonnen wurde' 

W orauf beruht die Wir
kung eines auf die ange
gebene Weise gewonnenen 
Pestserums' 

Auf welchen Zeitraum 
erstreckt sich die Schutz
wirkung' 

torien nach der Einschleppung einer ver· 
dachtigen Erkrankung. 

4. Durch Isolierung des Kranken und 
aller iibertragungsverdachtigen Personen, 
strengste Meldepflicht. 

5. Desinfektion der Hauser bzw. 
Schiffe und Vernichtung der Ratten. 

6. Immunisierung des Pflegepersonals. 
Entweder mit dem unexplosibelen 

Generatorgas (5 % CO, 18 % CO2, 77 % 
N) oder mit dem Claytonapparat (S02) 
oder mit Piktolin (fliissige S02 + CO2), 

Durch aktive Immunisierung mit ab
getoteten Pestbacillen. Sie empfiehlt 
sich bei Personen, die der Pest ausgesetzt 
sind, wie z. B. A.rzte, Krankenpfleger. 

Agglutinine, Bakteriolysine. 

Auf Bakteriotropinen und Antiendo
toxinen. 

Auf 3-4 Wochen. 

b) Pasteurella-Bacillen. 
Welche Bacillen gehoren 

noch hierher und spielen sie 
bei der menschlichen Infek
tion eine RolleY 

Es sind die Erreger der Gefliigelcholera, 
der Wild- und Rinderseuche, der Pleu· 
ropneumonie der Kalber und Lammer und 
der Schweineseuche. Sie spielen fiiI 
menschliche Infektion keine Rolle. 

c) B. tularense und die Tularamie. 
In welchen Landern kommt In Nordamerika, Kanada, Japan, RuB-

die Tularamie vorY land, N orwegen, Schwed~n, Italien. In 
Deutschland bisher nicht beobachtet. Den 
N amen hat der Erreger von dem Bezirk 
Tulare in Kalifornien, wo er bei eine! 
pestahnlichen Erkrankung der Erdhorn· 
chen oder Ziesel festgestellt wurde. 
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Wie sieht der Erreger aua' 

Welche Berufe sind be
sonders gefahrdeU 

In welchen Formen tritt 
die Tularamie beim Men
schen aun 

Wie wird die Diagnose 
gestellU 

Was wissen Sie tiber die 
Bekampfung der Tularamie 
des Menschen Y 

Er ist ein kleines, pleomorphes, gram
negatives, unbewegliches Stabchen, das 
nur bei Sauerstoffanwesenheit auf beson
deren Nahrboden wachsen kann. Er er
zeugt eine Zoonose, die bei wildlebenden 
Nagetieren als Wdlich verlaufende Bak
teriamie auftritt. 

Personen, die beruflich mit N agetieren 
in Bertihrung kommen, die mit dem Ab
hauten oder der Zerlegung von Wild be
schaftigt sind. Sie infizieren sich einmal 
durch die verletzte oder unverletzte Haut, 
einmal durch den Bindehautsack oder 
durch blutsaugende Insekten. 

1. Als ulcero-glandulare Form (Primar
affekt, Geschwiirsbildung, Lymphdriisen
schwellung). 

2. Als oculo-glandulare Form (Con
junctivitis mit Lymphdriisenschwellung). 

3. Als glandulare Form (ohne Primar
affekt mit Lymphknotenschwellung). 

4. Als typhOse Form (Allgemeininfek
tion mit hohem Fieber und typhusahn
lichem Verlauf). 

Durch Bakteriennachweis durch Ver
impfung von Blut oder von Material des 
Primaraffektes an Meerschweinchen und 
durch serologische Blutuntersuchung mit 
dem Nachweis spezischer Agglutinine. 

Die spezifische Behandlung ist erst im 
Werden begriffen. 1m Vordergrund steht 
die personliche Prophylaxe, Aufklarung 
iiber die Gefahr der Ansteckung. Dasselbe 
gilt auch fiir das Laboratoriumspersonal. 

12. Gruppe der hamoglobinophilen Bacillen. 
Bacillus influenzae. 

a) Bacillus conjunktivitidis K 0 c h • We e k s. 
Die gramnegativen, unbe

weglichen, zu den kleinsten 
Mikroorganismen zahlenden 
Influenzabacillen (1892 von 
R. Pfeiffer beobachtet) sind 
au3erst labile Gebilde, kurze, 

Nein. Sie gelingt im allgemeinen n ur 
auf einem hamoglobinhaltigen Nahr
substrat (Taubenblut). Hier wachsen sie 
als feinste glasartigeTropfchen. Besonders 
empfehlenswert ist ein Agar mittlerer 
Alkalescenz, der Tauben-, Kaninchen-

13* 
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oft diplokokkenahnliche Ba
cillen, die sich an den Polen 
starker farben als in der 
Mitte. Gelingt ihre Zuchtung 
leichM 

Welche Bacillen sind dem 
Influenzabacillus morpho
logisch und biologisch sehr 
ahnlicM 

Wie isoliert man den In
fluenzabacillus aus dem Aus
gangsmaterialY 

Wie verbreitet sich die 
durch den Influenzabacil
Ius hervorgerufene Influenza 
(Grippe)~ 

Wie steht es mit der Im
munitat nach Uberstehen 
der KrankheitY 

oder Menschenblut enthalt. Entweder 
streicht man das steril entnommene Blut 
in dunner Schicht auf der Oberflache der 
Agarplatte bzw. Schragrohrchen aus oder 
fligt nach Levinthal zu 110 ccm ver
flussigten und auf 70 0 C eingestellten 
Agars tropfenweise etwa 5% defibrinierles 
Menschen-, Kaninchen- oder Pferdeblut, 
kocht die Mischung dreimal hinter
einander uber der Flamme kurz auf, 
entfernt die braunschwarzen Gerinnsel 
durch Filtration und gieBt dann Platten 
bzw. Schragrohrchen. In Symbiose mit 
gewissen anderen Bakterien gedeihen die 
Influenzabacillen auch gut auf gewohn
lichem Agar. 

Der Keuchhustenbacillus, der Koch
Weekssche Bacillus, der bei bestimmten 
Bindehauterkrankungen vorkommt. 

Bronchialsputum wird mehrere Male 
nacheinander durch SpUlen in sterilem 
Wasser yom anhaftenden Mundschleim 
befreit. Aussaat auf NahrbOden mit 
Blutzusatz oder auf Glycerinagar. Nach 
24stundiger Bebrutung bei 37 0 C sind auf 
dem Blutnahrboden ganz feine tau
tropfenahnliche Kolonien entstanden. 
Die gewohnlichen NahrbOden sind steril 
geblieben. Saft aus bronchopneumoni
schen Lungenpartien wird mit 1-2 cm3 

Bouillon verdunnt und dann ebenfalls 
auf NahrbOden ausgestrichen. 

Ob der Influenzabacillus der Erreger 
der epidemisch auftretenden Grippe ist, 
wird heute bezweifelt. Englische Forscher 
nehmen atiologisch ein ultravisibles Virus 
an. Die Verbreitung der Influenzaerkran
kung geht von Mensch zu Mensch; durch 
Beruhrung z. B. der Taschentucher, der 
Hande des Kranken mit nachfolgender 
Infektion der eigenen Schleimhaut (Nase, 
Rachen), dann durch Sputumtropfchen. 

Die Immunitat ist nur von kurzer 
Dauer. 
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Wie sucht man sich gegen 
die Influenza zu schiitzen? 

Dadurch, daB man in Influenzazeiten 
den Verkehr mit Kranken meidet (Tropf. 
cheninfektion!). Schutzimpfungen sind 
unsicher und kurzfristig. Gute Erfolge 
will man bei der Verwendung von Rekon
valeszentenserum gesehen haben. 

b) Bacillus des Keuchhustens (Bordet- Gengou). 

Wie sieht der Keuch
hustenbacillus aus? 

1st er leicht auf gewohn
lichem Agar zu ziichtenY 

W odurch unterscheidet er 
sich vom Influenzabacillus? 

1st es gelungen, Keuch
husten experimentell mit 
Reinkulturen zu erzeugen Y 

Wie stent man sich die 
'Ubertragung des Keuch
hustens vorY 

1st die Behandlung mit po
lyvalenten Keuchhustenvac
cinen erfolgversprechend Y 

Er ist ein dem 1nfluenzabacillus ahn
liches, kleines, ovoides, gegen Eintrock
nung und andere schadigende Einfliisse 
wenig widerstandsfahiges Stabchen, das 
sich gramnegativ verhalt, unbeweglich 
und sporenfrei ist. 

Nein. Am besten gelingt die Kultur 
auf Menschenblutagar und erst spater 
auch auf blutfreiem Agar. Die Kolonien 
sehen dick und weiBlich aus. 

Durch sein Wachstum auf bluthaltigen 
Nahrboden, sein hautbiologisches Verhal
ten (Nekrose nach intrakutaner Einver
leibung lebender Keuchhustenbacillen in 
die Meerschweinchen- und Kaninchen
haut) , seine Ramolysebildung auf Blut
agar, Agglutination mit homologem Se
rum (Pferd, Kaninchen), Komplement
bindungsreaktion. 

Bei Affen und Runden konnte man 
mit Reinkulturen typischen Keuchhusten 
auslosen. 

Durch Tropfcheninfektion und Kon
takt. 

Nur im Anfangsstadium empfohlen. 

c) Der Ulcus-molle-Bacillus. 
Wie sieht der Ulcus-molle

Bacillus (Schankerbacillus) 
aus und auf welchem Nahr
boden wachst er am besten Y 

Gramnegatives Stabchen, das in parallel 
liegenden Ketten angeordnet ist und da
her als Streptobacillus bezeichnet wird. 
Das Aussehen ist etwas plump. Er wachst 
auf stark bluthaltigen Nahrsubstraten 
am besten. 
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Wo finden sich die genann
ten Bacillen' 

Wie erfolgt die "tlbertra
gungY . 

1m Gewebe, im Eiter des Bubonen. 

Durch den Geschlechtsverkehr. 

13. Bacillus des Schweinerotlaufs. 
W 0 findet er sichY 

Wie verhiiJt er sich mor
phologisch und kulturellY 

Welche Tiere lassen sich 
mit ihm leicht infizierenY 

1st die Erkrankung auf 
den Menschen iibertragbarY 

Wie bekampft man die 
TierseucheY 

Wie ist die Therapie im 
Erkrankungsfall bei Mensch 
und Tier! 

Welcher Erreger ahnelt 
dem Bacillus des Schweine
rotlaufesY 

1m Blut und in den Organen an Rotlauf 
verendeter Schweine. 

Er ist ein grampositives Stabchen, 
das auf gewohnlichem Nahrboden leicht 
zu ziichten ist und schleierartig feine 
Kolonien bildet. 

Mause, Kaninchen und Tauben; auch 
gelegentlich fiir den Menschen pathogen. 

Ja, durch rotlaufkranke Schweine 
(Stich- und Schnittverletzungen). 

Durch die aktiv -passive Immunisierung, 
die Simultanimpfung (Schutzimpfnng mit 
Immunserum und Kulturen), wodurch ein 
langdauernder Schutz gewahrleistet wird. 

Einspritzung des .hochwertigen Rot
laufserums. 

Der Erreger der Mausesepticamie. 

14. Brucellosis. 
Welche Infektionskrank

heiten gehoren hierher! 

Was wissen Sie mir iiber 
den Erreger des undulieren
den Fiebers (friiher Malta
oder Mittelmeerfieber [Bruce] 
genannt) zu sagenY 

Infektionen durch Micrococcus meliten
sis, Bacillus abortus Bang und Brucella 
suis. 

Der Erreger ist ein unbewegliches, ellip
tisch aussehendes gramnegatives Bacteri
um, das an der Grenze zwischen Stabchen 
und Coccus steht, sparliches Wachstum 
auf kiinstlichen Nahrboden aufweist. Er 
findet sich im Blut, in der Milz, Leber und 
Urin. Durch Ziegenmilch wird die Krank
heit, die in den Mittelmeerlandernherrscht, 
in 10% der FaIle iibertragen. Das Malta
serum enthiiJt Agglutinine; therapeutisch 
wird es benutzt. Die Vaccine-Therapie 
(Autovaccine oder kaufliche Mischvaccine) 
ist vielversprechend. 



Die Erreger der beiden 
anderen Seuchen sind eben
falls kleine gramnegative 
Stabchen, wie der Erreger 
des Maltafiebers. Wie wachst 
der Brucella abortus (Erreger 
der .Abortus-Bang-Infektion 
bei Mensch und Tier, Uber
tragung durch das Rind), am 
bestenf 

Wie stellt man sonst bei 
dengenanntenErkrankungen 
die Diagnose~ 

Wird die Schweineseuche, 
die die Brucella suis hervor
ruft, vom Schwein auf den 
Menschen iibertragen und wo 
herrscht sie? 

Nennen Sie mir die Ein
trittspforte fiir diese Erkran
kungen~ 

Wie bekampft man daher 
die .Abortus-Bang-Infek
tionen' 
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In der Erstkultur nur in N ahrbOden mit 
erhohter Kohlensaurespannung. Sonst 
ist die Blutkultur anzuwenden (Spezial
nahrbOden). 

Durch den Tierversuch und durch eine 
serologische Priifung. 

J a. Sie herrscht in nordamerikanischen 
Bezirken und vereinzelt in nordischen 
Landern. 

Die Schleimhaute des Verdauungs
kanals der .Atmungsorgane, der .Augen, 
der Geschlechtsorgane und auch die Raut. 
Bei Brucella abortus entstehen beim Men
schen die Infektionen vorwiegend durch 
MilchgenuB. 

DurchMeldepflicht aller Erkrankungen. 
Durch Pasteurisierung der Milch neben 
der .Abortusbekampfung beim Rind. 
(Reichsmilchgesetz vom 31. Juni 1930. 
Erlasse des Ministeriums des Innern vom 
22. Jan. 1935 und des Ministeriums fiir 
Ernahrung und Landwirtschaft vom 
1. Marz 1935.) Weiter durch Schutz
impfung des Menschen mitMischvaccinen. 

Diphtherideen. 
15. Bacillus diphtheriae (Diphtheriebacillus). 

W oran erkennen Sie in 
gefarbten Praparaten so
fort, daB Sie Diphtherie
bacillen vor sich haben' 

.An der Form und Lagerung. Die 
jungen Individuen zeigen die Form eines 
kurzen Keils; die alteren sind Hinger, 
zeigen leicht angedeutete Kriimmung, 
zuweilen keulenartige .Auftreibung eines 
oder beider Enden. Lagerung wie "ge
spreizte Finger" oder V -Form oder Y
Form oder palisadenartig. 
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N ach heutigen Anschau
ungen handelt es sich beim 
Diphtheriebacillus auf Grund 
kultureller Unterschiede um 
drei Typen. Kennen Sie diese 
Einteilung~ 

Welcher Nahrboden gilt 
als Elektivnahrboden fiir 
Diphtheriebacillen ¥ 

Kennen Sie noch weitere 
Charakteristika des Diph
theriebacillus? 

W 0 findet man Pseudo
diphtheriebacillen und Xero
se bacillen ~ 

Wie stent man das Diph
theriegift her' 

Altere Kulturen (9-20 Stunden) zeigen 
mit der M. N ei13 erfarbung (essigsaures 
Methylenblau und Chrysoidin) Polkorper
chen (blaue metachromatische Kornchen 
im braungefarbten Bacillenleib [Volutin]). 

Farbemethode siehe Allg. Teil. 
Das Tuschepraparat nach Burri gibt 

ebenfalls gute Bilder_ 
Man unterscheidet die Typen gravis, 

mitis und intermedius. Therapeutisch 
bedeutungslos. Das Toxin (ein echtes 
Ektotoxin) ist iiberall einheitlich. 

Das LOfflersche Blutserumgemisch, 
( 3 Teile Serum + 1 Teil Dextrose
Peptonbouillon), das bei 90° C in Petri
schalen zum Erstarren gebracht wird. 
Auf diesem elfenbeinfarbigen Nahrboden 
wird das diphtherieverdachtige Material 
ausgestrichen. Schon nach 4-6 Stunden 
sind darauf Diphtheriebacillenkolonien als 
kleine, wei13graue, schleimige Tropfchen 
mit leichtem Stich ins Gelbliche ge
wachsen. Angewandt wird ferner in 
gro13eren Laboratorien ein kompliziert 
zusammengesetzter Indikatornahrboden 
nach Clauberg, auf dem die Diphtherie
bacillen einen tiefblauen Rof bilden. 

Saurebildung in Bouillon, die spater in 
alkalische Reaktion ubergeht; Sauerung 
in dextrose-, fructose- und mannose
haltigen NahrbOden, kraftige Reduktion 
(schwarze Kolonien auf Tellurplatten) und 
Gift bild ung (Unterscheidungsmerkmal 
von Pseudodiphtherie- und Xerose
bacillen). 

Auf gesunder und erkrankter Raut und 
Schleimhaut (Nase, Conjunctiva). 

Man ziichtet Diphtheriebacillen bei 37°C 
in Kolben mit Bouillon. Die Diphtherie
bacillen miissen als Raut auf der Ober
flache der Bouillon wachsen. N ach etwa 
4 W ochen enthalt die Bouillon das Gift. 
Gewinnung desselben nach keimfreiem 



Sind Diphtheriebacillen 
sehr resistent gegenuber 
auBeren Einflussen ~ 

Will man feststellen, ob 
der gefundene Erreger wirk
lich ein Diphtheriebacillus 
ist, wird der Tierversuch 
eingeleitet. Wie wird er 
ausgefuhrU 

Was findet man bei der 
Sektion der Tiere? 

W odurch werden die 
Krankheitserscheinungen be
dingU 

Wie wird die Diphtherie 
verbreiteU 

Wie lange sind beim Re
konvaleszenten Diphtherie
bacillen noch nachzuweisen? 

Gibt es bei der Diphtherie 
auch Bacillentrager? 
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Filtrieren der Bouillon. - Abt6ten auch 
durch Toluoluberschichtung. - Zum 
Filtrat, das das Gift enthalt, 1/2 % Carbol
saure zwecks Konservierung. 

Nein. Eintrocknen, Hitze und chemi
sche Desinfizientien vernichten sie bald. 

Es wird einem Meerschweinchen von 
200 g eine groBe Platinose Serumrein
kultur oder 0,2-1,0 cm3 Bouillonrein· 
kultur von Diphtheriebacillen subcutan 
injiziert (Brust). Bei Diphtherie erfolgt 
der Tod des Tieres innerhalb 3-4 Tagen. 
Bei der gleichgroBen Dosis Di·Kultur 
gemischt mit einer reichlichen Menge 
D.-Heilserum (0,2 cm3 200faches Serum 
und mehr) bleibt das Tier am Leben. 

Auch wird die intracutane Methode 
von Romer, die eine Ersparnis an Tier
material bedeutet, da man Versuch und 
Antitoxinkontrolle, ebenso wie die Pru
fung verschiedener Stamme an ein und 
demselben Tier ausfiihren kann, ange
wendet. 

Anstellung des 
Kultur 

Versuches: 
Antitoxin
kontrolle '/ 1 Davon 

, 10 0,1 ccm 0,05 ccm von der Kultur 
,1'00 f intra- (Verdiinnung '/10) + '/, 
/1000 kutau A. E. in 0,05 ccm. 

Odem an der Injektionsstelle, pleuri. 
tische Ergusse, Hyperamie der Neben
nieren. In den inneren Organen keine 
Bacillen. 

Teils durch die lOslichen Toxine, teils 
durch die Toxone (Herztod). 

Durch Ansteckung von Mensch zu 
Mensch (Inkubation 2-3 Tage). Durch 
die unbelebte AuBenwelt mittels infizier· 
ter Gegenstande usw. 

Wochen- und monatelang. 

Ja. 
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Welche Infektionsquellen 
kommen demnach bei der 
Diphtherie in BetrachM 

Raben die bei Kalbern, 
Riihnern, Tauben usw. vor
kommenden diphtheriearti
gen Erkrankungen mit der 
menschlichen Diphtherie et
was zu tunY 

Wie bekampft man die 
Diphtherie erfolgreich' 

Eine langdauernde Im
munitat suchte v. Behring 
durch die prophylaktische 
aktive Immunisierung mit 
seinem Diphtherietoxin -
Antitoxingemisch beim Men
schen zu erzielen. 

Welche Praparate kennen 
Sie' 

1. Der erkrankte Mensch. 
2. Del' Keimtrager alsDauerausscheider 

nach iiberstandener Diphtherieerkran
kung. 

3. Del' Bacillentrager ohne vorangegan
gene erkennbare Diphtherieerkrankung. 

4. Die ausgehusteten Membranen, 
Sputa, verunreinigte Gegenstande, wie 
EB- und Trinkgeschirre, Loffel, Taschen
tiicher. 

Nein. 

s. Seuchengesetz vom 28. Aug. 1905 
und fiir PreuBen Erganzungen zum 
Seuchengesetz vom 10. Aug. 1934. 

1. Durch sichere, schnelle bakterio
logische Untersuchung (Original
praparat und kulturellen Nachweis nach 
6-8, 12 und 24 Stunden). 

2. Durch Meldung, lsolierung (min
destens 4 Wochen). 

3. Durch fortlaufende und SchluBdes
infektion nach Genesung odeI' Tod. 

4. Durch Zuriickhaltung del' Ge
schwister erkrankter Kinder vom Schul
besuch und Verkehr mit andern Kindern. 
Bei epidemischem Auftreten Sperren und 
SchulschlieBungen. 

5. Durch prophylaktische Serum- bzw. 
Toxin-Antitoxininjektion samtlicher Men
schen aus der Umgebung des Diphtherie
kranken und in besonders gefahrdeten 
Gebieten. 

Das Toxin·Antitoxingemisch (T.-A.) 
sowie die Toxin-Antitoxin·Flocken (T.
A.-F.), das Diphtherie.Formol.Toxoid 
(F. T.). Bei diesen Praparaten war eine 
dreimalige subcutane Injektion von etwa 
1,0 ccm in achttagigen Abstanden not
wendig. Weitere Verbesserungen fiihrten 
zur Schaffung der sog. Pracipitat- odeI' 
Adsorbatimpfstoffe, des (Al.-F.-T.) Alu-



Wie gewinnt man das 
Diphtherieserum Y 

Wie viele A.-E. injiziert 
man prophylaktischT 

Kommt dem Diphtherie
serum eine hohe therapeu
tische Wirksamkeit zuY 

Kennen Sie eine Form der 
Angina, die der diphtheri
schen sehr ahnlich siehty 
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miniumhydroxyd-Formol-Toxoid derBeh
ringwerke oder des Diphtherie-Toxoid
Asid des Anhaltischen Serum-Institutes. 

In Fallen, wo direkte Infektionsgefahr 
besteht, ist die passive Immunisierungmit 
Diphtherieserum, welche sofortigen Schutz 
verleiht,. nicht zu umgehen. Um Hi.nger 
dauernden Schutz zu erreichen, gibt man 
500-1000 A.-E. Diphtherie-Rinderserum 
Behring und leitet die aktive Immunisie
rung gleichzeitig durch eine gesonderte 
subcutane Injektion von 1 ccm AI. F. T. 
(Diphtherie-Impfstoff Behring) ein. Eine 
einmalige Injektion dieses neuen Impf
stoffesverleiht einenmehrjahrigen Schutz. 
Die Immunitat tritt innerhalb von 2 bis 
3 W ochen nach der Injektion des AI. F. T. 
ein. Kinder von 1-2 Jahren erhalten 
1 ccm, von 2-4 Jahren 0,5 ccm, von 
4-10 Jahren 0,3 ccm, uber 10 Jahre 
0,1 ccm. 

Bei Massenimpfungen gibt man Kin
dern von 1-6 Jahren 0,5 ccm, alteren 
Kindern 0,2 ccm. Diese aktive Schutz
impfung hat sich seit 1934 in Deutschland 
bestens bewahrt. 

Anwendung fUr Umgebungsimpfungen 
bei Diphtherieepidemien (Schulen, Kran
kenhauser und Pflegepersonal in Diph
theriestationen). 

Von Pferden bzw. Rindern oder Ham
meln, die mit Diphtherietoxin aktiv im
munisiert werden. 

500-1000 A.-E. Der Schutz halt drei 
bis vier Wochen an. 

J a. Bei leichten bis mittelschweren 
Fallen genugen Dosen von 2000-4000 A.
E., hOchstens 6000-8000 A.-E., bei 
schweren Fii.11en dagegen Dosen von 20 bis 
30000 A.-E. je Fall. 

Die Plaut- Vincentsche Angina, bei 
der man keine Diphtheriebacillen, son
dern fusiforme Bacillen und Spi
rillen findet, die sich beide gramnegativ 
verhalten. (Farbung am besten mit ver-
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I diinnter CarbolfuchsinlOsung; daneben 
Tuschepraparat anfertigen.) Siehe auch 
Seite 224. 

~6. Bacillus mallei (RotzbaciIlus). 
1st der Rotz eine fiir den 

Menschen gefahrliche Er
krankung? 

Wodurch wird er iiber
tragen? 

Wie gewinnt man das 
Mallein? 

Bei welchen Tieren kommt 
Rotz am haufigsten vor? 

Welche Versuchstiere eig
nen sich fiir die Erzeugung 
von Rotz7 

Da die mikroskopische 
Deutung der Praparate 
kaum zur sicheren Diagnose 
fiihrt, ist eine Verimpfung 
des Materials oder der Kul
tur auf mannliche Meer
schweinchen ( S t r a u B sche 
Methode) notwendig. Nen
nen Sie mir die charakteristi
schen Symptome beim Meer
schweinchen. 

Auf welche Weise kann 
man sich sonst GewiBheit 
dariiber verschaffen, ob die 
gewonnene Kultur eine 
Rotzkultur ist oder nicht? 

Wie kann man serologisch 
feststellen, 0 b es sich bei den 
Erkrankten urn Rotz handelt 
oder nicht? 

J a, er ist fiir den Menschen meist 
todlich. 

Durch den Rotzbacillus, ein den 
Tuberkelbacillen ahnliches, unbeweg. 
liches, nicht saurefestes Stabchen, daE 
sich gramnegativ verhaIt, auf erstarrtem 
Blutserum in glasigen Tropfen wachst. 

Durch Einengen und Filtrieren von 
Glycerinbouillonkulturen. 

Bei Pferden und Eseln (90 % in 
chronischer, 10 % in acuter Form). 

Ziegen, Katzen, unter Umstanden 
Kaninchen. Am sichersten gelingt die 
Infektion bei Meerschweinchen, Feld. 
mausen und Zieseln. 

Nach intraperitonealer Impfung ode! 
nach subcutaner Injektion bei verun· 
reinigtem Material tritt beim mannlichen 
Meerschweinchen eine entziindlicheeitrig€ 
Infiltration in der Tunica vaginalis deE 
Hodens auf. Die Sektion ergibt gelbliche 
Knotchen in Lunge, Leber und Milz (Tod 
der Tiere nach 11/2-6 Wochen), die Rotz· 
bacillen in Reinkultur enthalten. 

Durch Agglutination derselben mit 
agglutinierendem Rotzserum (von Pfer
den gewonnen). 

1. Durch die Widalsche Reaktion 
(Agglutination). Serum des verdach· 
tigen kranken Menschen oder Tieres + 
3 Stunden bei 60 0 C abgetotete Rotzkul
tur; 24 Stunden Brutschrank.) Beweisend 
ist nur eine Agglutination der Rotzba
cillen mindestens in einer Serumverdiin
nung 1: 1000. 
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Welche andere Probe gibt 
bei rotzigen Tieren eine rasche 
und zuverlassige Diagnose? 

Die aktive Immunisierung 
mit abgeschwachten Er
regern und Bacillenextrakt 
Mallein versagt. Wie be
kampft man den Rotz' 

2. Durch Prazipitation (Mallein wird 
auf das Serum vorsichtig geschichtet). 

3. Durch Komplementbindung. 
4. Durch die Konglutinationsreaktion 

(Pfeiler u. We ber); hierwerden Ham
melblutkorperchen bei Zusatz von inakti
viertem normalem Rinderserum u. Kom
plement (Pferdeserum) zu einer festen 
Masse zusammengeballt, die sich auch 
durch Schiitteln nicht mehr fein verteilen 
laBt. 

Die Malleinprobe: 
a) subcutane Anwendung; ruft bei rot

zigen Tieren in sehr kleinen Dosen Fieber, 
Allgemein- und Lokalreaktion hervor_ 

b) Cutane, intracutane Anwendung. 
c) Conjunctivale Anwendung. 

Durch schnelle, friihzeitige, sichere, 
bakteriologische Diagnosestellung (Eiter, 
Nasenschleim, Auswurf und womoglich 
Blut [zur Agglutinationsprobe]) aller 
kranken und verdachtigen Tiere. 

Durch Beobachtung krankheitsver
dachtiger Personen, der Erkrankten, 
Isolierung, durch restlose Beseitigung der 
rotzkranken Tiere, Desinfektion der 
Standplatze der Tiere, amtliche Uber
wachung der Pferdebestande, laufende 
und SchluBdesinfektion usw. (Reichs
Viehseuchengesetz) . 

Sa urefes te B acillen. 
17. Tuberkelbacillen. (R. Koch, 1882.) 

Welches sind die mor
phologischen und farberi
schen Merkmale des Tuber
kelbacillus' 

Er ist ein schlankes, leicht gekriimmtes 
Stabchen (grampositiv und unbeweglich), 
das mit einer wachsartigen Hiille um
geben ist, durch die seine Saurefestigkeit 
bedingt wird, d. h. die einmal einge
drungenen Farbstoffe haften so fest, daB 
selbst Saure, Alkohol usw. nicht entfar
bend wirkt. Auf dieser Eigenschaft be
ruht die Ehrlich-Ziehl-Neelsensche 
Doppelfarbung. 
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Welches Anreicherungs
verfahren kennen Sie fUr 
TuberkelbacillenY 

Was ist AntiforminY 

Wie wird das Antiformin
verfahren ausgefiihrtY 

Wie ziichtet man den 
Tuberkelbacillus , 

Welches sind die ge
brauchlichsten Infektions
methoden beiLaboratoriums
tieren? 

WOriiber gibt der Tier
versuch AufschlullY 

Das Antiforminverfahren nach Uh. 
lenhuth. 

Eine Mischung von Liqu. natr. hypo. 
chlor. und Liqu. natr. caustici~, die fas1 
aIle organischen Substanzen mit Aus· 
nahma wachsartiger Stoffe auflOst. 

20 cms Sputum + 20 cms 50 % igel 
Antiformin werden im Schiittelzylindel 
gemischt, 1 Stunde homogenisiert, zen· 
trifugiert. Der Bodensatz wird dam 
untersucht, d. h. ausgestrichen, fixiert 
gefarbt und mikroskopiert. 

1. Auf erstarrtem Blutserum(deut. 
liches Wachstum erst nach 14-21 Tagen) 
Man geht dabei nicht direkt vom Aus· 
gangsmaterial, z. B. Sputum aus, sonden 
von Leichenteilen oder von Organen in· 
fizierter Tiere. . 

2. Auf Glyzerinagar, in GlyzerinbouilloI 
(4%) und auch auf Glyzerinkartoffeln. 

3. Auf GehirnnahrbOden oder Nahr· 
stoff Heyden (Hessescher Nahrboden) 

4. AufEigelbnahrbodennachLubenau 
Zu 100 g steril entnommenen Eigelbs 

das gut durchgeschiittelt sein mull, setz1 
man 100 g neutrale Bouillon und 3'}{ 
Glyzerin, laBt den gut durchgemischteI 
Nahrboden in Reagensglasern schrag er· 
starren und sterilisiert 3 Tage je 2 bit 
3 Stunden bei 90° C. 

5. Auf Amino-Eiernahrboden nacl 
Hohn. 

1. Die subcutane Injektion von infek 
tiosem Material. 

2. Die Inhalationsmethode mit ver· 
spray ten Aufschwemmungen von Kultw 
oder Sputum, Eiter. 

3. Die Verfiitterung von Nahrung mi1 
Tuberkelbacillen. 

4. Die intravenose Injektion. 
5. Impfungen in die vordere Augen 

kammer. 
Ob es sich bei den verdachtigen Bak· 

terien wirklich um Tuberkelbacillen ode] 
andere saurefeste Bakterien (Lepra- une 
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W orauf beruht die patho
gene Wirkung der Tuberkel
bacillenY 

Was wissen Sie uber die 
Resistenz des Tuberkelba
cillusY 

Welche verschiedenen Ty
pen des Tuberkelbacillus ken
nen SieY 

1st die Tuberkulose in der 
gemaBigten Zone sehr ver
breitetY 

Welches sind die Haupt
infektionsquellen und Infek
tionswege ffir die Tuberku
loseY 

Wie erkennt man die 
KrankheitY 

Smegmabacillen, letztere im Urin) han
delt. Die saurefesten Bakterien sind fUr 
Tiere nicht pathogen. 

Auf der Bildung von Ekto- und Endo
toxinen. Die Ektotoxine wirken fieber
und entzundungserregend, die Endo
toxine rufen N ekrose und Verkasung mit 
allgemeiner Kachexie hervor. 

Gegen Austrocknung ist der Tuberkel
bacillus wenig empfindlich, Sonnenlicht 
totet ihn in 1-3 Stunden. Temperaturen 
von 70° C werden 20 Minuten, von 80° C 
5 Minuten lang vertragen. Stromender 
Wasserdampf wirkt in wenigen Minuten 
abtotend. 5 prom. SublimatlOsung ver
nichtet Tuberkelbacillen frfihestens in 
6 Stunden. 

1. Den Typus humanus. 
2. Den Typus bovinus. 
3. Den Typus gallinaceus. 
4. Die Bacillen der Kaltblutertuber

kulose. 
5. Saprophytisch saurefeste Bacillen 

(Timothee, Smegma usw.). 
Ja; 12 % aller Todesfalle sind hier 

durch Phthise bedingt. Erreger fast 
ausschlieBlich der Typus humanus. 

1. Die Kontaktinfektion (Schmutz-
und Schmierinfektion). 

2. Die Staubcheninfektion. 
3. Die Tropfcheninfektion (Husten). 
4. GenuBmittel, in denen der Typus 

bovinus enthalten ist (Butter, Milch, 
tuberkulOses Fleisch). 

1. Durch mikroskopischen Nachweis 
von Tuberkelbacillen im Sputum. 

2. Durch Prfifung mit Tuberkulin: 
a) Cutanreaktion nach v. Pirquet. 
b) Percutanreaktion (Moro). (Tuber

kulinsalbe. ) 
c) Intracutanreaktion (Romer). (Ver

dunntes Tuberkulin.) 
d) Ophthalmoreaktion (Calmette, 

Wolff-Eisner). 



208 Die pathogenen Bakterien. 

Wie bekampft man die 
TuberkuloseY 

Wie isoliert man zweck
maBig TuberkuloseY 

Welche W ohlfahrtsein
richtungen sorgen fUr die 
Feststellung des LeidensY 

Wie kann man die AIlge
meinheit vor Ansteckung 
moglichst schiitzen Y 

Was wissen Sie iiber Im
munisierungsversuche gegen 
Tuberkulose, die ein befrie
digendes Ergebnis bisher 
nicht gezeitigt haben¥ 

e) SubcutaneTuberknlinprobe(Koch). 
3. Dureh Bestimmnng des opsonisehen Index 

naeh W rig h t (nmstandlieh). 
4. Dureh Kompiementbindnng (nnsieher). 
5. Dnrch den anaphyiaktisehen Versneh (nnsieher). 

1. Durch Erkennung der Krankheit. 
2. Meldepflicht jeder ansteckenden Er

krankung und jedes Todesfalles an 
Lungen- und Kehlkopftuberkulose (Ge
setz zur Bekampfung der Tuberkulose 
vom 4. August 1923). 

3. Isolierung des Kranken. 
1. In Lungenheilstatten (Anfangs

stadien). 
2. In Rekonvaleszentenheimen, land

lichen Arbeiterkolonien, in Walderho
lungsstatten. 

3. Schwere unheilbare FaIle werden in 
Krankenhausern und Pflegestatten unter
gebracht. 

Die Polikliniken, die mit einer FUr
sorgestelle verbunden sind. 

Durch Auffindung der ansteckenden 
TuberkulOsen, Entfernung der Kinder 
von ihren offentuberkulOsen Miittern, 
Herausnahme der Infektionsquellen aus 
ihren Familien, durch Aufstellen von 
Spucknapfen, durch Beniitzung von 
Spuckflaschchen, Gebrauch von Papier
taschentiichern, durch Vermeidung von 
Staubentwicklung in Raumen mit Phthi
sikern, durchDesinfektion der W ohnungen 
von Phthisikern, durch Schutz gegen 
Tropfcheninfektion, durch Sterilisierung 
bzw. Abkochen der Verkaufsmilch, GenuE 
von Butter nur aus pasteurisiertem Rahm. 
Bekampfung der Tuberkulose der Tiere, 
insbesondere des Rindes (Reichs-Fleisch
beschau-Gesetz), Impfverfahren, Ausmer
zung der Tiere mit offener Tuberkulose 
nach dem Ostertagschen Verfahren. 

1.. Aktive Immunisierung beim 
Menschen. 

a) mit lebenden Kulturen. Verfahren 
von Calmette, der ein durch Ziichtung 
auf Gallenahrboden abgeschwachtes, le-



Saurefeste Bacillen. 209 

Was ist Alt-Tuberkulinf 

Was ist Neu-Tuberkulin? 

W oraus besteht das Pra
parat Neu-Tuberkulin -Ba
cillenemulsion ~ 

bendes Vaccin bovinen Ursprungs bei 
N eugeborenen oral verabreicht. 

b) Mit Kulturextrakten (Kochsches 
Alt-Tuberkulin und Neu-Tuberkulin). 

2. Passive Immunisierung: 
Serum von Pferden, die mit Toxalbu

minen der Tuberkelbacillen und Tuber
kulin vorbehandelt sind (Maragliano) 
oder Serum von Pferden, die mit auto
genen jungen Tuberkelbacillen behandelt 
sind (Marmorek). 

Das Tuberkulin Koch-Alt wird aus 
Glycerinbouillonkulturen des Tuberkel
bacillus vom Typus humanus hergestellt, 
welche nach vorheriger Abtotung auf 
1/10 ihres Volumens eingeengt werden. 
Durch Filtrieren wird die Fhissigkeit von 
den Tuberkelbacillen befreit. 

Tuberkelbacillen werden trocken ver
rieben, in Wasser aufgeschwemmt, zen
trifugiert. Man erhalt im Zentrifugat 
oben die loslichen Bestandteile (TO), 
unten den unloslichen Riickstand (TR), 
der das wirksame Agens fur die Erzielung 
einer Immunitat darstellt. 

Aus einer Aufschwemmung von einem 
Teil pulverisierter Tuberkelbacillen mit 
100 Teilen Aqu. dest., der gleiche Teile 
Glycerin zugesetzt sind. 

18. Bacillus leprae (Aussatzbacillus). 

In welchen Landern fin
det man den Aussatz noch 
in groflerer Ausbreitung~ 

W 0 finden sich beim 
Kranken die Leprabacillen? 

Wie Bohen die Lepraba
cillen aus~ 

Sind Leprabacillen fUr 
Tiere pathogen ~ 

Schiirmann, Repetitorium. 6. Auf I. 

In N orwegen, Indien, China, Japan, 
Siidamerika. 

In den Tumoren der Haut und im 
Nervengewebe, auf den ulzerierenden 
Schleimhauten (besonders der Nase). 

Die Leprabacillen sind 3-6 ft lange 
Stabchen; sie gleichen den Tuberkel
bacillen; sie widerstehen der Entfarbung, 
wenn auch nicht so energisch wie die 
Tuberkelbacillen. 

Nein. 

14 
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Welche Formen von Lepra 
unterscheidet manY 

Wie bekampft man die 
Lepra? 

Wie behandelt man die 
Lepra! 

Die Lepra tuberosa mit Knotenbildung 
in der Haut und die Lepra nervosa mit 
Sensibilitatsstorungen. Daneben gibt es 
allerlei Mischformen. 

Durch Meldepflicht jeder Erkrankung, 
jedes Todesfalles sowie jedes Verdachts
falles, durch Isolierung der Erkrankten in 
"Leprosorien ", Desinfektionsma13nahmen, 
sorgfaltige tJberwachung und Verhinde
rung jeder Lepraeinschleppung. 

In Deutschland gelten fUr Lepra die 
Bestimmungen des Reichsseuchenge
setzes betr. die Bekampfung gemeinge
fahrlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900 
mit den Anweisungen zur Bekampfung 
des Aussatzes vom Jahre 1904 und den 
Desinfektionsbestimmungen vom Jahre 
1907. 

Spezifische Behandlung versagt. Che
motherapeutisch hat das ChaulmoograOl 
und das Antileprol, zum Teil kombiniert 
mit Goldpraparaten giinstig gewirkt. 

III. Pathogene Vibrionen. 
Choleravibrionen (Koch, 1883). 

Beschreiben Sie mir den 
CholeravibrioY 

Wie wachsen die Cholera
vibrionen auf Gelatine
platten? 

Ein gramnegatives, kurzes, schwach 
gekriimmtes Stabchen (Komma, daher 
Kommabacillus genannt), das in Zu
sammenhangen oft langere Schrauben 
bildet (10-20 Windungen aufweisend). 
Seine Beweglichkeit verdankt es einer 
an einem Polende befindlichen GeiBel. 
Es farbt sich mit verdiinntem Carbol
fuchsin. Wachstum nur auf stark alka
lischen Nahrsubstraten. 

Hier bilden sie nach 24 Stun den 
kleinste, fast "farblose Scheiben mit 
gebuckelter, welliger Kontur und glan
zendhOckeriger Oberflache". Bald be
ginnt Verfliissigung der Gelatine ein
zutreten. Neben diesem hellen Typ 
kommen auch noch die atypischen 
Kolonien von dunklerer Farbe ohne Ge
latineverfliissigung vor. 



Wie mussen die Nahrboden 
zur Zuchtung der Cholera
vibrionen beschaffen sein ~ 

Wie sehen die Cholera
vibrionenkulturen auf Agar
platten aus~ 

Kennen Sie einen Elek
tivnahrboden fUr Cholera
vibrionen~ 

In welchemflussigenNahr
medium wachsen die Chole
ravibrionen au13erordentlich 
rasch¥ 

Was bilden sie in Pepton
wasser? 

Was wissen Sie uber die 
bakteriologische Choleradia
gnose? 
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Stark alkalisch. 

Flach, opaleszierend, klar durchsichtig. 

Den Dieudonneschen Blutalkali
agar, seine Modifikationen von Esch, 
Lentz, Pilon und der Aronsonsche 
Fuchsin- Sulfit-Saccharose-Agar. 

In Peptonwasser. Wegen ihres 
Sauerstoffbedurfnisses findet man die 
Choleravibrionen immer sehr zahlreich 
an der Oberflache der Flussigkeit. 

Indol + salpetrige Saure (Stoff
wechselprodukte). 12 Stunden alte Cho
lerapeptonkultur + einige Tropfen H 2S04 

gibt eine rosaviolette Farbung (Cholera
rotreaktion) innerhalb der nachsten 
30 Minuten. 

Die Untersuchung von Stuhl, Darm
inhalt, Erbrochenem der Kranken und 
Krankheitsverdachtigen, bzw. der Darm
inhalt der Leichen wird folgenderma13en 
ausgefUhrt. 

a) 1 cms dieses Materials wird in 
50 cms Peptonwasser gebracht und bei 
37 0 C bebriitet. Bei ersten Fallen sind drei 
solcher Kolbchen anzulegen. Gro13ere 
Mengen, auch ganzer Darmschlingen
inhalt, in 500 cm3 Peptonwasser. 

b) 4-6 Osen des evtl. mit Peptonwasser 
verdiinnten Materials auf einer Dieu
donneplatte mit Glasspatel ausstreichen; 
au13erdem noch eine Dieudonneplatte und 
zwei Agarplatten nacheinander ausstrei
chen. Platten sollen vorgetrocknet sein. 
In wichtigen Fallen 2 Reihen Platten 
anlegen. Wenn nur Agarplatten zur Ver
fiigung stehen, diese ausstreichen (1 Use 
Material benutzen). 

Zugleich wird von einer Schleimflocke 
ein Originalausstrichpraparat angefertigt 
und mit verdl1nntem Carbolfuchsin ge
farbt (1: 10), ein hangender Tropfen in 
Peptonwasser sofort und nach 1/2stiin-

14* 
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Wie stellt man abgelau
fene Cholerafiille festY 

Sind Choleravibrionen 
sehr widerstandsfahig gegen 
au13ere Einfliisse, Chemika
lien usw.Y 

Bei welehen Tieren gelingt 
es, dureh Verfiitterung eine 
der mensehliehen Cholera 

diger Bebriitung untersueht. Bei Vor
handensein reiehlieher Vibrionen wird 
Choleraverdaeht ausgesproehen. 

N aeh 5-8 stiindiger Bebriitung werden 
von der Oberflaehe des angelegten Pep
tonwassers 4 Osen auf einer Dieudonne
platte verrieben und mit Spatel zwei 
Agarplatten bestriehen. Wiederholung 
naeh 18-24stiindiger Bebriitung. Die 
anfangs ausgestriehenen Platten werden 
naeh 8-16stiindiger Bebriitung unter
sueht. Verdaehtige Kolonien werden auf 
dem Objekttrager mit Choleraserum 
1: 100 agglutiniert. Anlegen von Rein
kultur und Agglutinationstiter genau 
bestimmen. 

Bei der Untersuehung von Wasser auf 
Choleravibrionen geht man folgender
mallen vor: 

1 Liter H 20 + 100 ems Peptonwasser
Stammlosung; (Pepton 10,0; NaCl 5,0, 
Traubenzueker 10,0, Aqu. 100,0); verteilt 
die Masse zu je 100 ems in KOlbehen. 
N aeh 8-24stiindiger Bebriitung bei 37 0 C 
Praparate von der Oberflaehe anlegen, 
und von dem Kolbehen, in dem sieh die 
meisten Vibrionen finden, Anlegen von 
Dieudonne- und Agarplatten in der 
gleiehen Weise, wie oben angegeben. 

Patientenserum wird mit physiol. 
NaCl-Losung in Abstufungen verdiinnt 
und gegen einen bekannten Cholera
stamm agglutiniert. Wenn das Ergebnis 
nieht eindeutig erseheint, wird der 
Pfeiffersehe Versueh ausgefiihrt (siehe 
unten). 

N ein. Hitze von 60 0 C totet sie in 10 Mi
nuten, 2 % Carbolsaure oder Sublimat
lOsung 1: 1000 in wenigen Minuten abo 
Austroeknung in 2-24 Stunden. Auf 
feueht aufbewahrten N ahrungsmitteln 
halten sie sieh 8 Tage, in feuehter Wasehe 
dagegen iiber 14 Tage lebend. 

Bei ganz jungen Kaninehen, Katzen 
und Runden. Bei Meersehweinehen 
konnte R. Koeh eine Cholerainfektion 
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ii.1mliche Erkrankung hervor· 
zurufenY 

W odurch wird der Tod 
von Meerschweinchen be· 
dingt, die Choleravibrionen 
in traa bdominalerhieltenY 

Wie wird der Pfeiffer. 
sche Versuch ausgefiihrt' 

erzielen, wenn er den Tieren zuerst 
Opiumtinktur in die BauchhOhle, dann 
SodalOsung (zur Neutralisierung des 
Magensaftes) und endlich Cholerakultur 
in den Magen injizierte. 

Durch die Wirkung der Endotoxine. 
Die Vergiftung kann aufgehalten werden, 
d. h. das Tier bleibt am Leben, wenn man 
ihm gleichzeitig mit der todlichen Dosis 
Kultur eine entsprechende Dosis Immun. 
serum (von mit Choleravibrionen vorbe. 
handelten Kaninchen) injiziert. Die Cho· 
leravibrionen werden aufgelost. Dieser 
Versuch gelingt nur, wenn ein sicheres 
Choleraserum mit sicheren Choleravibrio. 
nen zusammentrifft (Pfeifferscher Ver. 
such). Diagnostisch wichtig! 

Der Pfeiffersche Versuch wird bei 
nicht eindeutigem Agglutinationsergebnis 
noch mit herangezogen, um festzustellen, 
ob es sich bei dem aus choleraverdach. 
tigem Stuhl isolierten Vibrionen um Cho· 
leravibrionen handelt. 

Herstellung der Serumverdlinnungen 
(Kaninchen vorbehandelt mit abgetote. 
ten und dann mit lebenden Cholera. 
vibrionen, Mindesttiter des Serums 
1: 5000) 1: 100, 1: 500 bzw. I: 1000. 
Zu je 1 cm3 dieser Verdlinnungen fiigt 
man eine Dse 16-20stiindiger Cholera. 
Agarkultur. Gut verreiben. Injektion 
von je einem Kubikzentimeter dieser Ver. 
diinnungen je einem Meerschweinchen von 
rund 200 g Gewicht intraperitoneal. 

Das Kontrolltier erhalt eine Dse Kultur 
in I cmS Bouillon ohne Serum intra· 
peritoneal injiziert. Nach 20 und 60 Mi· 
nuten entnimmt man mit der Glascapil. 
lare ein Tropfchen Peritonealexsudat und 
untersucht es im hangenden Tropfen bei 
starker VergroBerung auf Kornchenbil· 
dung und Auflosung der Vibrionen. 

Tritt bei den Serumtieren Auflosung 
der Vibrionen ein, wahrend beim Kon· 
trolltier reichllch bewegliche Formen er· 
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Welche Infektionsquellen 
kommen fUr die Verbreitung 
der Cholera in FrageY 

Welche ttbertragungswege 
sind moglich Y 

Welche verschiedenen Ver
breitungsweisen der Cholera 
kommen vorY 

Wie bekampft man zweck
maBig die Cholera prophy
laktischY 

Wie verhindert man die 
Einschleppung der Cholera' 

halten sind, so ist Cholera zu diagnosti
zieren. 

1. Die Dejekte des Cholerakranken. 
2. Die beschmutzte Wasche. 
3. Oberflachliche Rinnsale, Bache und 

Fliisse, die mit Abwasser und Exkremen· 
ten Cholerakranker verunreinigt sind. 

Die ttbertragung auf den Gesunden: 
1. Von Kranken, Leichtkranken, Re

konvaleszenten (Bacillentrager). 
2. Durch Fliegen. 
3. Dureh Nahrungsmittel (feuehte Auf

bewahrung). 
4. Durch Wasser. 
a) Oberflaehlieh stagnierende Ansamm

lungen, 
b) Bache und Fliisse, die Abwasser auf. 

nehmen, oder in denen gewaschen wird, 
oder auf denen Schiffer und FloBer leben. 

Die Kontaktepidemie und die explo
sive Epidemie. 

Beispiel fiir explosionsartig ausbre
chende Massenepidemie ist Hamburg 
1892. 

Durch Einrichtung von FluBiiber
wachungsstellen, Bereitstellung von Iso
lierspitiilern, Ausbildung von Reserve
Desinfektionskolonnen sowie Kontrolle 
des gesamten Desinfektionswesens, Ein
richtung von bakteriologischen Unter
suehungslaboratorien, Vorrat von Impf. 
stoffen, Revision der Anlagen zur Wasser· 
versorgung und zur Beseitigung der Ab
fallstoffe usw. 

An den Landesgrenzen miissen die die 
Grenze passierenden Handler, Arbeiter 
usw. revidiert, ebenso Kranke isoliert 
werden. Eisenbahnreisende sind zu 
kontrollieren. Auf schiffbaren FlOBen 
sind die Personen streng zu iiberwachen. 
Schiffe sind durch besondere Kontroll
stationen anzuhalten, das Personal iirzt· 
lich zu untersuchen. 

Bei Choleraverdaeht Isolierung samt. 
lieher Sehiffsinsassen in einer Isolier-



Die aktive Immunisie
rung (Pfeiffer und Kolle) 
hat Edolge aufzuweisen_ Wie 
wird dieselbe ausgefiihrtY 

Hat die passive Immuni
sierung Edolge aufzuweisen'l 
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baracke, Desiufektion des Schiffes und 
6tagige Quarantane. 

1m eigenen Lande: Bei Fallen von 
Choleraverdacht Sicherung der Diagnose 
durch bakteriologische Untersuchung, 
Isolierung des Kranken. Beschaffung 
von unverdachtigem Wasser bei FluB. 
wasserversorgungen (evtl. Filterbetrieb). 
Verdachtige N ahrungsmittel sind zu 
kochen oder trockener Hitze auszusetzen. 

Die Impfung erfolgt mit 2 mg frischer 
bei 58 0 C abgetoteter Kulturmasse (viru
lente Choleravibrionen) in I cm3 Auf
schwemmung (physiologische Kochsalz
losung) subcutan. Nach 5 Tagen Injek
tion der doppelten Dosis. Vom 5. Tage 
ab beginnt die eintretende Immunitat 
(bakteriolytische Kraft des Serums). 
Dauer des Impfschutzes 1/2 Jahr, dann 
Nachimpfung (einmalige Injektion von 
1 ccm Impfstoff). 

Nein. 

B. Pathogene Streptotricheen. 

Actinomyceten. 
Zu welcher Art rechnet 

man den Strahlenpilz, Acti
nomyces (&xd,. = Strahl)? 

Was bewirkt er beim 
Menschen und Tier? 

Was findet man mikro
skopisch im Eiter derartiger 
AbscesseY 

W 0 findet sich der Pilz in 
der NaturY 

Wie wird er in den Korper 
eingefiihrtY 

Zu den Actinomyceten. 

Abscesse, Eiterungen beim Rindvieh, 
Abscesse in Zunge und Kiefer. 

Kornchen, die aus hyphenahnlichen, 
gablig verzweigten Faden bestehen, die 
vom Zentrum aus nach allen Richtungen 
ausstrahlen und gegen den Rand zu 
kolben- oder birnformig anschwellen 
(Druse). 

Auf Grasern, Getreide. 

Durch Verletzungen der Mundschleim. 
haut, cariose Zahne, durch Aspiration von 
Keimen aus der Mundhohle in die Lunge, 
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Wie ziichtet man ihn? 

Sind Ihnen neben dem 
mikroskopischen und kultu
rellen Nachweis sonst noch 
diagnostische Methoden be
kannt? 

durch Verschlucken infizierter Graser in 
den Magen-Darmkanal. Auch Infektionen 
der Haut kommen vor. 

Auf Agar, Blutserum, Kartoffeln und 
in Bouillon. Daneben auch anaerobe 
Nahrboden, da man einen gut anaerob 
wachsenden Actinomyces beobachtet hat 
(Actinomyces Israeli). 

Die Intrakut:'tnreaktion mit dem ho
mologen Antigen und die Komplement
bindungsreaktion. 

C. Pathogene Sproll- und Schimmelpilze. 

Charakteristika der SproB
pilze' 

Welche pathogenen Arten 
gehoren hierherY 

Spro6pilze. 
Kugel- oder eiformige Gebilde. Ver

mehrung durch Knospung, Erreger der 
Garung. 

1. Soor, Schwammchen. 
2. Sporotrichon Schenkii, Erreger 

der Sporotrichosis. 
3. Erreger von Granulomen. 

Die Schimmelpilze. 
Wodurch sind die Schim

melpilze charakterisiert! 

Welche Arten von Schim
melpilzen sind fakultative 
P&rasiten und finden ihre Le
bensbedingungen im Warm
bliiterY 

N ennen Sie mir die charak
teristischen Unterschiede 
zwischen Mucorineen, Peni
cilliaceen, Aspergillineen? 

Sie bilden ein Netzwerk von Faden, 
das als Mycelium bezeichnet wird. Jedes 
Mycel besteht aus kiirzeren oder langeren 
Hyphen. Die Schimmelpilze bilden Spo
ren, die sich zuweilen weiter als Sporen 
vermehren (Konidien) oder zu einem 
neuen Mycel auswachsen. Die Art der 
Sporenbildung wird systematisch ver· 
wertet. 

1. Penicillium, 
2. Oidium, 
3. Mucor, 
4. Aspergillus. 

Bei den Mucorineen entstehen die 
Sporen so, daB das Ende der Hyphen 
kolbenformig anschwillt und um das· 
selbe herum eine Fruchtblase (Spo. 
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Kennen Sie einige Schim
melpilze, die zu den eben be
sprochenen Arten gehoren? 

Wie werden die Schimmel
pilze mikroskopisch unter
suchU 

Sind beim Menschen Er
krankungen durch Schim
melpilze bekannU 

rangium) entsteht, in der sich die Sporen 
bilden. Bei den Aspergillineen ent
wickeln sich auf dem kolbig angeschwol
lenen Hyphenende kurze Stiele (Ste
rigmen), und darauf erst die Ketten von 
runden Sporen. Bei den Penicilliaceen 
tritt an der Spitze der Fruchthyphen ein 
Quirl von .xsten pinselformig hervor, die 
Ketten von kugeligen Sporen tragen. 

Penicillium glaucum, der gemein
ste Schimmelpilz, kommt in ranziger 
Butter, im Roquefortkase vor. 

Penicillium brevicaule, zum Arsen
nachweis benutzt; knoblauchartiger Ge
ruch der Kulturen. 

Penicillium minimum, gelegentlich 
im au£eren Gehorgang des Menschen: 

Mucor corymbifer .. l tier-
" rhizopodiformis J pathogen, 

racemosus. 

" stolonifer.. } nicht 
mucedo. . . pathogen. 

Aspergillus glaucus, in Kellern, an 
feuchten Wanden, auf eingemachten 
Friichten. 

Aspergillus fumigatus. 1 beim Warm
flavescens. f bliiter vor-
niger . " kommend. 

a) Ungefarbt, indem man Teile des 
Pilzes mit dem ihn tragenden Substrat 
ohne Deckglas mikroskopisch bei schwa
cher Vergro£erung oder Teile desselben 
zwischen Deckglas und Objekttrager 
untersucht, und zwar nicht in Wasser, 
sondern in folgender Losung: 

Alcohol. + Liqu. ammon. caust.aa 25,0, 
Glycerin 15,0, 
Aqu. dest. 35,0. 
Deckglas wird mit Lack umzogen. 
b) Gefarbt (Farbung mit basischen 

Anilinfar ben). 

Ja, sog. Bronchomykosen, Otomykosen 
(Ohr), Keratomykosen (Hornhaut). 
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Welche Dermatomykosen 
werden beim Menschen und 
bei Tieren durch Pilze be
dingtY 

Spiroch.ii.ten. 

Favus, 
Mikrosporie, 
Trichophytie, 
Pityriasis, 
Erythrasma. 

D. Spirochaten. 
1. Spirochaten des Rtickfallfiebers. 

Ist der Erreger der Re
currens bekanntY 

Wie verlauft das Ruck
fallfieberY 

1st die kulturelle Zuchtung 
der Recurrensspirillen mog
lichY 

Welche Laboratoriums
tiere sind fiir Versuche mit 
Spiroch. recurr. geeigneU 

Ja. 1m Jahre 1868 wurden von Ober
meier im Blute von Ruckfallfieber
kranken sehr feine korkzieherartig ge
wundene Faden (6-8 flache Windungen) 
gefunden, die er im Jahre 1873 als Spi
rillum febris recurrentis naher beschrieb. 
Der direkte Nachweis gelingt im frischen 
Blutstropfen oder durch die DunkeIfe1d
untersuchung, besonders im Fieberanfall. 
Fiirbung mit Methylenblaulosung, Giemsa 
usw. Sind nur wenige Spirochaten nach
weisbar, empfiehlt sich die Anwendung 
des dicken Tropfens. Der 1-2 qcm gro.l3e 
Tropfen wird auf sauberem Objekttrager 
ausgebreitet, luftgetrocknet und etwa 
1/. Stunde ohne Fixierung mit Giemsa
losung gefarbt. 

N ach einer Inkubationszeit von 5 bis 
8 Tagen tritt Fieber bis 41 0 C auf. Milz· 
schwellung, Erbrechen, Temperaturabfall 
(kritisch) nach 6 Tagen. 5-10 Tage, dann 
fieberfrei. Neuer Anfall von Fieber, evtl. 
noch ein dritter Anfall. 1m Blute wahrend 
des Fieberanfalles zahlreiche Spirochaten. 
N ach dem Uberstehen keine dauernde 
Immunitat. Schon nach 11/,-6 Monaten 
Neuinfektion moglich. Therapie: Sal· 
varsan 0,2-0,3 g. 

Ja. Ubertragung in Serum oder Asci· 
tesfliissigkeit ist anaerob gelungen 
(Noguchi). 

Affen, Meerschweinchen, Mause, Rat· 
ten. 
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Wie kommt die ltber
tragung des Riickfallfiebers 
auf den Menschen zustandeY 

Welche Abarlen des euro
paischen Febris recurrens 
gibt es noch' 

Welche Spirochiitenkrank
heiten kommen bei Raus
tieren vor? 

Wie denken Sie sich die 
Bekampfung des Riickfall
fiebers! 

Durch Ungeziefer, und zwar bei dem 
europaischen Riickfallfieber durch Klei
derlause, bei dem afrikanischen und ame
rikanischen Riickfallfieber durch Zecken. 
Besondere Brutstatten: Asyle fiir Ob
dachlose, Herbergen niederster Art. 

1. Die afrikanische Form (Tick-Fever), 
hervorgerufen durch Spirosoma Duttoni, 
iibertragen durch eine Zecke (Tick) Orni
thodorus moubata, die nachts in die 
Hiitten der Eingeborenen dringt, tagsiiber 
in der Erde verborgen bleibt. Entwick
lungsgang findet in den Ovarien der 
Zecken statt. Zur Infektion benutzt man 
die aus infizierten Eiern hervorgegange
nen jungen Zecken. 

2. Die amerikanische Form (selten), 
hervorgerufen durch Spirosoma N ovyi. 

3. Die nordafrikanische und asiatische 
Form (Spirisoma Carleri). 

Die durch Spiroch. anserina (Rulliand 
und N ordafrika usw.) hervorgerufene 
Ganseerkrankung, die durch Spiroch. 
gallinarum (Brasilien) erzeugte Hiihner
spirillose. 

In Deutschland regelt sich die Be
kampfung nach den Landergesetzen 
zur Bekampfung iibertragbarer Krank
heiten. Anzeigepflicht, Isolierung, Des
infektion und Entlausung der Kranken, 
Behandlung mit Salvarsan. 

2. Spirochaeta pallida (Syphilisspirochate). [Schaudinn.] 

Bestimmen Sie die mor
phologischen Eigenschaften 
der Spirochaeta pallida. 

Sie ist eine zarte, schwer farbbare Spi
rochate mit zahlreichen, steilen, tiefen und 
regelmaBigen Windungen und lebhaften 
Bewegungen. An beiden Enden tragt sie 
einen GeiBelfaden. Untersuchung mit 
Dunkelfeldbeleuchtung (Gewebssaft) oder 
mit dem Tuscheverfahren nach Burri. 
Auch Farbung nach Giemsa, am besten 
24 Stunden. Fiir Schnitte empfiehlt Elich 
die Levaditische Methode (Silberfiir
bung). 
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LaBt sich die Syphilis auf 
Versuchstiere ubertragen' 

1st die Zuchtung der Spiro
chaeta pallida gelungen Y 

Welche Reaktionen werden 
diagnostisch bei Syphilis 
verwendeM 

Welche 5 Substanzen wer
den bei der Anstellung der 
Reaktion benutzM 

Was versteht man unter 
dem hamolytischen SystemY 

Dem Hauptversuch nach 
von Wassermann mus
sen Vorversuche vorangehen. 
Worauf erstrecken sie sichY 

Spirochaten. 

J a, auf Affen und Kaninchen. Durch 
Einfuhrung des Materials in die Hornhaut 
oder in die vordere Augenkammer ent
steht Keratitis syphilitica; 1mpfung der 
Skrotumhaut gibt Skrotumsyphilis, Ein
fUhrung von Material in den Hoden 
Orchitis syphilitica. 

Ja, in halb erstarrtem Serum unter 
strenger Anaerobiose. Spater in Ascites
Agar mit Gewebsstuckchen, in Pferde
serum + 1 % iges Normosal aa mit Organ
stuckchen und Agar-Uberschichtung. 

Die Wassermannsche Reaktion, d. h. 
die Komplementbindung bei Syphilis, die 
Meinickesche Reaktion, die Reaktion von 
Sachs und Georgi. 

1. Das Antigen, Auszug aus fotaler 
syphilitischer Leber, normalen Meer
schweinchenherzen oder normaler Men
schenleber. 

2. Die Patientensera, die 1/1 Stunde bei 
56 0 C inaktiviert werden (d. h. das Kom
plement wird zerstort). 

3. Komplement. Meerschweinchense
rum, gewohnlich in der Verdlinnung I: 20. 

4. Der hamolytische Amboceptor 
(Serum von Kaninchen, die mit Schaf
blut immunisiert sind), der 1/1 Stunde bei 
56 0 C inaktiviert wird. 

5. SchafbIutkorperchen, aus denen das 
Serum durch Zentrifugieren und Aus
waschen mit N aCI-Losung (0,85 %) ent
fernt ist. Man verwendet eine 5 % ige 
Emulsion. 

Ein System, das sich aus Komplement, 
hamolytischem Amboceptor und Schaf
bIutkorperchen in 5 % iger Aufschwem
mung zusammensetzt und das nach 
30 Minuten Iangem Verweilen im Brut
schrank (37 0 C) Losung der Blutkorper
chen zeigt (Indicator fur die Wasser
mann sche Reaktion). 

1. Auf die Einstellung des Ambocep
tors. 

Amboceptor in Abstufungen in 1 cms 
+ 1 cms Komplement (1/20) + 1 cms 
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Wie wird die Wasser
mannsehe Reaktion im 
Hauptversueh ausgefuhrU 

einer 5 % igen Sehafblutkorperchenauf
sehwemmung. 

45 Minuten Brutsehrank bei 37 0 C. 
Fur den Hauptversueh nimmt man das 

3-4fache der kleinsten noeh losenden 
Dosis. 

2. Auf die Komplementeinstellung. 
Abgestufte Mengen von Komplement 

in 1 ems phys. NaCI-Losung + 1 ems der 
Amboeeptorverdlinnung, die man ge
funden + 1 cm3 einer 5 % igen Sehafblut
korperchenaufschwemmung. 

45 Minuten Brutsehrank bei 37 0 C. 
Zum Hauptversueh wird das Kom

plement in der 2-3faehen Grenzdosis 
genommen. 

3. Auf die Antigeneinstellung: 
a) Auf hemmende Wirkung (hamoly

tisehes System + abgestufte Mengen von 
Antigen). 

b) Auf losende Wirkung (abgestufte 
Mengen von Antigen + 1 cms einer 
5 %igen Sehafblutkorperehenaufschwem
mung). 

Vom Antigen wird die groBte, nieht 
hemmende und nieht IOsende Dosis im 
Hauptversueh verwendet. 

Zum Antigen in fallenden Dosen wird 
das inaktivierte Krankenserum, das auf 
das Vorhandensein syphilitiseher Anti
korper untersucht werden soIl, und das 
Komplement hinzugefugt. 

Brutsehrank 37 0 C 45 Minuten. 
Dann wird die Amboeeptorlosung zu

gleieh mit den gewasehenen Sehafblut
korperchen (5 % ige Losung) eingefUllt. 
Das Ganze wiederum 45 Minuten in den 
Brutschrank gestellt. 

Kontrollen. 
1. Antigenkontrolle auf eigenhemmen

de Wirkung des Antigens. 
2. Serumkontrollen; aufeigenhemmen

de (doppelte Dosis) und auf eigenlosende 
Wirkung im Verein mit Antigen, Ambo
ceptor und Erythroeyten (aber ohne 
Komplement). 
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Welchen Ausfall der Was-
sermannschen Reaktion 
bezeichnet man 

a) als positivY 

b) als negativY 

Neben der Wassermann
schen Reaktion werden die 
sog. Flockungs- bzw. Tru
bungsreaktionen (Sachs, Ge
orgi und Meinicke )verwendet. 
Wie wird z. B. die Reaktion 
von Sachs und Georgi aus
gefiihrM 

Von Meinicke sind ver
schiedene Verfahren ausgear
beitet worden. Die "Wasser
methode" ist aufgegeben; die 
"Kochsalzmethode" hat nur 
noch theoretisches Interesse, 
ebenso die "Dritte Modifika
tion" . Wichtig dagegen ist 
die Trubungs- und die 
Kliirungsreaktion von 
Meinicke (M. T. R.). Rier 
hat Meinicke seinen Ex
trakt durch Zusatz von Tolu
balsam verbessert; auch ar
beitetMeinicke mit aktivem 
Patientenserum. Wie verfiihrt 
erY 

Spirochaten. 

3. Das hiimolytische System. 

4. Kontrolle mit einem sicher posi
tiven und einem bestimmt negativen 
Patientenserum. 

Wenn die Losung der roten Blut
korperchen ausbleibt, dadurch, daB sich 
das Komplement fest an das syphilitische 
System (Antigen + syphilitischer Ambo
ceptor) verankert und mithin fur die" 
Losung des hiimolytischen Systems nicht 
mehr verfugbar ist. 

Wenn die Losung der roten Blut
korperchen eintritt. Es verankert sich 
das Komplement am hiimolytischen 
System, wenn der syphilitische Ambo
ceptor im Patientenserum fehlt. 

Cholesterinierter Rinderherzextrakt 
wird zuniichst mit gleichen Teilen, dann 
noch mit weiteren 4 Teilen 0,85 % iger 
KochsalzlOsung verdunnt. Zu 0,5 cms, 
dieser Mischung gibt man 1 cm3 des 1: 5 
mit physiol. KochsalzlOsung verdunnten 
inaktivierten Patientenserums. 2 Stunden 
bei 37° Coder uber Nacht bei 20° C 
stehen lassen. Bei positivem Ausfall der 
Reaktion feinkornige Ausflockung sicht
bar. 

Von dem schnell mit auf 45 ° C erwiirm
ter 3%iger NaCI-Losung im Verhaltnis 
von etwa 1: 5 verdunnten Extrakte wird 
1 cm3 mit 0,2 cms des klar zentrifugier
ten, aktiven Serums gemischt und eine 
Stunde bei Zimmertemperatur gehalten. 
Positive Proben zeigen dann undurch
sichtige Trubung bzw. Ausflockung, nega
tive gleichen der Kontrolle, die mit einem 
Tropfen 1: 15 verdunnten Formalins an
gesetzt war. Bei schwach positivem Aus
fall Beobachtung auf 24-48 Stunden 
vetlangern. 
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3. Spirochaeta icterogenes, der Erreger der 
Wei I schen Krankheit (Icterus infectiosus). 

Wann wurde der Erreger 
dieser Krankheit entdeckM 

1st die Ubertragung der 
Krankheit auf Meerschwein
chen gelungen ~ 

Wer hat die Erreger zuerst 
als Spirochaten erkannt~ 

Gelingt der Nachweis der 
Erreger durch den Tierver
such~ 

Wie auBert sich die Krank
heit beim Meerschweinchen ~ 

Welches Blld bietet die 
SektionY 

In welchen Organen findet 
man beim verendeten Meer
schweinchen die Spirochaten ? 

Wie sehen die Spirochaten 
ausY 

Wo finden sich die Spiro
chaten im kranken Men
schenY 

1st die Spiroch. ictero
genes gegen auBere Einflusse 
resistenM 

1st eine Ziichtung der 
Spirochaeta icterogenes ge
glucktY 

1m Jahre 1915. 

Ja (Huebener und Reiter). 

Uhlenhuth und Fromme und un
abhangig von ihnen Inada und seine 
Mitarbeiter. 

Ja, am Meerschweinchen durch intra
peritoneale oder intrakardiale Einsprit
zung von 0,5~2,0 cm3 defibr. Blut von 
Kranken. 

Am 4. oder 5. Tage erkrankt es mit 
Fieber, Abmagerung, Hautblutungen, 
Blu~ungen an den Conjunctiven und 
ausgesprochenem Ikterus. Exitus. 

Schwellung, Riitung der Nebennieren, 
Blutungen, Entartungen, Zellinfiltrate 
und Odeme in Leber, Nieren und Muskeln. 

1m Blut, Pankreas, Hoden, Gehirn, 
Knochenmark, Kammerwasser, Glas
kiirper, in der Milz, Galle, Leber. 

Es sind zarte, schlanke Gebilde 
(4-20 {t). Sie weisen bald 2~3 oder 
4~5 groBe, unregelmaBige Windungen 
auf. An den Enden, zuweilen auch in 
der Mitte knopfartige Verdickungen. Far
bung nach Giemsa. 

1m Blute (nur von japanischen For· 
schern bisher gefunden), in der Leber, 
im Ham, in den Nieren. 

Erhitzung auf 50° C vernichtet sie in 
15 Minuten; durch Eintrocknen gehen 
sie bald zugrunde. 

1 % ige Carbolsaure tiitet sie in zwei 
Stunden ab. 

Eine Sublimatliisung (1 pro Mille) er
weist sich nach zweistundiger Einwirkung 
noch als unwirksam. 

J a; in frischem, inaktiviertem, fliissi
gem Meerschweinchen- oder Kaninchen
serum, das mit Paraffin uberschichtet war 
(U ngermann), oderin sterilem Leitungs-
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Welche werlvollen diagno
stischen Untersuchungsme
thoden gibt es noch auBer 
Kultur und TierversuchY 

Wie gelingt die fiber
tragungY 

Wie kommen die Spiro
chttten in das Wasser! 

Wie bekampft man die 
KrankheitY 

Gibt es eine aktive und 
passive Immunisierung bei 
der Weilschen KrankheiU 

Wird durch Uberstehen 
der Krankheit eine Immu
nitat bedingty 

Spirochaten. 

wasser mit Zusatz von 30 % Kaninchen
serum (Uhlenhuth) oder in einem halb. 
starren Gemisch von mit Ringer-Losung 
verdiinntem Meerschweinchenserum und 
Agar (Noguchi). 

Die Agglutillationsreaktionen von Pa
tientenserum mit Reinkulturen der Spiro
chaeta icterogenes und die Komplement. 
bindungsreaktion. 

Nicht durch direkten Kontakt von 
Mensch zu Mensch. Die Spirochaten 
dringen durch die Raut, die Schleimhaut 
oder Bindehaut in den Korper ein. Labo
ratoriumsinfektionen sind haufig. Die 
meisten Infektionen entstehen durch 
Baden in infizierlem Wasser. 

Von den Ratten, die mit dem Urin die 
Erreger ausscheiden. 

Durch energische Bekampfung der 
Ratten, durch friihzeitige Isolierung der 
Kranken. 

Die prophylaktische aktive Immunisie
rung mit Vaccins aus Spirochatenkulturen 
ist mit Erfolg in Japan versucht worden. 
Die Behringwerke haben durch Immuni
sierung von Kaninchen mit verschiedenen 
Weil.Spirochatenstammen ein Heilserum 
hergestellt, das so hUh wie moglich ge
geben werden solI (10-20 ccm in leichten, 
40-60 ccm in schweren Fallen intra
muskular). 

Eine sichere Immunitttt wird erzielt, 
die 5 Jahre und noch lttnger anhalt. 

4. Spirochaten bei P I aut -Vi nee n t scher Angina. 
Welche Erreger findet man 

bei der Plaut-Vincent
schen Angina Y 

Wie erscheint der Bacillus 
fusiformis bei der Farbung 
sowohl mit Methylenblau ala 
auch nach GiemsaY 

Feine flachgewundene Spirochttten 
regelmallig gemeinsam mit spindelfor
migen Bacillen (Bac. fusiformis). 

Er zeigt bei der Farbung mit Methylen
blau streifiges gebandertes Aussehen, in
dem intensiv gefarbte Stellen mit farblosen 
Abschnitten abwechseln und bei der Far
bung nach Giemsa scharf differenzierte 
rote Chromatinkorper im blauen Plasma. 
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Wie untersucht man 
verdachtiges Material auf 
Plaut - Vincentsche An
gina~ 

1st die Ziichtung dieser 
Spirochaten gelungen? 

Gibt es hier eine spezifi
sche Therapie und Prophy
laxe? 

1m gewohnlichen Carbolfuchsinprapa
rat oder im Tuscheverfahren. Zur Ver
meidung von Fehldiagnosen ist das Mate
rial unbedingt stets auf Diphtheriebacillen 
zu untersuchen, da auch auf diphtheri
schen Membranen fusiforme Bacillen und 
Spirillen sich ansiedeln kormen. 

J a, in serumhaltigen N ahrboden unter 
LuftabschluB (Miihlens). Kolonien wol
kig mit gelblichem Zentrum und feinen 
Auslaufern. 

N ein. Mit Erfolg werden Salvarsan und 
iihnliche Praparate verwendet. 

5. Die Rattenbi6krankheit (Sodoku). 
Der Erreger dieser Krank

heit ist eine Spirille (Spiril
lum morsus muris). Wo 
kommt sie vor? 

Charakteristika der 
RattenbiBkrankheit~ 

Wie bekampft und behan
delt man diese Krankheit~ 

In Japan und in den letzten J ahl'en in 
vielen anderen Landern; wahrend des 
Weltkrieges of teres Auftreten beob
aehtet. 

Primaraffekt an der BiBstelle, Raut
ausschlag, rekurrierendes Fieber. Nach
weis des Erregers aus den Geweben des 
Primaraffektes und wahrend des Fiebers 
aus dem Blut oder im Lymphdriisen
punktat. 

Dureh Bekampfung der - Ratten; Be
handlung am besten mit N eosalvarsan. 

6. Die Frambosie. 
1st der Erreger der Fram

bOsie bekannM 

Wie zeigt sich diese Er
krankung beim Menschen ~ 

Wo kommt die Frambosie 
vor~ 

Wie bekampft man die 
FrambOsie~ 

Scbiirmann, Repetitorium. 6. A ufl. 

J a, es ist eine der Syphilis verwandte 
iihnliehe Gewebsspiroehate, die sieh in 
frisehen Papeln mit Reizserum findet. 

Rimbeerartige Erhebungen auf der 
Raut in sekundarem Stadium mit ge
sehwiirigem Zerfall im Spatstadium. 

In tropischen Landern, besonders in 
dicht bevOlkerten Gegenden bei Unrein
liehkeit. 

Dureh Verbesserung der hygienischen 
Verhaltnisse, "Salvarsanisierung" ganzer 
Stamme oder Beviilkerungsgruppen. 

15 
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E. Kranliheitserregende Protozoen. 
Einteilung nach Dofiein: 

I. Plasmodroma. Sie besitzen Pseudopodien oder Geilleln. einen oder mehrere 
blaschenformige Kerne. Entwicklungskreislauf abwechselnd geschlechtliche und 
ungeschlechtliche Generationen. 
1. Klasse: Rhizopoden, mit Pseudopodienbewegung. 
2. Mastigophora, mit GeiBelbewegung. 
3. " Sporozoa: Vermehrung durch Sporen. 

II. Ciliophora. Fortbewegungsorgane: Cilien, Haupt- und Nebenkern. Befruchtung 
durch anisogame Kopulation oder Konjugation ohne besondere FortpfIanzungsform. 
Vermehrung durch Teilung oder Knospung. 
1. Klasse: Ciliaten, Cilien, Nahrungsaufnahme durch Osmose. 
2. Suctoria, nur im Jugendzustand Cilien. Nahrungsaufnahme durch 

riihrenartige Organellen. 

Welche in£ektiosen Pro
tozoen aus den eben be
sprochenen Klassen kommen 
fiir uns in Betracht~ 

Von den Rhizopoden die Dysenterie
amoben; von den Mastigophoren die 
Trypanosomen, von den Sporozoen die 
Hamosporidien. 

1. Dysenterieamoben. 
Welche Amobe kommt bei 

der tropischen und subtro
pischen Ruhr vor'? 

Kennen Sie noch eine an
dere nicht pathogene Amobe, 
die auch im Darm vor
kommt'l 

Nennen Sie mir die glei
chen Arteigenheiten, die 
beiden Arten (Entamoeba 
coli und Entamoeba histo
lytica) zukommen. 

Welches sind die Art
un terschiede der beiden 
erwahnten Amoben'l 

Die Entamoeba histolytica (Schau
dinn), auch Entam. dysenteriae genannt 
(Syn. Entam. tetragena Viereck). 

Die Entamoeba coli Loesch. 

a) Vegetative Formen, einkernig; mit 
Ekto- und Entoplasma; Bewegung durch 
Pseudopodien; Phagocytose; verander
liche Gestalt ("Amoebe" von tY.Wl{JOp,fXl, 
sich verandern). 

b) Cysten, kugelig, unbeweglich ohne 
Ekto- und Entoplasmadifferenzierung, 
mehrkernig mit Membran. 
Ruhramobe: 

Vegetative Form: enthalt oft gefressene 
Erythrocyten, selten Bakterien. 

Ektoplasma stets auch in der Ruhe 
deutlich vom Entoplasma abgegrenzt, 
stark lichtbrechend. Cysten: sehr klein, 
mit einfacher Membran, hochstens vier
kernig. Tierversuch: JungeKatzen konnen 



Wie untersucht man am 
besten Stuhl auf Amoben? 

Welche Hauptinfektions
quellen kennen Sie? 

Wie bekampft ma,n die 
Amobenruhr? 

Trypanosomen. 227 

mit Ruhrstiihlen rektal infiziert werden. 
Entamoeba coli: 

Vegetative Form: Enthitlt niemals 
Erythrocyten, oft reichlich Bakterien, 
Ektoplasma nicht immer deutlich abge
grenzt, schwacher lichtbrechend. Cysten: 
sind groBer als bei der Ruhramobe, mit 
doppelt konturierter Membran; in reifem 
Zustande achtkernig. 

Vermehrung auBer durch Cysten 
durch Zweiteilung; bei Entamoeba coli 
auch durch Schizogonie (8 Schizonten). 

Infektion per os: Wasser, Nahrungs
mittel, Fliegen. 

Es gibt auch klinisch gesunde Cysten
trager, die in Europa Infektionen ver
lnittelt haben. 

Ungefarbt zwischen Deckglas und Ob
jekttrager oder im hangenden Tropfen 
mit leicht angewarmter 0,85 % iger N aCI
Losung. 

Infizierte Nahrungsmittel, Wasser, Sa
late, Gemiise, Friichte usw. Auch kOlll
men direkte Kontaktinfektionen von 
Mensch zu Mensch vor. Gefahrlich sind 
die Keimdriisen; die Fliegen dienen cler 
Verschleppung. 

Durch Meldepflicht, lsolierung und Be
handlung mit Yatren 105 unil Emetin. 

2. Trypanosomen. 
Welche allgemeinen Merk

male gelten fUr die Try
panosomen? 

Durch welche Insekten 
werden die Trypanosomen 
iibertragen? 

Sie sind von langlicher Gestalt, be
wegen sich mittels 1 oder 2 GeiBeIn, 
deren eine den Randfaden einer undu
liereuden Membran bildet_ Die GeiBel 
entspringt am Blepharoplast, dessel). Lage 
in bezug auf den Kern bei den einzelnen 
Arten variiert. Fortpflanzung durch 
Langsteilung, seltener durch Rosetten
stadium. 1m Zwischenwirt vielleicht 
Gametenbildung. Befruchtung und 
Ookinetenbildung. 

Durch Glossina-, Stomomyx-, 
Tabanusarten. In den Fliegen machen 
ilie Trypanosomen eine eyclische Ent-
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Welche wichtigen Arten 
von Trypanosomen unter
scheidet man ~ 

wicklung durch, gelangen in die Speichel
drusen, wo sie infek~ionsfahig werden; 
dann Ubertragung auf den Menschen 
durch Stich- und Saugakt. 

1. Trypanosoma Lewisi, Ratten
trypanose. Durch Rattenlaus (Rama
topinus spinulosus) und Rattenfloh 
(Ceratophyllus) ubertragen. Multiple Tei
lung unter Rosettenformbildung; Zuch
tung im Kondenswasser von Blutagar 
(N ovy). 

2. Trypanosoma Theileri bei 
Rindern; sehr groB. 30-70 fl. 

3. Trypanosoma Brucei (Nagana 
Tsetsekrankheit) bei Ruftieren, Rindern, 
Pferden, Eseln, Schweinen usw., auch 
Runden (Afrika). Wirt und Ubertrager 
Glossina morsitans. 

4. Trypanosoma Evansi, Surra
krankheit der Pferde, Esel, Kamele (Ind.). 

5. Trypanosoma equinum (Mal 
de Caderas), Kruppenkrankheit der 
Pferde in Sudamerika. 

6. Trypanosoma equiperdum, 
Dourine = Beschii1krankheit der Pferde. 
Ubertragung durch Coitus. Auftreten in 
den Landern urn das Mittelmeer. 

7. Trypanosoma Gambiense; er
zeugt "Schlafkrankheit"; in Afrika vor
kommend. 

Ubertragung durch Glossina palpalis 
und morsitans. Die Krankheit beginnt 
mit Kopfschmerz, Fieber, Lymphdrusen
schwellung, besonders im N a c ken; spater 
l\iilzschwellung, Abnahme der roten Blut
korperchen, Odeme, Exantheme, Ab
magerung, oft Rirnsymptome, Tobsucht, 
Verrucktheit, Somnolenz, Coma. Uber
tragung gelingt auf Affen, Meerschwein
chen, Runde. Bekampfungprophylaktisch 
durch Ausrottung der Glossinen durch 
Abholzen der See- und FluBufer, Verfol
gung der Krokodile, Einfuhrung von 
Grenzsperren, Konzentrationslager in 
glossinfreier Gegend fiir Kranke bis zum 
Ablauf der Krankheit, weiter durch pro-



Wie untersucht man Blut, 
Lumbalpunktat, Punktatder 
geschwollenen Nackendrii
sen auf Trypanosomen ~ 

1st die Ziichtung der Try
panosomen gelungen 7 

Kala-Azar. ~29 

phylaktische Einspritzungen von Ger
manin oder Bayer 205. Sie bringen nicht 
nur Schutz gegen Neuinfektion, sondern 
halten das Blut Erkrankter langere Zeit 
von Trypanosomen rrei, so daB die Glos
sinen nicht infizieren konnen. 

Zur Behandlung eignet sich auBer dem 
Germanin das Tryparsamid, Atoxyl und 
neuerdings eine kombinierte Behandlung 
Germanin mit Fuadin. 

8. Trypanosoma rhodesiense. 
Ubertrager Glossina morsitans. 

9. Trypanosoma (Schizotrypa
num) Cruzi. Ubertragen durch eine 
Wanzenart Conorrhinus megistus, Erreger 
der "infektiOsen Thyreoiditis". Erzeugt 
Kropf, Anamie, Odeme, Lymphdriisen
schwellung, Milztumor und nervose Sto
rungen. 1m Blutplasma, seltener in roten 
Blutkorperchen kommen die Parasiten 
vor. Vermehrung entweder Langsteilung 
(nicht bei Warmbliitern) oder Schizogonie 
im Lungenendothel, in Herzmuskel-, 
Neuroglia. und anderen Organzellen. 
Verbreitete Krankheit in Brasilien. 

1m AU8strichpraparat nach Giemsa 
oder im Tuschepraparat nach Burri und 
im hangenden Tropfen. In fieberfreien 
Pausen fehlen die Erreger im Kreislauf. 

1m Kondenswasser einer Mischung von 
Nahragar + defibrin. Kaninchenblut aa 
bei 37°C. 

3. Kala-.A.zar. 
W 0 ist diese Krankheit ver

breitet und ist der Erreger 
bekannM 

Wie erfolgt die Uber
tragung' 

Das Kala-Azar ist verbreitet in China, 
Siidasien, Mittelmeerlandern. Der Erreger 
"Leishmania Donovani" wurde im Blut, 
im Endothel der Blut- und LebergefiiBe 
sowie in Milz und Leber von Kala-Azar
Kranken entdeckt. In Kulturen ent
wickeln sich aus den geiBeliosen kleinen 
Formen langliche geiBeltragende For
men (Flagellaten). 

Von Mensch zu Mensch wahrscheinlich 
durch Sandfliegen (Phlebotomen), in 
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Wie stellt man die 
Diagnose? 

denen sich die Leishmanien in Flagellaten 
umwandeln. 

Zunachst auf Grund des klinischen Ver
laufes der Erkrankung, weiter durch den 
Nachweis des Erregers im Milz- evtl. 
Leberpunktat (Farbung nach Giemsa). 

Anhang: Die Orient- oder Aleppo-Beule, die Schleimhautleish
maniose, als Espundia bezeichnet, sollen durch denselben Erreger her
vorgerufen werden, der durch eine Stechmiicke (Phlebotomus) iiber
tragen wird. Behandlung mit Antimonpraparaten, wie Neostibosan 
und Fuadin. Die Bekampfung besteht in der personlichen Prophylaxe 
(Schutz vor Sandfliegen biB. Bekampfung der Ubertrager in den Hausern). 

Hamosporidien: Plasmodidae. 
4. Die Erreger der Malaria. 

Zu welcher Klasse gehoren 
die Malariaplasmodien7 

Wie teilt man die Hamo
sporidien ein Y 

Wie geht die Entwicklung 
des Plasmod. malariae ho
minis im allgemeinen im 
Blute vor sicM 

Zu den Hamosporidien. 

In die 
1. Haemogregarinidae. Wurmahnliche 

langliche Parasiten (Kaltbliiter und 
Vogel). 

Gattung: Drepanidium, Haemoproteus 
(Halteridium) . 

2. Plasmodidae. Runde Parasiten 
(Vogel, Saugetier). 

Gattung: Proteosoma (praecox bei 
Vogelu). 

Gattung Plasmodium: 
a) Plasmodium vivax; Parasit der 

menschlichen Malaria Tertiana, 
b) Plasmodium malariae quartanae, 

Parasit der menschlichen Malaria quar
tana, 

c) Plasmodium Laverania; Parasit der 
Malaria tropica. 

Aus den N apf- oder Ringformen, die 
1/10 des roten Blutkorperchens ausfiillen, 
bildet sich beim Wachsen derselben 
Melanin, das sich zerstreut im Korper 
des Parasiten einlagert. SchlieJ3lich Schi
zogonie. Das Pigment wird auf ein oder 
einige Zentren zusammengezogen, der 
Korper des Parasiten teilt sich in 8-20 
kleine Elemente (Rosettenform, Ganse-
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W odurch unterscheiden 
sich Anopheles und Culex? 

blumchenstadium), die sich durch Platzen 
der roten Blutkorperchen loslosen, frei 
im Blute umherschwimmen und neue rote 
Blutkorperchen befallen. Bei AuflOsung 
des Schizonten Fieberanfall.N eben diesem 
ungeschlechtlichen Entwicklungszyklus, 
der Schizogonie der MalariaparaEliten lauft 
die geschlechtliehe Entwieklung, wobei 
sich mannliche und weibliche Gameten 
(Mikrogameten und Makrogameten) bil
den. Durch Stich der weiblichen Ano
phelesmucke gelangen die Gameten in den 
Muckenmagen, wo Elich GeiBelfaden oder 
Mikrogameten entwickeln, die die weib
lichen Gameten oder Makrogameten be
fruehten. Aus ihnen entwiekeln Elich be
wegliehe wurmartige Formen, die Ooki
neten, die die Magenwand durchdringen 
und sich in der auLleren Magenepithel
schicht zu Oocysten umwandeln, die nun 
zu Sporoblasten auswachsen, in denen sich 
Siehelkeime oder Sporozoiten bilden. 
Durch Platz en gelangen sie in die Leibes
hohle, von dort in die Speieheldrusen und 
somit durch den Saugakt der Mucken in 
den mensehlichen Organismus. 

Bei Culex: Bei Anopheles: 
Kurze Fuhlhorner, Fuhlhorner und 
wenig gefiederteAn- Stechapparat un
tennen (beim Mann- gefahr gleich lang; 

chen Fuhlhorner Antennen stark ge
langer als der Russel). fiedert. 

Korper der sitzen
den Culex parallel 
der Wandflache. 

Die Culexlarve 
hangt fast senk
recht von der Was
seroberfHiche ab-

warts. 

Korper der sitzen
den Anopheles zur 
Wandflache in ei
nem Winkel von 

45 0 geneigt. 

Die Anopheleslarve 
liegt dicM unter der 
W assero berflache 

parallel zu dieser. 
Bei Anopheles auf 
den Flugeln je 4 in 
T -Form gestellte 

dunkle Flecke. 
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Welches sind die Haupt
merkmale 

a) des QuartanaparasitenY 
(Plasm. malariae) 

b) des Tertianaparasiten 
(Plasm. vivax)Y 

c) der Malaria tropicaY 
(Plasm. immaculatum) 

Wie untersucht man das 
Blut auf MalariaplasmodienY 

Grobes Pigment, 8-12 Schizonten. 
zuweilen deutliche Bandbildung quer 
fiber das rote Blutkorperchen. Gameten 
sparlich, nicht groBer als ein rotes Blut
korperchen mit grobem Pigment. Wie
derholung des Fieberanfalles nach je 
72 Stunden. 

Parasit zart. Pigment fein. Die be
fallenen roten Blutkorperchen nehmen an 
GroBe zu und sind rot getfipfelt (Roma
nowsky- Giemsa). 

Schizonten 16-20 unregelmaBig ver
teilt. Zahlreiche Gameten, die oft bis 
zur doppelten GroBe eines roten Blut
korperchens auswachsen, mit fein ver· 
teiltem Pigment. Fieberanfall alle 48 
Stunden. 

Sehr kIeine Ringformen mit deutlichem 
Chromatinkorn im Beginn des Fiebers, 
spater gro.llere Ringe. Schizontenbildung 
nur in den inneren Organen (Milz). Ga
meten haben Halbmond- oder Eiform, 
die sich anfangs oft an den Erythrocyten 
anschmiegen, spater sich £rei vorfinden 
(oft doppelt so groB in der Lange wie ein 
rotes Blutkorperchen). Mannliche Ga
meten mit blaBgefarbtem Plasma und 
reichlichem kompakten Chromatin, weib
liche Gameten dunkel gefarbt mit weniger 
Chromatin. 

Fieberanfall aIle 48 Stunden, Fieber
dauer 40 Stunden, Remission nur 6-8 
Stunden. 

Das aiD. besten kurz vor dem 
Fieberanfall entnommene Blut (Ohr
Hippchen, Fingerkuppe) untersucht man 

1. im Blutausstrich auf Objekttrager. 
Fiirbung nach Giemsa; siehe S. 158. 

2. Ebenso; Farbung nach Manson 
(Borax-Methylenblau); siehe S. 158. 

3. 1m dicken Trop£en; er ermoglicht 
noch die Anffindung vereinzelter Para
siten in Fallen, in denen das Ausstrich
praparat im Stich laBt. 
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Wie behandelt man den 
Bluttropfen in dicker 
Schichty 

Welche Gegenden sind be
sonders von der Malaria 
heimgesuchM 

Welche vier Bedingungen 
miissen bei einer endemi
schen Ausbreitung von Ma
laria zusammentreffen Y 

Wogegen hat sich dem
nach die Prophylaxe zu 
richtenY 

Man liiBt mehrere Bluttropfen in dicker 
Schicht auf einem Objekttrager staub
sicher 2 Stunden gut trocknen. Ohne 
Fixierung wird dann das Praparat mit 
Giemsa-Losung gefarbt (1/2 Stunde lang). 
Vorsichtiges AbspUlen mit destilliertem 
Wasser; dann durch Senkrechtstellen der 
Objekttrager lufttrocknen lassen; nich t 
mit FlieBpapier abtrocknen! 

Die tropische und sUbtropische Zone; 
in der kalten Zone fehlt sie ganzlich, in 
der gemaBigten zeigt sie noch starke 
Verbreitung. 

1. Als Ansteckungsquelle mussen 
Malariakranke mit Parasiten (Game
ten) im Blute vorhanden sein. 

2. Es mussen Anophelesmucken in 
der Gegend sein. 

3. E mpfangliche Menschen miis
sen von infizierten Anophelesmiicken 
gestochen werden. 

4. Temperatur muB dauernd so hoch 
sein, daB die Parasiten in der Mucke 
nicht zugrunde gehen. 

1. Gegen die Malariakranken. 
Blutuntersuchungen bei Kindern und 
neu zugereisten Erwachsenen; Chinin
behandlung bis zur Tilgung der Parasiten. 
In der fieberfreien Zeit taglich 1 g Chinin, 
bis keine Parasiten mehr gefunden wer
den, dann 7 Tage kein Chinin. darauf 
2 Tage je 1 g Chinin llSW. 2 Monate. 

2. Fernhalten der Anopheles
miicken vom Menschen, Mucken
schutz fUr den bettlagerigen Kranken. 

Vertilgung der Stechmucken (Saprol. 
Petroleum, Formalin, Ammoniak); auch 
durch Aussetzen natiirlicher Larven
feinde (Karpfen, Schwimmkitfer usw.). 
In W ohnungen Totung der Mucken 
durch schweflige Saure, Formaldehyd, 
Terpentin usw. 

Weiter durch Trockenlegung des Bo
dens (Drainage, Eukalyptuspflanzungen 
usw.). 

3. Schutz der empfanglichen 
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Was ist Schwarzwasser
fiebed 

Was wissen Sie iiber die 
Ursache des Schwarzwasser
fiebersY 

Gesunden gegen Miickenstiche durch 
Moskitonetze, Handschuhe usw., schlieB
lich durch prophylaktische Chininbehand
lung, aIle 3 Tage 0,5 g. N euerdings werden 
zur Behandlung des Menschen Praparate 
wie .Atebrin und ein synthetisch herge
stelltes Chinolin-Derivat "Plasmochin" 
empfohlen. 

Eine unter Schiittelfrost und Fieber 
akut einsetzende Hamoglobinurie, die 
mit der Malaria in engstem Zusammen
hange steht. Sie wird bedingt durch einen 
plotzlich massenhaften ZerfaIl roter Blut
korperchen. Mortalitat etwa 6-10%. 

Eine bestehende oder friiher iiber
standene ungeniigend behandelte Ma
laria schafft eine Intoleranz gegen Chinin, 
so daB schon geringe Gaben von Chinin 
zur .AuslOsung eines Schwarzwasserfieber
anfaIles geniigen. Die Bedingungen fUr 
das Zustandekommen des Schwarz
wasserfiebers sind aber noch keineswegs 
geklart. 

F. Krankheiten, die dnrch nltramikroskopische 
Erreger hervorgernfen werden. 

Welche parasitaren Krank
heiten sind bekannt, deren 
Erreger zu den unsichtbaren, 
Bakterienfilter passierenden 
gehOrenY 

Die Pocken (Variola), die Hundswut 
(Lyssa), das Fleckfieber, die Maseru, die 
Kinderlahmung (Heine - Medinsche 
Krankheit) (Poliomyelitis), das Fiinftage
fieber (W olhynisches Fieber), das Gelb
fieber, das Denguefieber, das Pappataci
fieber, die Psittakosis, die Koruerkrank
heit (Trachom), die Encephalitis epidemica 
sive lethargica, die Maul- und Klauen
seuche (.Aphthenseuche), Herpes simplex 
und Zoster. 

1. Pocken (Variola). 
Der Pockenerreger gehort 

zu den Virusarten. W 0 findet 
man die fUr Pocken charakte· 
ristischen GebildeY 

Man findet die sog. "Vaccinekorper
chen, Cytoryctes vaccinae et variolae" 
(Guarnieri) in Horuhautzellen von 
Kaninchen, die mit dem Inhalt von 



1st eine Zuchtung des 
Vaccinevirus gelungen ~ 

Wo findet sich das Pocken
virus? 

1st es im trockenen Zu
stande lange lebensfahigY 

Wie kommt die ttbertra
gung der Pocken zustandeY 

Aufwie lange Zeit erstreckt 
sich nach ttberstehen der 
Pocken die 1mmunitatY 

Welche SchutzmaBregeln 
sind fUr die Umgebung zu 
ergreifen Y (Siehe Reichs
Seuchengesetz vom 30.Juni 
1900, die vom Bundesrat am 
28. Januar 1904 herausgege
bene Anweisung zur Be
kampfung der Pocken und 
das PreuBischeSeuchengesetz 
vom 28. August 1905.) 

Welche Schutzimpfung 
kommt bei Pocken in FrageY 

Was versteht man unter 
der "Variolation"Y 
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menschlichen Pockenpusteln oder von 
Kuhpocken in die oberen Hornhaut
schichten geimpft sind. Andere Forscher 
nehmen an, daB die kleinsten kokken
artigen Gebilde, die Parasiten (die P a -
s ch en schen Elemen tar korper) zu den 
1nitialkorpern intrazellular heranwachsen 
und hierbei die Bildung der Guarnieri
schen Korperchen auslosen. Durch Tei
lung sollen sie wieder in die Elementar
korper zerfallen. 

Ja, er konnte im uberlebenden und 
embryonalen Gewebe gezuchtet werden. 

1m Pustelinhalt, in den Hautschup
pen, im N asensekret und Sputum der 
Kranken. 

3 Jahre. 

Durch Beruhrung des Kranken und 
der vom Kranken benutzten Gegen
stande; durch Tropfchen- und Staubchen
infektion; gelegentlich auch durch N ah
rungsmitte1 und Insekten. 

Gewohnlich auf 10 Jahre. 

1. Anzeigepflicht fUr aIle Pockener
krankungen und Verdachtsfalle. 

2. Strenge Isolierung des Kranken und 
des Pockenverdachtigen. 

3. Pflege durch geschultes, vorher 
gegen Pocken geimpftes Personal. 

4. Desinfektion wahrend und nach der 
Krankheit. 

5. Schutzimpfung der Umgebung 
(Reichsseuchengesetz) . 

6. Verbot groBerer Menschenansamm
lungen. 

7. Meldepflicht fUr zureisende Perso
nen, strenge Beaufsichtigung der Be
sucher der Herbergen, Obdachlosenasyle 
und der fremdlandischen Arbeiter. 

Die aktive 1mmunisierung, die einen 
hinreichenden 1mpfschutz gewahrt. 

Eine um den Anfang des 18. Jahr
hunderts geubte Schutzpockenimpfung, 
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Man verwendete spater 
einen Impfstoff, den der eng
lischeArztEd ward Jenner 
in der Lymphe der Kuh
pocke entdeckte (Vac
cine). Was ruft die Jen
nersche Vaccination beim 
geimpften Menschen hervor1 

Was versteht man 
a) unteranimaler Lymphe1 

b) unter humanisierter 
Lymphe'l 

Hat man im Blutserum 
von PQckenrekonvaleszenten 
und mit Erfolg Geimpften 
sowie von variolisierten und 
vaccinierten Versuchstieren 
Antikorper nachgewiesen 1 

In Deutschland besteht 
der allgemeine Impfzwang. 
Wann wurde fur Deutsch
land ein neues Impfgesetz 
erlassen'? 

Was bestimmt dieses Ge
setz1 

die mit unabgeschwachtem Pockenvirus 
vorgenommen wurde. Diese Art der 
Impfung wurde bald wieder verlassen, 
teils wegen der nach der Imp£ung auftre
tenden schweren Erkrankung (selbst 
Todesfalle wurden beobachtet), teils weil 
die Variolation sehr zur Verbreitung der 
Pocken beitrug. 

Eine pockenahnliche, lokale Pustel
bildung mit gutartigem Verlauf, die einen 
sicheren Schutz gegen die. Variolation 
erzeugt. Die Vaccine ist eine durch Tier
passage entstandene dauerhafte abge
schwachte Varietat des Variolavirus. 

a) Animaler Impfstoff ist die Kuh
pockeulymphe, die direkt vom Tier auf 
den Menschen verimpft wird. 

b) H umanisierter Impfstoff ist Lymphe 
aus menschlichen Vaccinepusteln. 

Ja; yom 7.Tage an. Prazipitine sind nur 
in verschwindend kleiner Menge vorhan
den.Komplementbindende Stoffe konnten 
bei Rekonvaleszenten etwa drei Wochen 
lang, bei Revaccinierten yom 10. bis 16. 
Tage, bei lapinisierten Kaninchen, ebenso 
bei Rindern, nur selten gefunden werden. 

Am 8. April 1874. Nahere Bestim. 
mungen fiber die Ausfuhrung des Impf
gesetzes sind durch Bundesratsverord
nungen zuletzt am 22. Marz 1917 er· 
lassen. 

Jedes Kind mull "vor Ablauf des 
Kalenderjahres, welches auf das Geburts
jahr folgt, zum ersten Male, und vor Ab
lauf des J ahres, in welchem das Kind sein 
12. Lebensjahr vollendet, zum zweiten 
Male (Revaccination) geimpft" werden. 

Kann ein Impfpflichtiger nicht nach 
arztlichem Zeugnisse ohne Gefahr ffir 
sein Leben oder fur seine Gesund
heit geimpft werden, ist er binnen 
Jahresfrist nach Aufhoren des 
diese Gefahr begrfindenden Zu-



Was hat nach dem Impf. 
gesetz zu geschehen, wenn 
eine Impfung nach dem Ur· 
teil des Arztes erfolglos ge· 
blieben ist? 

Einer etwaigen absicht· 
lichen Ubertretung der ge· 
setzlichen V orschrift tritt 
das Impfgesetz im § 4 mit 
Entschiedenheit entgegen. 
Was bestimmt dieser Para· 
grapM 

Wie Sie wissen, werden in 
jedem Bundesstaate Impf. 
bezirke gebildet, deren je. 
der einem Impfa,rzte unter· 
stellt ist. 

Wann nimmt der Impf. 
arzt die Impfungen vor¥ 

FUr jeden Impfbezirk wer· 
den von der zustandigen 
Behorde, wie von den Vor· 
stehern der betreffenden 
Lehranstalten vor Beginn 
der Impfzeit Listen uber 
die zu impfenden Kinder 
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standes der Impfung zu unterziehen. 
Der Impfarzt hat in zweifelhaften 
F allen die endgilltige Entscheidung 
daruber zu fallen, ob diese Gefahr noch 
fortbesteht. 

Die fruher mehrfach im Verlaufe der 
Schutzimpfung beobachteten Krank· 
heiten (Syphilis, Tuberkulose, Erysipel, 
Ernahrungsstorungen, Scrofulose) werden 
nach dem Reichsimpfgesetz dadurch ein. 
geschrankt, daB die Impfung von Mensch 
zu Mensch verboten ist, daB bei Ekzemen 
nicht geimpft werden darf, daB schwach· 
liche Kinder von der Impfung ausge· 
schlossen werden. Auch wird nur animale 
Lymphe verwendet, die unter staatlicher 
Kontrolle und unter bestimmten Vor· 
sichtsmaBregeln gewonnen werden dad. 

Es m uB dann die Impfung spatesteml 
im nachsten Jahre, und falls sie auch 
dann erfolglos bleibt, im dritten .J ahre 
wiederholt werden. 

1st dielmpfungbzw. Wiederimpfung 
ohne gesetzlichen Grund unter
blieben, so ist sie binnen einer von der 
zustandigen Behorde zu setzenden Frist 
nachzuholen. 

In der Zeit von Anfang Mai bis Endle' 
September jedes Jahres an den vorher 
bekanntzumachenden Orten und Tagen 
fUr die Bewohner des Impfbezirkes un
entgeltlich. Die Orte fUr die V ornahme 
der Impfungen sind so zu wahlen, daB 
kein Ort des Bezirks von dem nachst
gelegenen Impforte mehr als 5 Kilometer 
entfernt ist. 

Ob die Impfung mit odcr ohne Erfolg 
vollzogen oder ob und weshalb sie ganz 
oder vorliiufig unterblieben ist. 
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aufgestellt. Was vermerken 
die Impfarzte darin Y 

Diirfen nur die Impfarzte 
Impfungen vornehmen Y 

Eine Anzahl von Impf
instituten wurde von der 
Landesregierung zur Be
schaffung und Erzeugung 
von Schutzpockenlymphe 
eingerichtet. 

Beziehen die Impfarzte 
die Schutzpockenlymphe 
von den Impfinstituten un
entgeltlichY 

Welche Angaben enthalt 
der Impfschein, der iiber 
jede Impfung nach Fest
stellung ihrer Wirkung vom 
Arzte ausgestellt isM 

Wie sehen die Impfscheine 
ffir Erstimpflinge ausY 

Wie die ffir Wiederimpf
lingeY 

Wann zeigen sich nach 
der erfolgreichen Impfung 
die Pockenpusteln, und be
schreiben Sie mir die normale 
Abheilung einer Impfpustel Y 

N ein, auch andere Arzte. Sie miissen 
nach SchluB des Kalenderjahres die 
Listen der Behorde einreichen. 

Ja. 
Die offentlichen Impfarzte sind wieder 

verpflichtet, auf Verlangen Schutz
pockenlymphe soweit ihr entbehrlicher 
Vorrat reicht, an andere Arzte unentgelt
lich abzugeben. 

Vor- und Zuname des Impflings, Jahr 
und Tag seiner Geburt; weiter, "daB 
durch die Impfung der gesetzlichen 
Pflicht geniigt ist, oder daB die Impfung 
im nachsten Jahre wiederholt werden 
muB". 

In den arztlichen Zeugnissen, durch 
welche die ganzliche oder vorlaufige Be
freiung von der Impfung nachgewiesen 
werden soll, wird unter der ffir den Impf
schein vorgeschriebenen Bezeichnung der 
Person bescheinigt, aus welchen Grunden 
und auf wie lange die Impfung unter
bleiben darf. Diese Scheine haben eine 
weiBe Farbe. 

Rosa. 

Griin. 

Bei Erstimpfungen zeigen sich vom 
4. Tage ab kleine Blaschen, die sich in 
der Regel bis zum 9. Tage unter maBigem 
Fieber vergroBern und zu erhabenen, 
von einem roten Entziindungshofe um
gebenen Schutzpocken entwickeln. Die
selben enthalten eine klare Fliissigkeit, 
die sich am 8. Tage zu triiben beginnt. 
Am 10. bis 12. Tage beginuen die Pocken 
zu einem Schorfe einzutrocknen, der nach 
3 bis 4 W ochen von selbst abfii.llt. Bei 
erfolgreicher Impfung bleiben Narben 



Kennen Sie einige Verhal
tungsvorschriften fiir Impf
linge? 

Welche MaBregeln ergeben 
sich fiir Wiederimpflinge 
bei starkeren Begleiterschei
nungen nach erfolgter Imp
fung~ 

Wahrend fast allgemein die 
geschilderten Impfreaktio
nen glatt ablaufen, konnen 
unter Umstanden schwere 
Storungen, sogar Todesfalle 
vorkommen. (Haufiger bei 
Erstimpflingen als bei Wie
derimpflingen.) N ennen Sie 
mir solche Impfschaden! 
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von der GroBe der Pusteln zuriick. -
Bei Wiederimpflingen tritt die Entwick
lung der Impfpusteln schon am 3. oder 
4. Tage ein und ist nur mit ganz geringen 
Storungen im Allgemeinbefinden ver
bunden. 

Aus Hausern, in denen ansteckende 
Krankheiten herrschen, diirfen Erst
impflinge sowie Wiederimpflinge nicht 
zum allgemeinen Impftermin gebracht 
werden. Die zum Impftermin geladenen 
Kinder miissen mit reingewaschenem 
Korper in sauberen Kleidern erscheinen. 
Auch nach der Impfung ist groBe Rein
haltung des Impflinges die wichtigste 
Pflicht. Tagliches Bad schadet nichts; 
auch solI der Geimpfte taglich bei giin
stigem Wetter ins Freie gebracht werden. 
Die Impfstellen sind vor dem Aufreiben, 
Zerkratzen und vor Beschmutzung zu 
bewahren. Auch ist der Impfling vor 
Personen zu schiitzen, die an eiternden 
Geschwiiren oder Wundrose erkrankt 
sind. 

Wenn ausnahmsweise nach der Impfung 
Fieber auf tritt, solI das Kind zu Hause 
bleiben; bei starkerer Rote und An
schwellungen der Impfstellen sind kalte, 
haufig zu wechselnde Umschlage mit ab
gekochtem Wasser wegen Maceration der 
Haut zu widerraten; dagegen empfiehlt 
sich eine Pinselung mit 5%igem Kal. 
hypermang. (nach Gins). 

Das Turnen ist vom 3. bis 13. Tage 
von allen, bei denen sich T mpfblattern 
bilden, auszusetzen. 

1. Diespezifisch-vaccinalenKom
plikationen. AuBer den harmlosen 
Nebenpocken und postvaccinalen Exan
themen kommen durch Kratzen der Impf
stellen und Ubertragungen auf andere ge
kratzte Korperstellen sekundare Pocken 
zustande, die man als Vaccina secundaria 
und Vaccina generalisata bezeichnet. Er
folgt die libertragung des Tmpfstoffes auf 
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Wie wird die Lymphe her· 
gestelltY 

Mit welchen Mitteln hat 
man versucht, die Lymphe 
lange haltbar zu machen, 
ohne daB sie ihre Wirksam. 
keit einbilllt (z. B. in den 
Tropen)Y 

groBere ekzematose Rautpartien, so ent· 
steht das Eczema vaccinatum. Rier ver· 
einzelte Todesfiille. Bei der Vaccina ge· 
neralisata wird daB Virus auf dem Blut· 
und Lymphwege verschleppt (Blaschen. 
ausschlag an den verschiedensten Korper. 
stellen bei durchaus gesunder Raut.) 

2. Dienicht spezifisch.vaccinalen 
Komplikationen. Hierher gehOren das 
sog. Fruh.Erysipel, daB in den ersten 
3 Tagen nach der Impfung auftritt und 
auf Verunreinigungen zuruckzufUhren ist 
(unsauberes Impfgerat usw.) und andere 
d urch sekundare Infektionen der 
Impfpusteln hervorgerufene Infektionen 
bis zu septischen Prozessen. Weiter das 
Spat.Erysipel. das am 7.-10. Tage 
nach erlolgter Impfung oder noch spater 
auftritt. Prognose ernst. 

Gesunde, junge Rinder oder KaIber 
werden nach Reinigung der Impfflache. 
(Unterbauch, innere Schenkelfiachen) 
Rasieren derselben. Waschen mit Seife 
und warmem Wasser, Desinfektion mit 
Sublimatlosung (1 %0) und Abwaschen 
mit sterilem Wasser mit 'humanisierter 
oder animaIer Lymphe in zahlreiche 
Schnitte geimpft. Am 4.-5. Tage wird 
die Lymphe mittels scharlen Loffels abo 
gekratzt, die gewonnene Masse mit 60 % 
Glycerin zur Keimabtotung der zahl· 
reichen in der Lymphe vorkommenden 
Bakterien und Saprophyten im Morser 
oder in MUhlen gut zu einer Emulsion 
verrieben. AbfUllen der nach dem Sedi· 
mentieren gewonnenen klaren Flussig. 
keit. Die KaIber etc. werden nach der 
Abimpfung obduziert. Bei nicht gesunden 
Organen wird die Lymphe vernichtet. 

Man hat Trockenlymphe hergestellt. 
die zum Gebrauch mit Glycerin angerUhrt 
wird. 

Von den chemischen Mitteln werden 
Chinosol. RaO. + CO2, und ultraviolette 
Strahlen empfohlen. 



Wie wird eine Pocken
impfung beim Menschen aus
gefiihrt1 
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Die Impfung erfolgt mit beschicktem 
Impfmesser oder Impffeder unter asep
tischen Kautelen am Oberarm (bei Erst
impflingen auf dem rechten, bei Wieder
impflingen auf dem linken). Es geniigen 
4 seichte Schnitte von 2-3 mm Lange 
im Abstand von 2 cm. Starkere Blu
tungen beim Impfen sind zu vermeiden. 
Ein Schutzverband ist nicht unbedingt 
notwendig. Nach 6-8 Tagen findet der 
N achschautermin statt. 

Die Erstimpfung ist erfolgreich, wenn 
mindestens eine Pustel gut zur Entwick
lung gelangt ist. Es geniigt eine Bildung 
von Blaschen oder Knotchen an den 
Impfstellen bei der Revaccination. 

2. Lyssa (Hundswut). 
Wie verbreitet sich die 

TollwuM 

Welche Arten von Wut 
kommen vod 

Welche Krankheitserschei
nungen treten bei Wut aun 

a} Tier' 

b} Mensch? 

1st der Erreger der Lyssa 
bekannM 

Schiirmllnn, Repetitorium. 6. A ufl. 

Von Hund zu Hund; auch Katzen und 
Wolfe kommen in Frage, die durch Bisse 
die Krankheit weiter verbreiten. Durch 
Bisse toller Runde konnen aber auch 
Schafe, Ziegen, Rinder usw. infiziert 
werden. 

Die rasende und die stille Wut. 

Inkubation 3-10 Wochen. Dann 
1. Prodromalstadium; abnorme 

Reiz barkeit, Verdrossenheit, Fressen 
unverdaulicher Gegenstande. 

2. Maniakalisches Stadium: Heu
lende Stimme, Angst, Bewegungsdrang, 
Wut- und Beillanfalle. 

3. Paralytisches Stadium: Lah
mungen. Exitus. 

Inkubation 20-60 Tage bis 1 Jahr. 
Prodromalstadium: Kopfschmerz, U n
ruhe, Schlingbeschwerden, dann Schlund
krampfe, Angstanfiille, Tobsucht, Lah
mungen. Exitus. 

Der Erreger ist morphologisch nicht 
mit Sicherheit bekannt; er findet sich 
regelmiWig im Zentralnervensystem und 
im Speichel. Negri glaubte den Erreger 
in den grollen Ganglienzellen des Am-

16 
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Was sind Passagewutkor
perchen (Lentz)' 

Wo findet man die L en tz
schen Passagewutkorper
chenY 

Wie schiitzt man sich 
gegen die Ubertragung der 
Tollwut? (Reichs-Vieh-Seu
chengesetz yom 21. J uni 1909 
A usfiihrungsvorschriften des 
Bundesrats yom 7. Dezember 
1911 und viehseuchenpolizei
liche Anordnung yom Jahre 
1912). 

Wie versucht man beim 
Menschen nach Billverlet· 
zungen durch wutkranke 
Tiere den Ausbruch der Er
krankung zu verhiiten1 

Worin besteht die Toll
wutschutzimpfungY 

monshornes von an Wut verendeten 
Tieren und Menschen gefunden zu haben 
(N egrische Korperchen); doch ist deren 
Befund nur ein Beweis fiir vorhandene 
Lyssa, ihr Fehlen aber kein Gegenbeweis. 

Ovale, spindel£ormige oder auch runde 
Korperchen, die frei im Gewebe zwischen 
gut erhaltenen Ganglienzellen liegen. 
Man findet sie im ganzen Ammonshorn, 
in den Clarkschen Saulen der Medulla 
oblongata und des Riickenmarkes. Ihre 
Grundsubstanz farbt sich mit Eosin, im 
Innern finden sich mehrere klumpige, 
dunkelblau gefarbte Anhaufungen. Sie 
zeigen gewisse Ahnlichkeit mit den 
N egrischen Korperchen, diirfen jedoch 
nicht mit ihnen identifiziert werden.· 

Selten bei Tieren und Menschen, die 
an Stra13enwut verendet sind, dagegen 
regelmaBig bei mit Virilll fixe geimpften 
Tieren. Differentialdiagnostisch sind sie 
daher verwertbar zur Abgrenzung der 
Passagewut von der StraBenwut. 

Durch Anzeigepflicht der lyssaver
dachtigen Tiere, Totung derselben und 
der von ihnen gebissenen Runde usw. 
Durch Maulkorbzwang, Hundesperre fiir 
3 Monate im Umkreis von 4 km. 

Innere Mittel versagen. Ausbrennen 
der Billwunden mit rauchender Salpeter
saure und gliihendem Eisen. Nur an
wendbar kurz nach der Verletzung. Aus
sichtsvoller ist die V ornahme der P a -
steurschen Schutzimpfung. 

Darin, daB der infizierte Mensch durch 
langsame Vorbehandlung mit einem fiir 
ihn abgeschwachten Lyssavirus wahrend 
der Inkubationszeit eine aktive Immu
nitat erhalt. 

Ein mit Virus fixe geimpftes Kanin
chen wird in der Agone getotet, das 
Riickenmark steril herausgenommen und 



Wie lange halt der durch 
die Schutzimpfung erzielte 
Schutz anY 

W 0 sind in Preu.3en Pa
steurinstitute errichteM 
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an einem Seidenfaden in einem sterilen 
GefaB iiber Xtzkali aufgehiingt, bei 20 0 C 
getrocknet. Durch die Trocknung nimmt 
die Virusmenge im Riickenmark ab. Ein 
I Tag getrocknetes Stiickchen Riicken
mark enthalt bedeutend mehr Virus ala 
ein 4 Tage getrocknetes. Ein 12 Tage 
getrocknetes Riickenmark enthalt nur 
geringe Virusmengen, ist also abge
schwacht. Von dem verschiedene Tage 
lang getrockneten Mark werden kleine 
Stiickchen abgeschnitten und in Glycerin 
aufbewahrt. 

Zur Impfung, die nach einem be
stimmten Schema ausgefiihrt wird, wird 
ein 9-10 Tage getrocknetes Stiickchen 
Riickenmark in 5 cm3 NaCI-Losung
(0,85 %) gut verrieben und in die Bauch
haut des Menschen sub cut an injiziert. 
Am folgenden Tage wird ein weniger lang 
getrocknetes Riickenmarkstiickchen (7 
bis 8 Tage) in derselben Weise verrieben 
und injiziert. Man steigt langsam bis zum 
virulenten Riickenmark. Die Behandlung 
dauert 21 Tage. In schweren Fallen 
Wiederholung der Illjektionen. 

1-2 Jahre. 

In Berlin im Institut fiir Infektions
krankheiten "Robert Koch" und im hy
gienischen Institut der Universitat Bres
lau. 

3. Gelbfieber. 
Das Gelbfieber ist eine mit 

schwerem Ikterus einherge
gehende Erkrankung. Wo 
kommt es vor' 

Von dem Erreger nahm 
man bisher an, daB er unter
halb der Grenze der mikro
skopischen Sichtbarkeit liege 
und durch Porzellanfilter 
hindurchgeht. Wie lange 
kreist das Virus im BluteY 

In Brasilien, in eIlllgen anderen siid
und mittelamerikanischen Staaten, an den 
Kiisten des tropischen Westafrika. 

Nur wahrend der ersten drei Tage des 
Fiebers. 
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Wie gelingt die Ubertra
gung der Krankheitserreger 
auf den MenschenY 

Welche Organe werden 
besonders geschadigtY 

1st es Ihnen bekannt, da.B 
Noguchi ein spirosomenahn
liches Gebilde als Erreger des 
Gelbfiebers beschrieben hat? 

Wie wird das Gelbfieber 
bekampft"l 

Gibt es eine Schutz
impfung bei Gelbfieber"l 

Durch eine zu den Culiciden gehOrige 
Miickenart, Stegomyia callopus sive fasci
ata. In den allein blutsaugenden Weib
chen findet die Entwicklung des Parasiten 
statt; infektionstiichtig am 12. Tage. Die 
inkleine Wasseransammlungen abgelegten 
Eier enthalten das Virus, wie die daraus 
entwickelten Imagines, letztere 14 Tage 
nach dem Ausschliipfen in infektions
tuchtigem Zustand. 

Toxisch degenerative Schadigungen 
finden sich in der Leber, in den Nieren. 
Dazu treten Fieber, Gelbsucht, Albuminu
rie, Blutungen im Magendarmkanal. 

Ja, er nennt ibn Leptospira icte
roides. Es handelt sich um einendersog. 
Weilschen Spirochate sehr ahnlichen 
Organismus, der im Blute der Kranken 
nur sehr selten zu finden ist. Er wurde in 
einem halbfesten Nahrboden, der min
destens 10% Serum enthalten muB, in 
Reinkultur gezuchtet. Die Erregerfrage 
ist heute noch nicht als spruchreif anzu
sehen. 

Durch Anzeigepflicht, Isolierung der 
Kranken, Uberwachung des Verkehrs, 
personlichen Muckenschutz, Vernichtung 
der Stegomyia (Brutplatze zuschutten, 
mit Petroleum ubergieBen usw. Eilllei
tung von Clayton. Gas in unterirdische 
Kanale; Ausrauchern der Hauser mit 
SOs). Auch ffir den Luftverkehr, durch 
den Gelbfieberkranke und auch infizierte 
Aedesmucken verschlepptwerden konnen, 
sind zwischenstaatliche MaBnahmengegen 
die Gelbfieberverschleppung vereinbart 
worden (Sanitatsabkommen yom 12. April 
1933). 

Ja, und zwar eine aktiv.passive Immu· 
nisierung durch Verwendung menschli· 
chen Immunserums und Mausegehirn
virus. Neuerdings benutzt man nur abge. 
schwachtes Mausegehirnvirus. Letzteres 
Verfahren nicht ganz gefahrlos. Die 
Erfolge sollen gut sein. 
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4. Psittakosis. 
Zu den filtrierbaren Virus

arten gehort auch del' Erre
ger der Psittakosis. Was 
wissen Sie darliberY 

Es handelt sich urn eine 
Zoonose, die Papageien und 
Wellensittiche epidemieartig 
befallt. Wie wird die Psitta
kosis auf den l\Ienschen liber
tragent 

Wie verliiuft die Psitta
kosis beim Menschen? 

Wie geht die diagnostische 
mikro biologische Priifung 
vor sichY 

Wie regelt sich die Be
kampfung del' Psittakosis~ 

AlsErregersind vonLevinthal, Coles 
und Lillie sehr kleine, an der Grenze der 
Sichtbarkeit stehende, filtrierbare kokko
ide Korperchen beschrieben, deren Zlich
tung mittels Gewebekultur gelang. 

Vom kranken oder als Keimtrager 
scheinbar gesunden Vogel durch BiLl, 
Tropfchen und Staubcheninfektion. 

In Form einer schweren Grippe odel' 
eines Typhus mit Lungenkomplikationell 
oder einer atypischen Pneumonie. 

Das Untersuchungsmaterial von Men
schen und Vogeln wird dem Robert-Koch
Institut in Berlin zugesandt und dort
selbstMausen intraperitoneal eingespritzt. 
Sputumproben sind taglich einzusenden, 
da das Virus sich nicht in jeder Probe 
findet. 1m Blut ist das Virus nur in dCll 
ersten Krankheitstagen enthalten. 

N ach dem Deutschen Reichsgesetz zur 
Bekampfung der Papageienkrankheit vom 
10. Aug. 1934 ist jede Erkrankung, jeder 
Verdachtsfall sowie jeder Todesfall an
zeigepflichtig. Das Gesetz enthalt abel' 
auch lloch Bestimmungen libel' die polizei
liche Beaufsichtigung von Ziichtern und 
Handlern von Papageien und Wellen
sittichen und Mallnahmen del' Bekamp
fung del' Krankheit bei diesen Vogeln. 
Verdiichtige Tiere sind zu toten. 

5. Poliomyelitis acuta. 
1st die Zlichtung des Erre

gel'S del' epidemischen Kill
derlahme, ein filtrierbares 
Virus, gelungen~ 

Wie tritt diese Erkran
kung aun 

Ja, durch Gewebekultur (Gilde
meister). 

In grolleren Epidemien, endemisch und 
sporadisch. Ubertragung durch Erkrank
te und gesunde Keimtrager. 
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Wie steht es mit den Be
kiimpfungsmaBnahmen ~ 

Die Bekampfung mit RekonvaIeszen
tenserum ist noch strittig. Mit gewissem 
Erfolge kann man wohl im praparaly
tischem Stadium rechnen. In Epidemie
zeiten empfiehlt sich die prophylaktische 
EinspritzungdesRekonva.leszentenserums 
bei Kindern der hauptsachlich gefahrdeten 
Altersklassen. 

6. Die Maul- und Klauenseuche. 
Die Maul- und Klauen

seuche ist eine Infektions
krankheit der Wicderkauer 
und Schweine. Wie zeigt 
sieh diese ErkrankungY 

Wo ist das Virus naeh
weisbar' 

1st es zuchtbar~ 
1st die Maul- und Klauen

seuche auf den Menschen 
ubertragbar~ 

Worauf erstreckt sich die 
Bekiimpfung¥ 

Es bilden sich Blasen an der Maul
schleimhaut, in der Umgebung der Klauen 
und evtI. am Euter. Die Krankheit ist 
sehr infektiOs und breitet sich auBer
ordentlich schnell aus. 

1m Blaseninhalt, im Speichel und son
stigen Ausscheidungen. 

Ja, in Gewebekulturen. 
Unter Umstanden ja, aber selten. Es 

bilden sich BHischen auf der Mund
schleimhaut, an den Lippen, N asenflugeln, 
Bindehaut usw. Oft hohes Fieber, beson
ders bei Kindern. 

Auf Absperrung der GehOfte, Stalle, 
Dorfer, auf Pasteurisierung der Milch. 
Sauberkeit des StaIlpersonals, bei Erkran
kungen desselben oder bestehendem Ver
dacht einer Erkrankung Isolierung, Des
infektion ihrer Abscheidungen, Wasche 
und Gebrauchsgegenstande. Einleitung 
der Schutzimpfung in gefahrdeten Vieh
bestanden. 

7. Das Trachom. 
Die Erregerfrage des Tra

choms (Kornerkrankheit des 
Auges) ist noch ungeklart. 
Wie bekampft man diese 
Erkrankung¥ 

Durch Feststellungder Infektionsquelle, 
Ermittlung der Kranken, Meldepflicht, 
facharztliche Behandlung, Uberwachung 
der Wanderarbeiter und Einwanderer aus 
Trachomgegenden. Belehrung der Bevol
kerung. 

8. Fleckfieber. 
Wer ist der Ubertrager des 

Fleckfie bererregers Y 
1st der Erreger bekannt? 

Die Kleiderlaus. 

Man nimmt als Erreger die Rickettsia 
prowazeki an; kleinste stabchenformige 



Welche Reaktion wird 
heute diagnostisch fur die 
Erkennung des Fleckfiebers 
mit Erfolg angewendeU 

1st es durch Verimpfung 
von Blut Fleckfieberkranker 
auf .Affen gelungen, die 
Krankheit zu erzeugen~ 

Wie bekampft man erfolg
reich diese Krankheit~ 

Entlausung siehe 
Besteht eine natiirliche 

1mmunitat gegen Fleck
fieber~ 

Wird nach dem Uber
stehen des Fleckfiebers beim 
Menschen eine 1mmunitat 
erzielt~ 
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Gebilde, gramnegativ, unbeweglich, nicht 
filtrierbar. 

Die Weil-Felixsche Reaktion. 
(Agglutination des Patientenserums mit 
Bac. Proteus. Berlin X 19 bzw. Proteus 0 
X 19. Ein Agglutinationstiter von 1: 100 
ist fUr Fleckfieber beweisend. 

Ja. (Nicolle.) 

DUTCh eingefUhrte Entlausung und 
strenge 1solierung Erkrankter und An
steckungsverdachtiger. 

Kapitel "D esi nf ekti on ". 
Nein. 

Ja, wahrscheinlich lebenslanglich. 

Desinfektion. 
Was heiIlt desinfizieren, 

was sterilisieren ~ 

Auf den Erjahrungen von 
der Widerstandsfahigkeit del' 
Bakterien fuBen die Desin
fektions- und Sterili8atioIl~
maBnahmen und die Pru
fungsverfahren. Welche Test
objekte braucht man~ 

In welcher Form werden 
die Bakterien fur Desinfek
tionsprufungen verwendet? 

D esinfizierenheiBt, einen Gegenstand 
in einen solchen Zustand versetzen, daB er 
nicht mehr infizieren kann im Gegensatz 
zu "Sterilisieren ", was bedeutet, 
einen Gegenstand von allen lebenden 
Mikroorganismen zu befreien, d. h. von 
vegetativen Formen und Dauerformen. 

Fur Desinfektionspriifungen MHz brand
sporen oder einen aus Gartenerde isolier
ten nicht pathogenen Bakterienstamm. 
Die Resistcnz seiner Sporen betragt ge
genuber Dampf von 100 0 C etwa 4 bis 
20 Minuten. Fur Sterilisationspriifungen 
native Erdsporen. 

Sie werden entweder in Flussigkeiten 
aufgeschwemmt (Suspensionsmethode) 
oder in angetrocknetem Zustande an 
Seidenfaden, Granaten oder Battist
stiickchen (Keimtriigermethode) der Wir
kung des zu pl'ufenden Desinfektions
mittels ausgesetzt. 
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Wie geht die PrUfung 
der entwicklungshem
menden Eigenschaft einer 
chemischen Substanz oder 
eines physikalischen Faktors 
vor sich? 

Kennen Sie die Versuchs
anordnung zur Prufung der 
keimtotenden Wirkung? 

N ennen Sie mir eIDlge 
Verfahren, die sich mit der 
mechanischen Beseiti
gung der Keime befassen. 

Welche thermischen 
Einwirkungen kommen fUr 
die praktische Desinfektion 
in BetrachtY 

Wie geschieht zweckmiiBig 
dieDesinfektion mit trockner 
Hitze? 

Desinfektion. 

Der V ollstandigkeit halber seien hier 
noch die Methoden von Rideal-WaIker 
und von Lancet erwahnt. 

Man laBt den zu prUfenden Faktor in 
abgestufter Dosis (z. B. abfallende Kon
zentrationen einer chemischen Substanz 
oder verschiedene Temperaturgrade) auf 
die zu prUfenden, in einem geeigneten 
Nahrboden befindlichen Keime einwirken 
und zeichnet auf, bei welcher Dosis das 
Wachstum eben vollstandig gehemmt 
wird. 

Die Bakterien bzw. Sporen werden 
wahrend einer bestimmten Zeit der Ein
wirkung des betreffenden schiidigenden 
Agens ausgesetzt, worauf dieses letztere 
vollstandig entfernt wird und die so vor
behandelten Keime nachtraglich wieder 
in einen ihnen moglichst zusagenden 
Nahrboden gebracht werden, um festzu
stellen, ob sie noch lebensfahig oder 
bereits abgestorben sind. EvtI. ist zur 
PrUfung der Lebens- und Ansteckungs
fahigkeit auch der Tierversuch mit heran
zuziehen. 

Zu verwerfen ist trockenes Abstauben, 
Fegen und Abreiben mit Brot. Besser 
ist die Beseitigung der Keime auf feuchtem 
Wege. Abwaschen mit heiBer Seifenlosung 
(3%), mit Sodalosung (2%); es seijedoch 
bemerkt, daB zur vollstandigen Keim
abtotung die gewohnlichen Seilen- und 
Sodalosungen nicht befahigt sind. Das 
Abwaschen und Abbursten glatter Fla
chen mit keimtotenden Mitteln verspricht 
Erfolg. 

1. Die trockene Hitze (Verbrennung. 
2. Die feuchte Hitze. 

a) Durch Auskochnen in Wasser. 
b) im stromenden ungespannten 

Damp£, 
c) im gespannten Dampf. 

In einem Kasten aus Eisenblech mit 
Doppelwandung von etwa 1 m3 Inhalt, 
der mittels Gasbrenners und Regulators 
auf einer Temperatur von 80-90° C ge-



Wie arbeitet die HeilHuft
kammer nach Vondran? 

Welche Gegenstande kon
nen auf diese Weise desinfi
ziert werden ~ 

Wie wirkt feuchte Hitze 
gegenuber HeilHuft, und in 
welcher Form kommt sie 
zur Anwendung? 

Wie wirkt das Auskochen 
in Wasser auf die Bakte
rienf 

Welche Arten von Des
infektion mit Wasserdampf 
unterscheidet man f 
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halten wird. Bei der Desinfektion von Bu
chern und Lederwaren erwiesen sich schon 
Temperaturen zwischen 70° C und 90° C 
wirksam und zwar bei einer Einwirkungs
dauer von 16-24 Stunden bei Buchern, 
bei anderen Objekten von 48 Stunden. 
Mangel: Zu lange Dauer und infolge
dessen zu kostspielig. Bei der Sterilisie
rung durch HeilHuft sind zur volligen Ab
totung aller Keime aueh der Sporen Tem
peraturen von 180-200° C zu verwenden. 
Vegetative Formen del' Baeillen werden iu 
troekener Luft von 100° C erstiul1/ 2 Stun
den abgetiitet, Sporen konnen in HeilHuft 
bei 140 0 C nach stundenlanger Einwirkung 
noch am Leben bleiben. 

Sie arbeitet mit bewegter Luft; hier 
werden Milzbrandsporen bei 125 0 C in zwei 
Stunden abgetotet. 

Bucher, Ledersaehen, Pelze, wertvolle 
Kleider, Uniformen usw. Saehen, die im 
Dampfapparat nicht desinfiziert werden 
durfen. 1m allgemeinen ist die Desin
fektionskraft del' trockenen Hitze 
gering anzuschlagen. 

Sie wirkt iutensiver sehadigend auf 
Bakterieu und auf empfindliehe Gegen
stande. Sie wird in Form von warmem, 
heiflem odeI' koehendem Wasser odeI' in 
Dampfform angewendet. 

Auskoehen in Wasser tutet die meisten 
Bakterienarten in etwa 4-10 Minuten, 
l\1ilzbrandsporen gewiihnlieh schon nach 
1-2 Minuten. Einfaches, billiges Ver
fahren. Zusatz von Soda (etwa 2%) erhiiht 
die Desinfektionswirkung. 

1. Die Desinfektion mit gesattig
tern stromenden Wasserdampf von 
100° C. Fur die Sterilisation benMigt 
man Dampf von 120° C. 

2. Die Desinfektion mit gespann
tern W:asserdampf (mehrals 100-125° C). 
Austritt des Dampfes nur nach Uber
windung eines Ventils miiglich; daher im 
Innern des Apparates ein Uberdruck. 
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W 0 soIl die Einstromungs. 
offnung fiir den Dampf in 
dem Desinfektionsapparat 
liegenY 

Welche Sachen sind von 
der Dampfdesinfektion aus· 
zuschlieBen Y 

Auch gesattigter Dampf 
von niedrigerem Siedepunkt 
als 100 0 C kann zu Desinfek· 
tionszwecken verwendetwer· 
den, obwohl die desinfekto· 
rische Wirksamkeit geringer 
ist als die des gewohnlichen 
Wasserdampfes.lmRubner. 
schen Apparat ist sie durch 
Zusatz von Formaldehyd. 
dampfen zum Wasserdampf 
ausgeglichen. Was wissen 
Sie dariiberY 

WeIche 3 Abschnitte las· 
sen sich bei einem Dampf. 
desinfektionsvorgang unter· 
scheidenY 

Desinfektion. 

Die am meisten benutzten Apparate 
arbeiten mit geringem ttberdruck von 
1/10-1/20 Atmosphare. 

An dem hochsten Punkte, da nur so 
eine vollkommene Beseitigung der spe· 
zifisch schwereren Luft garantiert ist. 

Geleim,te und furnierte Mobel, Hute, 
Hutfedern, Sammet, Plusch, Leder· und 
Gummisachen, die im Dampf hart werden 
und schrumpfen, Bucher und Pelzwerk, 
feinere Kleidungsstucke, samtliche mit 
Blut, Eiter oder Kot beschmutzte 
Waschestucke, da sonst festhaftende 
Flecke entstehen, harzhaltige Holzer und 
gestrichene Gegenstande. 

Der RubnerscheApparat arbeitet mit 
einem Vakuum von 600 mm Quecksilber. 
saule und leitet von oben den aus einer 
8%igen Formalinlosung indirekt ent· 
wickelten Formalindampf ein, der nach 
Verdrangung der Luft aus den Objekten 
und dem Apparat in die innersten Teile 
der Objekte eindringt. Er eignet sich fiir 
die Desinfektion von Gegenstanden 
(Haare, Borsten, Ledersachen, Pelze, 
Wolldecken), die eine starkere Tempe. 
raturerhOhung bei gleichzeitiger Anwesen· 
heit von Wasser oder gesattigtem Dampf 
nicht vertragen. 

1. Die Vorwarmung, die die Bildung 
von Niederschlagswasser vermeidet. 

2. Den eigentlichen Desinfektions· 
prozeB. 

3. Die N achtrocknung der Gegen. 
stande. 

Die Vorwarmung geschieht dadurch, 
daB man den Dampf zunachst "indirekt" 
in den im Apparat befindlichen Rippen· 
heizrohren oder einen Doppeimantel 
stromen liiBt, bis das lnnere des Appa. 
rates eine Temperatur von 60-70 0 C 
erreicht hat. Dann erst wird der direkte 
Dampf in den eigentlichen Desinfektions· 
raum eingeleitet. Die Dampfabzugs· 
klappe wird kurz darauf geschlossen, 



Worauf bezieht sich die 
Priifung der Dampfdesinfek
tionsapparate7 

N ach welchen Methoden 
bestimmt man die Eindrin
gungsdauer des Dampfes in 
die Objekte? 

Durch welchen weiteren 
Versuch konnen Sie fest
stellen, ob der Desinfektions
apparat eine sichere Abto
tung von Bakterien gewahr
leistet~ 

J ede Stadt sollte eine 
Dampfdesinfektionsanstalt 
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wenn das Thermometer im Dampfab
zugsrohr 100 0 C anzeigt. 

Die Nachtrocknung· erfolgt in ent
sprechender Weise wie die Vorwarmung. 

1. Auf die Anheizungsdauer (Zeitraum 
bis zum Abstromen gesattigten Dampfes 
aus dem Apparat). 

2. Auf die Eindringungsdauer des 
Dampfes in die Objekte. 

3. Auf die Abtotungsdauer. 
1. Durch Legierungs-Kontaktthermo

meter. Bei erreichter Temperatur von 
100 0 C Verflussigung eines Metallstab
chens oder Plattchens, wodurch Schlu13 
eines Stromkreises und AuslOsung einer 
Klingelvorrichtung eintritt. 

2. Durch das Stuhl-Lautenschla
gersche Quecksilber-Kontaktthermo
meter, durch welches bei 100 0 C und dar
uber ein elektrischer Strom geschlossen 
wird. 

3. Durch Maximalthermorneter, die 
ins Innere der Objektc eingelegt und 
nach Ablauf der Desinfektion herausge
Hommen und abgelesen werden, wobei 
sie 100 0 C anzeigen mussen. 

4. Durch J odkleisterstreifen nach 
v. Mikulicz. Bei Temperaturen unter 
100 0 C im stromenden Dampf braucht die 
Entfiirbung uber eine Stunde, bei 106 0 C 
bis 107 0 C ist sie schon in 10 Minuten 
eingetreten. In trockener I-Iitze tritt 
Imine Entfiirbung ein. 

5. Durch Stichersche Phenanthren
Rohrchen. Phenanthren schmilzt bei 
98 0 C nach 10 Minutcn langeI' Einwirkung. 

Durch den sog. Desinfektionsversuch. 
(Einbringung verschiedenartigen sporen
haltigen oder sporenfreien Bakterien
materials an Seidenfiiden angetrocknet, 
in Flie13papier eingehullt, in das Innere 
der Objekte. Nach erfolgter Desinfektion 
Pruiung auf ihrc Wachstumsfiihigkeit auf 
geeigneten NahrbOden). 

Man unterscheidet eine unreine Seite, 
in die die zu desinfizierenden Gegenstande 
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besitzen. Beschreiben Sie 
mir eine derartige Anstalt. 

AuBer den physikalischen 
Desinfektionsverfahren kom· 
men auch die chemischen 
Desinfektionsmittel in Frage. 
Welche wichtigstenPraparate 
kennen Sie? 

Wie miissen die Desinfek
tionsmittel beschaffen sein, 
um wirksam sein zu konnen Y 

Wirkt Alkohol desinfizie
rendY 

Sind Ole geeignete Sus
pensionsmittel fiir Desinfi
zientien7 

Das Sublimat, eines der 
wirksamsten Desinfizientien, 

Desinfektion. 

angefahren werden, und eine reine Seite, 
wo die desinfizierten Gegenstande ent
nommen werden und bis zur Abfahrt 
lagern. Der Dampfdesinfektionsapparat 
ist zwischen beiden A bteilungen derart 
aufgestellt, daB die eine Tiir sich in die 
reine Seite, die andere Tiir sich nach der 
unreinen Seite zu offnet. Zwischen der 
reinen und unreinen Seite liegt gewohn
lich der Baderaum fiir den Desinfektor. 
Die meisten Dampfdesinfektionsapparate 
sind fiir ungespannten (freistromenden) 
bzw. sehr wenig gespannten Dampf von 
100-104 0 C eingerichtet. Die in den 
Apparat gebrachten Gegenstande miissen 
darin so verteilt werden, daB der Da.mp! 
von allen Seiten leichten Zutritt hat. 

1. Sublimat (1 bis 5: 1000), 
2. Carbolsaure (3 %), 
3. Verdiinntes Kresolwasser (2,5 %), 

(zum Abwaschen des FuBbodens usw. 
von Ledersachen, zum Einlegen von 
Wasche geeignet), 

4. Kalkmilch (fiir Dejekte, Sputum, 
Abortgruben usw.), 20%, 

5. Chlorkalk, 
6. 35 % ige wasserige Losung von Form

aldehyd, 
7. Formaldehyd, CHzO Oxydations

produkt des Methylalkohols, in Gasform 
zur W ohnungsdesinfektion. 

Wasserloslich. Wasserdampf muB aber 
auch bei gasformigen Desinfektions
mitteln (Formaldehyd) vorhanden sein. 

Absoluter Alkohol wirkt an der Luft 
austrocknend auf die Bakterien. In Ver
bindung mit Wasser wirkt er stark des
infizierend, da die durch den Alkohol be
wirkte Schrumpfung ausbleibt und so der 
Alkohol ins lnnere der Zellen gelangen 
kann. 

N ein, weil Ole in Wasser unloslich sind. 
So ist z. B. das friiher gebrauchliche 
CarbolOl zur Desinfektion unbrauchbar. 

Kochsalz. Es dient zur Loslichkeit 
und zur Hemmung der Gerinnung und 



das in 1%0 Losung vegetative 
Formen der Bakterien, in der 
Verdiinnung 1: 100 und 
1 : 500 auch Sporen abtotet, 
wird in Pastillenform in den 
Handel gebracht. Was ent
halten die Pastillen auiler 
Sublimat? 

Was wissen Sie iiber die 
Wirkung der Kaliseifef 

Wie gewinnt man die 
Kresole? 

Welche Kresolpriiparate 
sind hauptsachlich im Ge
brauch? 

Was ist Phobrol? 

Hierher gehoren auch Ly
sol, Bacillol, Sapro!. Wie 
wendet man diese Prapa
rate an? 
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ermoglicht daher das Eindringen des 
Desinficiens in eiweillhaltige Fliissig
keiten. 

Sie ttitet bei 50 0 C in kurzer Zeit Cholera
vibrionen, Typhus-, Diphtheriebacillen 
und die Eitererreger ab. Seife ist ein 
gutes Desinficiens. 

Aus den bei 180-210 0 C siedenden 
Anteilen des Steinkohlenteers durch 
Ausschiitteln mit NaOH, worin sich 
Kresole losen; weiter durch Zusatz von 
H 2S04 und fraktionierte Destillation 
(Ortho-, Meta-, Parakresol). 

1. Kresolseifenli:isung, Liquor 
cresoli saponatus, eine Mischung 
gleicher Teile Rohkresols und Kaliseife. 
Klare gelbbraune Fliissigkeit. Anwen
dung in 2,5-5 % iger Li>sung. Einwir
kungszeit 2 Stunden. 

2. Kresolwasser, aqua cresolica, 
ein Gemisch von 1 Teil KresolseifenlOsung 
und 9 Teilen Wasser (100 Teile Fliissigkeit 
enthalten somit 5 Teile Kresol). 

Ein Chlorkresolpraparat, eine Misclmng 
von ricinolsaurem Kali und Chlor-m
Kresol zu gleicben Teilen; geruchlos, 
weniger giftig und wirksamer alB Kresol
seifenlosung. Verwendet beiLungentuber
kulose in 2-5%iger Lusung. 

L y sol in 2-3 % iger Losung; fiir 
Stuhlgang und Sputum in li-lO % iger 
Losung; B a cillo 1 in 2-5 % iger Lusung. 
Saprol, auch ein gutes Praparat zur 
Desodorisierung, ist eine olige Fliissigkeit, 
die 40 % wasserlosliche Kresole enthalt, 
auf Abwassern schwimmt. Die loslichen, 
desinfizierenden Bestandteile derschwim
menden Oldecke gehen allmablicb in die 
Fakalmassen uber.Anwendung:lnEpi
demiezeiten pro Kubikmeter Fakalien 
10 kg Saprol; zu llorma]f\n Zeiten rech-
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Was kann mit verdiinn. 
tern Kresolwasser desin· 
fiziert werden? 

Worin bestehen die Vor· 
teile dieser Seifen? 

Welche neueren Mittel eig. 
nen sich auller dem immerhin 
teueren Sublimat zur Des· 
infektion von tuberkelbacil· 
lenhaltigem Auswurf1 

Wie stellt man Kalkmilch 
her? 

Was kann mit Kalkmilch 
desinfiziert werden? 

Wie stellen Sie Chlorkalk. 
milch her' 

Was ist Formalin? 

Wie wird Formalin ver· 
wendet? 

Wie wirkt Formaldehyd' 

Desinfektion. 

net man zur Desodorisierung und Des· 
infektion der Aborte von Wohnhausern 
je Kopf monatlich etwa 1/20 Liter, von 
Offentlichen Gebauden 1/16 Liter. 

Bettbeziige, Waschestiicke, auch wenn 
sie mit Blut, Eiter, Kot u. dgl. beschmutzt 
sind, ferner Pelz, Leder, Gummisachen, 
Fu1lboden, Mobel, Wan de usw., die Ab· 
sonderungen und Ausleerungen der Kran. 
ken, Hande und sonstige Korperteile. 

In der Schmutz. und FettauflOsung 
und der abtotenden Wirkung der im 
Schmutz und Fett vorhandenen Keime. 

Alkalysol, Parmetol und Chloramin 
(H eyden), in 5 % iger Losung. 

Durch Anriihren von 1 Liter Kalkpul. 
ver (frisch gebrannter Kalk wird mit 
Wasser, etwa der halben Menge des 
Kaikes entsprechend, besprengt; er zero 
fallt unter starker Erwarmung und unter 
Aufblahen zu Kalkpuiver) oder ge· 
lOschtem Kalk (vorher frisch bereitet) 
mit 3 Liter Wasser. 

Wande .mit Kalkanstrich, FuBboden 
aus Lehmschlag und SteinfullbOden. 
Stuhlentleerungen, Drin, Erbrochenes, 
Schmutzwasser, Rinnsteine, Kanale. 

Aus Chlorkalk (Calcaria chlorata). del 
in dicht geschlossenen Gefallen vor Licht 
geschiitzt aufbewahrt war und stechenden 
Chlorgeruch besitzen solI, in der Weise, 
dall zu 1 Liter Chlorkalk allmahlich unteI 
Riihren 5 Liter Wasser zugesetzt werden. 
Vor dem Gebrauch ist Chlorkalkmilch 
stets frisch zu bereiten. 

Eine 35 % ige wasserige Losung de, 
Formaldehyds. 

1. Ais gasformiger Formaldehyd. 
2. In wasseriger Losung (1 % ige Form· 

aidehydlosung). 
Formaldehyd. das beim Erhitzen mi1 

Wasilerdampf wieder in gasformiger 



Welche Apparate kommen 
fUr die Formaldehyddesin
fektion (zur Verdampfung des 
Formalins) in BetrachM 

Haften der Formaldehyd
desinfektion Mangel an? 

Man hat daher nach ap
paratlosen Verfahren ge
sucht. Welche kennen Sie? 
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Formaldehyd ubergeht, wirkt 0 b er
flachlich desinfizierend (5 g Formalde
hyd gleich 12,4 g kaufliches 40 % iges 
Formalin pro Kubikmeter W ohnraum 
4 Stunden lang). 

Der Sprayapparat (Czaplewski
Prausnitz), Scherings "kombinierter 
Askulap", der Breslauer-Fluggesche 
Apparat. Hier werden Formalin und 
Wasser in einem einfachen Behalter mit 
groBer Heizflache verdampft, nachdem 
vorher aile fur die AusfUhrung der For
malindesinfektion notwendigen MaB
nahmen erfUllt sind, wie Entfernung von 
Pflanzen und Tieren aus dem Zimmer, 
Durchtrankung der gebrauchten Wasche
stucke mit KresolseifenlOsung, Abwascheu 
von Mobeln und FuBboden mit Kresol
seifenlOsung, Offnen von Schranken, 
Aufhangen von Kleidern und Betten, 
Abdichten von Fenstern und Turen und 
sonstigen Offnungen, Anbringen des 
Ammoniakentwicklers. N ach beendeter 
Desinfektion ist Ammoniak in besonde
rem Kessel zu entwickeln, und die Dampfe 
sind durch ein durch das Schlusselloch 
gefiihrtes Rohr in das desinfizierte Zimmer 
zu leiten, urn den Geruch des Form
aldehyds zu entfernen. 

Ja. Die Apparate sind zu teuer; das 
Verfahren ist wegen der Benutzung 
eines Spiritusbrenners unter Umstanden 
feuergefahrlich. Fiir die Desinfektion 
groBerer Raume sind mehrere Apparate 
notwendig. 

1. Das Autanverfahren (Bariumsuper
oxyd + Paraform + H 20 = Formalde
hyddampfe + Warmeentwicklung). [Ver
fahren zu teuer; wegen starken Auf
schaumens hohe GefiWe notwendig.] 

2. KMnO, + Formalin + H 20 (2Liter 
Formalin + 2 Kilo KMnO, + 2 kg H 20 
fUr 100 rna Raum). 

3. Paraform + KMnO, + H20, 10 g 
+ 25 g + 30 g pro Kubikmeter Raum. 
Fur dalil Gelingen del' Reaktion iilt ein 
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Wie fiihren Sie das For
malin - Kaliumpermanganat
verfahren praktisch aus? 

Welche GrOBe der Ent
wicklungsgefiille eignet sich 
am besten fiir das Para
form - Kaliumpermanganat
verfahren¥ 

Wie gehen Sie bei der 
Ausfiihrung der Desinfek
tion mit Paraform-Kalium
perrrianganat vor? 

Womit entfernt man die 
nach der Desinfektion mit 
dem Formalin -Kaliumper
manganatverfahren oft zu
riickbleibenden FleckeY 

Kann man die Formalde
hyddesinfektion bei allen 
Infektionskrankheiten als ge
niigend ansehen? 

Kennen Sie noch ein an
deres gasformiges Desinfek
tionsmittel als Formaldehyd ¥ 

Bei der praktischen Woh
nungsdesinfektion unter
scheidet man die laufende 
und die SchluLldesinfektion. 
W orauf erstreckt sich die 

. laufende Desinfektion~ 

Welche Vorbedingung ist 
zur Durchfiihrung einer 
wirksamen laufenden Des
infektion unerlaLllich ¥ 

Desinfektion. 

Sodazusatz von 1% der Paraformmenge 
notwendig. 

Die abgemessenen Mengen Formalin 
und Wasser werden in das Entwicklungs
gefaB (Waschbottiche oder Emailleeimer 
usw.) gegossen und erst dann die erfor
derliche Kaliumpermanganatmenge unter 
Umriihren dazu gegeben. 

Man rechnet fiir je 1 m3 des zu des
infizierenden Raumes 1/2 Liter GefaLl
inhalt. GefaBe am besten aus Metall 
(Eisenblech). 

Die abgewogenen Paraform- und Soda
mengen werden mit der notigen Wasser
menge von Zimmertemperatur in das 
GefaB gegossen. Dann fiigt man die vor
her abgewogene Kaliumpermanganat
menge hinzu und riihrt mit einem Holz
stab das Ganze gut um. 

In allen Fallen ist Kaliumpermangana
tum crystallisatum zu verwenden. 

Mit wasseriger schwefliger Saure und 
Nachspiilen mit H 20. 

Nein, nur da, wo die Infektionserreger 
oberflachlich sitzen. Fiir infizierte Ma
tratzen muB Dampfdesinfektion ein
treten. 

Das Schwefeldioxyd (Clayton-Appa
rat). Zur Desinfektion mindestens 8 % 
Gehalt erforderlich. Zur Entlausung 
schon 4 % geniigend. 

1. Auf die Desinfektion aller Sekrete 
und Exkrete des Kranken. 

2. Auf ELlgeschirre, Leib- und Bett
wasche des Kranken, Verbandstoffe, auf 
das Pflegepersonal, die Handedesinfek
tion usw. 

Eine unbedingt zuverlassige Abson· 
derung des Kranken. 
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Was bezweckt die SchluB
desinfektion f 

Heute steht die laufende 
Desinfektion am Kranken
bett im Brennpunkt des In
teresses. Dementsprechend 
sind vom preuilischen Mini
ster fiir V olkswohlfahrt am 
8. Februar 1921 fiir die in 
erster Linie in Betracht 
kommenden iibertragbaren 
Krankheiten: Tuberkulose, 
Typhus, Ruhr, Diphtherie, 
Scharlach, Genickstarre und 
Kornerkrankheit neue Desin
fektionsanweisungen erlassen 
worden. Bei welchen Krank
heiten soll danach von einer 
SchluBdesinfektion unter Zu
hilfenahme der Formaldehyd
oder Dampfdesinfektion in 
der Regel abgesehen werden? 

Bei welcher Krankheit 
wird noch oft eine SchluB
desinfektion mit dem Dampf
desinfektionsapparat notig 
werden? 

Bei welchen Krankheiten 
ist die SchluBdesinfektion 
iiberhaupt entbehrlich? 

Welche Handedesinfek
tionsverfahren kennen Sie? 

Schiirmann, Repetitorium. 6. Auf!. 

Die Vernichtung samtlicher Krank
heitsstoffe, die der fortlaufenden Des
infektion entgangen sind, z. B. im Staub 
abgelagerte infektiOse Sekretteilchen. 

1. Bei Scharlach, Diphtherie und Ge
nickstarre. 

2. Bei Typhus, Paratyphus und Ruhr. 

Bei der Tuberkulose. 

Bei Kornerkrankheit, Kindbettfieber 
und sonstigen Wundinfektionskrank
heiten. 

1. Die Fiirbringersche Methode 
(Seife, Alkohol, Sublimat). 

2. Die Ahlfeldsche Methode (Seife, 
Alkohol). 

3. Waschung mit Lysol, Sublimat und 
Carbolsaure in den entsprechenden Yer
diinnungen. 

4. Seifenspiritus (Mikulicz). 
5. Schumburgs Methode (Alkohol 

+ Ather [2:1] + 0,5 % ige HN0 3 ; spater 
0,5 % ige Salpetersaure oder 1 % iges 
Formaldehyd enthaltenden Alkohol). 

i. 
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6. Methode v. Herff (Alkohol + 
Aceton). 

7. Waschung mit Seife und warmem 
Wasser, griindliche Nageltoilette, Trock
nen der Hande mit sterilen Handtiichern, 
Alkoholdesinfektion 3-4 Minuten lang. 

8. Die Goch tsche Methode. Waschung 
mit Gipspulver und warmem Wasser 
(10Minuten), 5 Minuten Alkoholwaschung 
(70%). 

Die Entwesung. 
W orauf erstreckt sich die 

EntwesungY 

Wie wird eine Person ent
laust! 

Wie entlaust man Leib
und Bettwasche und wasch
bare KleidungsstiickeY 

Wie geht man sonst bei 
der Entlausung von Wasche, 

1. Auf Personen, 
2. auf Gegenstande und Kleider, 
3. auf Raume. 
Der zu Entlausende tritt auf ein 

mit verdiinntem Kresolwasser durch
tranktes Laken und entkleidet sich lang
sam und vorsichtig, um ein Verstreuen 
der Lause zu verhiiten. Das Laken 
wird vorsichtig zusammengelegt und in 
einen Bottich mit verdiinntem Kresol
wasser eingetaucht. Brustbeutel, Bruch
bander, Verbande usw. sind auch abzu
legen. Nun folgt griindliches Abseifen 
des ganzen Korpers mit Schmierseife 
und warmem Wasser. Nach dem Ab-

. trocknen werden die Kopfhaare kurz 
geschnitten, die Achsel-, Scham- und 
sonstigen Haare am Korper rasiert oder 
griindlich mit grauer Salbe oder mit 
weiller Pracipitatsalbe eingerieben. Bei 
Frauen trankt man die Haare mit 
lausetotenden Mitteln (Sabadillessig, Pe
troleum, Perubalsam) und umhiillt den 
Kopf mit gutsitzendem Verbande 12 bis 
24 Stunden. Die entlausten Personen 
erhalten reine Leibwasche, Unterwasehe 
und reine Kleidung. 

Durch Kochen (1/,_1/. Stunde) in 
Wasser mit Sodazusatz (2 %) oder durch 
Einlegen in 5%ige Kresolseifenlosung 
(2 Stunden). 

Ein absolut zuverlassiges Entlau
sungsmittel ist der stromende oder ge-



Kleidungsstiicken, wollenen 
Decken, Federbetten und 
Matratzen vorY 

Kann man auch trockene 
HeiBluft anwendenY 

AuBer den angegebenen 
Methoden stehen aber zur 
Entlausung noch Apparat
verfahren zur Verfiigung, 
die bei der Entlausung von 
Wasche- und Kleidungs
stiicken, Leder und sonstigen 
fiir die Dampfdesinfektion 
ungeeigneten Sachen in An
wendung kommen. Welche 
kennen SieY 

Wie geht man bei der 
Entlausung von grollen Rau
men und bei Gegenstanden 
in grollen Massen vorY 

Wie entwickelt man 
schweflige SaureY 
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spannte Wasserdampf, der in wenigen 
Minuten aIle Lause und Nissen vemichtet. 

Ja. Lause gehen bei 40 0 C schon in 
einer Stunde, bei 60 0 C in 15-20 Minuten 
zugrunde. Nisse werden bei 55 0 C in 
PI, Stunden bei 80 0 C in 151vIinuten so 
geschadigt, daB Lause nicht mehr aus
kriechen. Trockene Leder- und Pelz
sachen lassen sich mit trockener HeiBluft 
entlausen (Schuhwerk ist auszuschlieBen). 

1. Das Entlausungsverfahren durch 
trockene Hitze (80 0 C) in der HeiBluft
kammer (Apparat Vondran, bewegte 
heWe Luft). 

2. Das Entlausungsverfahren durch 
die Dampfe des unverbrannten Schwefel
kohlenstoffes in einem mit Blech ausge
schlagenen Kasten. Einwirkung der 
Schwefelkohlenstoffdampfe mindestens 
6 Stunden. 

(Vorsicht: Giftig und feuerge
fahrlich.) 

lndem man gasformige, schweflige 
Saure in den betreffenden Raumen ein
wirken laBt, die in der fiir die Form
aldehyddesinfektion vorgeschriebenen 
Weise abgedichtet sind. 

1. Durch Verbrennen von Schwefel 
in Stiicken in einer rinnformigen Wanne 
aus Eisenblech, deren Grund mit Scha
motteerde ausgekleidet ist. 

(6 kg Schwefel fiir 100 m3 Raum.) 
Einwirkung einer Schwefelsaurekon

zentration von 2 Volumprozent 6 Stunden 
lang. 

2. Durch Verbrennen von "Salfarkose" 
(1m Handel als Mischung von Schwefel
kohlenstoff mit Zusatz von Spiritus und 
Wasser). 

3. Durch Verwendung fliissiger 
schwefliger Saure in Stahlbomben (Feuer
gefahrlichkeit ausgeschlossen). Das Gas 
wird durch eine Offnung in der Wand 
oder Tiir (Schliisselloch) in den Raum 
geleitet. (Auf 100 m3 Raum 12 kg 

17* 
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Ein neues Verfahren zur 
Vertilgung von Insekten und 
Ratten ist das Blausaurever
fahren. Was wissen Sie dar
uber zu sagen! 

Welche VorsichtsmaBre
geln muB der Desinfektor 
bei dem EntlausungsprozeB 
fUr seine Person anwenden' 

Worauf hat man zu ach
ten, wenn die Entlausung in 
besonderen Entlausungs
anstalten stattfindet' 

Die Entwesung. 

fliissige schweflige Saure; Einwirkung 
6 Stunden.) 

Die Blausaure kommt nur fUr dieDurch
gasung ganzer Gebaude in Frage, die 
vorher von Menschen und Haustieren 
geraumt werden mussen. Das Cyan
wasserstoffgas wird durch UbergieBen von 
Cyannatrium in Holzbottichen mit Schwe
felsaure (2 Liter Wasser, 2 Liter 60%ige 
Schwefelsaure und 1,5 kg Cyannatrium 
fUr 25 m 3 Luftraum) erzeugt. Das am 
hiinfigsten verwendete Blausaurepraparat 
ist Zyklon B, dem ein starkes Reizmittel 
zugesetzt ist, so daB selbst Spuren des 
Gases ffir den Menschen erkennbar sind. 
Das Athylenoxyd oder T-Gas ist hoch
wirksam, aber feuergefahrlich und explo
dierbar. Mit ibm ist eine Einzelzimmer
durchgasung moglich. Gefiihrliches 
Verfahren, darf nur von den dazu be
auftragten Stellen (Deutsche Gesellschaft 
fur Schiidlingsbekampfung) ausgefuhrt 
werden. Abtotung von Liiusen undNissen 
in 2 Stun den bei Blausiiurediimpfen von 
2 Vol- % Konzentration. 

Er triigt einen Schutzanzug (eine Art 
Hemdhose), der unten geschlossen und 
mit einer Haube versehen ist, die nur 
das Gesicht freiliiBt, auBerdem Gummi
handschuhe, die uber die Armoffnungen 
der Hemdhose gestreift werden, hohe 
Gummischuhe oder hohe Schaftstiefel 
(evtl. Abdichtung der Zugangsoffnungen 
mit Heftpflaster usw.). 

Die gleichen Verfahren gelten fUr die 
Vertilgung von Wanzen und Flohen. 

DaB eine reine und eine unreine Seite 
vorhanden ist. Der Gang ist ahnlich dem 
in den Desinfektionsanstalten. Die Leute 
empfangen nach eigener Reinigung ihre 
entlausten Gegenstiinde oder saubere 
Kleider in der reinen Seite. 

Was die BekiimpfungsmaBnahme gegen Fliegen, Ratten (Pest) und 
Mause anbetrifft, so verweise ich auf die in den einzelnen Kapiteln, 
z. B. Cholera, PMt, Malaria usw., niedergelegten MaBnahmen. 
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Gesetzliche MaBnahmen 
zur Bekampfung ansteckender Krankheiten. 

Welche Gesetze zur Be· 
kampfung der Infektions· 
krankheiten kennen Sie~ 

Welche Krankheiten be
rucksichtigt das Reichs
gesetz! 

Wodurch unterscheidet 
sich das PreuLlische Gesetz 
von dem Reichsgesetz' 

1. Das Reichsgesetz, betreffend die Be
kampfung gemeingefahrlicher Krankhei
ten, vom 30. Juni 1900 und 

2. Das preuDische Gesetz, betreffend 
die Bekampfung der ubertrag baren Krank
heiten vom 28. August 1905 mit seinen 
drei Abanderungsgesetzen vom 23. Juni 
1924, 25. Mai 1926 und 10. August 1934. 

Nur die bei uns nicht heimischen, aber 
gelegentlich eingeschleppten gemeinge
fahrlichen Krankheiten, wie AU8satz, Cho
lera, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest und 
Pocken. Die Landesregierungen konnen 
die V orschriften des Reichsgesetzes aber 
auch auf andere Infektionskrankheiten 
anwenden. 

Es erfaLlt auLler den im Reichsgesetz 
aufgezahlten Krankheiten die meisten der 
bei uns heimischen ubertragbaren Krank
heiten, wie Diphtherie, epidemische Ge
hirnentzundung, ubertragbare Genick
starre, Kindbettfieber (einschlieLllich des 
septischen Aborts), epidemische Kinder
lahmung, Kornerkrankheit, RuckfaIl
fieber, ubertragbare Ruhr, Scharlach, Ty
phus, Milzbrand, Rotz, ToIlwut Bowie BiB
verletzungen durch tolle oder der Tollwut 
verdachtige Tiere, bakterielle Lebenl'!
mittelvergiftungen und Trichinose. Krank
heiten, wie Masern, Keuchhusten und 
Grippe sind nicht erwahnt, da bei diesen 
Krankheiten wegen ihrer weiten Verbrei
tung die BekampfungsmaBnahmen in der 
Regel wirkungslos bleiben. Die Ge
schlechtskrankheiten werden auch be
rucksichtigt, dagegen sind die sich auf aIle 
Todesfiille an Lungen- und Kehlkopf
tuberkulose beziehenden Bestimmungen 
geatrichen, da sie in das im Jahre 1923 
erlassene Tuberkulosegesetz aufgenommen 
wurden. 

Die in beiden Gesetzen enthaltenen Be
stimmungen konnen aber auoh auf andere 
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Wie geschieht die friihzei
tige Erfassung moglichst 
aller Infizierten Y 

Was ist nach dem Reichs
gesetz anzeigepflichtigY 

Sind auch Typhusbacillen
trager und Typhusdaueraus
scheider zu melden' 

Wann ist die Anzeige zu 
erstattenY 

Wer ist zur Anzeige, die 
miindlich oder schriftlich er
stattet werden kann, ver
pflichteU 

Zur Auffindung aller Infi
zierten und der Infektions
quelle usw. mull der beam
tete Arzt Ermittelungen an
stellen. Worauf haben sie 
sich zu erstrecken Y 

Bei welchen Krankheiten 
sind die Ermittelungen 
durchzufiihren Y 

iibertragbare Krankheiten ausgedehnt 
werden, "wenn und solange dieselben in 
epidemischer Verbreitung auftreten". 

Die Befugnisse des Bundesrats sind 
seit der nationalsozialistischen Erhebung 
1933 auf den Reichsminister des Innern 
iibergegangen. 

Durch die Anzeigepflicht durch den 
behandelnden Arzt. 

Jede Erkrankung und jeder Todesfall 
der im Gesetz aufgezahlten Krankheiten, 
auch jeder Verdacht einer solchen Er
krankung im Gegensatz zum PreuBischen 
Gesetz, das nur die Anzeige jeder Erkran
kung und jedes Todesfalles fordert. 

J a; auch der W ohnungs- und Aufent
haltswechsel ist der Polizeibehorde des 
alten und des neuen Aufenthaltsortes zu 
melden. 

Sofort nach der Feststellung der Krank
heit nach dem Reichsgesetz; nach dem 
PreuBischen Gesetz innerhalb ,,24 Stun
den nach erlangter Kenntnis". 

Zunachst der zugezogene Arzt, dann der 
Haushaltungsvorstand, jede sonst mit der 
Behandlung und Pflege des Erkrankten 
beschaftigte Person (Hebamme) der Woh
nungsinhaber, der Leichenschauer; in 
Anstalten der Vorsteher, auf Schiffen und 
FloBen der Haushaltungsvorstand der 
Schiffer oder FloBfiihrer oder deren Stell
vertreter. 

Auf evtl. Infektionen in der Familie, im 
Hause, in der N achbarschaft, von Schul
genossen, auf evtl. zugegangene Sen
dungen von auBerhalb, auf den Bezug von 
Milch und Lebensmitteln, auf die Wasser
versorgung, auf die Befragung des behan
delnden Arztes, der Nachbarn des Kran
ken, anderer Ortsangehoriger, wie z. B. 
Pfarrer, Lehrer, Polizeibeamten, des 
Gutsvorstandes. 

Bei Erkrankungen und Todesfallen, bei 
denen die Diagnose gestellt ist und weiter 
bei Aussatz, Cholera, Fleckfieber, Gelb-
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Eine Ergiinzung der Er
mittelungen bilden die bak
teriologischen Untersuchun
gen, die der beamtete Arzt 
durchfiihren muB. W orauf 
erstrecken sie sich' 

W 0 werden die bakterio
logischen bzw. serologischen 
Untersuchungen ausgefiihrtY 

Bei welchen Krankheiten 
kann zur Feststellung der 
Krankheit der beamtete Arzt 
eine Leichenoffnung anord
nenY 

Was hat der beamteteArzt 
zu tun, wenn eine Vbertra
gung einer Krankheit von 
einem Tier auf den Menschen 
in Frage kommtY 

Was erfolgt nach Fest
stellung des Ausbruches einer 
Infektionskrankheit? 

Was hat nach der Gene
sung des Krankenzuerfolgen' 

fieber, Pest und Pocken, bei Gehirnent
ziindung, Genickstarre, Kindbettfieber, 
Kinderliihmung, Typhus und auch schon 
bei Verdacht auf eine dieser Krankheiten. 

Auf die Ausscheidungen des Kranken 
und von Personen aus seiner Umgebung 
(Rachenabst~ch, Kot, Urin, Blut) (3. Er
ganzung des PreuBischen Seuchenge
setzes § 6 Absatz 4). 

In Medizinaluntersuchungsiimtern. Das 
Material fiir die Versendung erhalten die 
praktischen Arzte kostenlos in den A po
theken. Die Untersuchungen werden 
kostenlos ausgefiihrt, wenn die Kreise eine 
Pauschalgebiihr (6 RM. fiir je 1000 Ein
wohner) an das Medizinaluntersuchungs
amt zahlen. Die Beantwortung erfolgt 
kostenlos. Bei positivem Untersuchungs
ergebnis erhalt auch der beamtete Arzt 
Mitteilung. 

Bei Cholera, Gelbfieber, Pest, Rotz und 
Typhusverdacht. 

Er hat sich mit dem beamteten Tierarzt 
ins Einvernehmen zu setzen und mit ihm 
gemeinsame Ermittelungen durchzu
fiihren. 

Es folgt die Einleitung von SchutzmaB
nahmen durch den beamteten Arzt und 
die PolizeibehOrde. Absonderung des 
Kranken, Desinfektion seiner Ausschei
dungen, der Leib- und Bettwasche, des 
EBgeschirres, des FuBbodens des Kran
kenzimmers. Fiir die Pfleger miissen zur 
Desinfektion der Hande Desinfektions
losungen im Krankenzimmer vorhanden 
sein; auch hat er einen waschbaren Mantel 
im Krankenzimmer zu tragen, den er beim 
Verlassen des Zimmers ablegt und dort 
laBt. 

Die SchluBdesinfektion. 



264 Gesetzliohe Maflnahmen zur Bekimpfung ansteokender Krankheiten. 

In Epidemiezeiten kann 
der beamtete Arzt besondere 
Bestimmungen herausgeben. 
die eine Verbreitung der 
Krankheit verhindern sollen. 
Was ist hiermit gemeintY 

1st der klinische Befund 
allein fUr die Beendigung der 
Absonderung und der lau
fenden Desinfektion maE
gebendY 

Wie verfahrt man mit 
Keimtragern und Daueraus
scheidern' 

Was geschieht zur Ver
hlitung von Seuchenein
schleppung aus dem Aus
landeY 

Kennen Sie noch sonstige 
gesetzliche MaBnahmen? 

Verbot oder Einschrankung aller offent
lichen Veranstaltungen. Vberwachung der 
gewerbsmiWigen Lebensmittelherstellung. 
Vberwachung der Schiffahrt und sonsti
ger Transportbetriebe. der Wasserversor
gung und der Badeanstalten. MaBregeln 
in der Behandlunginfektioser Leichen usw. 

Nein, sondern nur der Ausfall der bak
teriologischen Untersuchung. Wenn drei 
in 2-Stagigen Zwischenraumen ausge
fUhrte bakteriologische Untersuchungen 
der Abgiinge der Patienten negativ aus
fallen, kann der Kranke als genesen an
gesehen werden. 

Eine unter U mstanden monatelange 
Absonderung kann kaum durchgeflihrt 
werden; man belehrt sie und halt sie zu 
groBter Sauberkeit und Vorsicht im Ver
kehr mit anderen Menschen an. 

Zur Verschleppung von Seuchen durch 
Dauerausscheider in Irrenanstalten wer
den die neu aufgenommenen Kranken 
und neu einzustellenden Pflegepersonen 
auf Typhus, Paratyphus und Ruhr bak
teriologisch untersucht und bei positivem 
Ausfall isoliert. Schulkinder, die Infek
tionskeime ausscheiden (Diphtherie), miis
sen der Schule fernbleiben. Daueraus
scheider von Diphtheriebacillen konnen 
aber S W ochen nach der klinischen Gene
sung wieder die Schule besuchen, da er
fahrungsgemaE die Diphtheriebacillen in 
dieser Zeit avirulent geworden sind. 

Der Reiseverkehr wird an den Landes
grenzen liberwacht; auch findet in den 
Seehafen eine Kontrolle der einlaufenden 
Schiffe statt. 

J a, das Gesetz zur Bekampfung der 
Papageienkrankheit vom 10. Aug. 1934 
(siehe Psittakosis), das preuBische Tuber
kulosegesetz vom 4. Aug. 1923, erganzt 
durch die Gesetze liber die erste und 
zweite Xnderung dieses Gesetzes vom 
4. Aug. 1923 bzw. 24. Marz 1934 und das 
Reichsgesetz zur Bekiimpfung der Ge
schlechtskrankheiten vom IS. Febr. 1927. 
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Was schreibt das preuEi
ache Tuberkulosegesetz vor' 

Wiesen Sie etwas iiber die 
im Reichsgesetz zur Be
kampfung der Geschlechts
krankheiten vom 18. Febr. 
1927 aufgesteUten MaE· 
nahmen? 

Anzeige jeder ansteckenden Erkran
kung an Lungen- und Kehlkopftuberkulo· 
se, jeden TodesfaUes an Tuberkulose, jeder 
Erkrankung an Hauttuberkulose und des 
Verdachts dieser Erkrankung. Die Mel
dung erfolgt an den beamteten Arzt oder 
eine zugelassene Fiirsorgestelle, nicht an 
die Polizeibehorde. W ohnungswechsel ist 
auch anzuzeigen. Die Ftlrsorge iiber
nimmt die weitere Betreuung der Kran
ken; wenn nicht vorhanden, faUt sie dem 
beamteten oder behandelnden Arzte zu. 

Jeder Geschlechtskranke muE sich 
arztlich behandeln lassen. Entzieht sich 
der Kranke vor der Genesung der Behand
lung, erfolgt eine Meldung an die Gesund
heitsbehorde, die aUe einer Geschlechts
krankheit verdachtigen PerBonen einem 
Heilverfahren unterwerfen oder in ein 
Krankenhaus einweisen kann. Weiter 
enthalt das Gesetz Androhung von Stra
fen fiir solche Geschlechtskranke, die, 
"obwohl sie um ihre Krankheit wiesen, 
andere Personen in leichtfertiger Weise 
gefahrden, weiter Verbote der Kuppelei, 
der Erregung offentlichen Argernisses 
durch unziichtige Handlungen, der offent
lichen Anpreisung und Ausstellung von 
Mitteln, Gegenstanden oder Verfahren, 
die der Heilung und Linderung von Ge
schlechtskrankheiten dienen". Dann ver
bietet es die Behandlung von Geschlechts
krankheiten, Krankheiten oder Leiden 
der Geschlechtsorgane durch nicht appro
bierte Personen. 

Die Schutzimpfungen, die auch hierher gehoren, sind in den be· 
treffenden bakteriologischen Kapiteln bereits besprochen. 

Einige der gebrauchlichsten Fachausdriicke in der Immunitatslehre. 
Agglutinine (Gruber und Sind spezifische Stoffe im Serum 

Durham, Kolle und Immunisierter, welchen die Fahigkeit zu-
Pfeiffer)' kommt, Bakterien zusammenzuballen 

(Gruber- Widalsche Reaktion). 
Aggressine (Bail)' Sind Stoffe, die von den Bakterien 

gebildet werden, welche die natiirlichen 
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Aktive ImmuuisierungY 
Alexine (Buchner)! 

Allergie (v. Pirquet)Y 

Amhozeptor? 

Anaphylaxie! 

AntigeneY 

Antikorper'l 

BakteriolysineY 

Bakteriotropine (N eufeld 
und Rimpau)'l 

Cytolysine oder Cyto
toxine'l 

EiweiBpracipitineY 
EndotoxineY 

HamagglutinineY 

HamolyseT 
HamolysineY 

ImmunitatY 

Schutzstoffe des angegriffenen Organis
mus lahmen. 

Siehe Immunitat. 
Schutzstoffe des Korpers gegen In

fektion. 
Synon: Komplement (Ehrlich), 

Cytase (Metschnikoff). 
Veranderte Reaktionsfiihigkeit des Or

ganismus. 
Immunkorper, Praparator (Gruber), 

Fixateur (Metschnikoff), Sensibilisa
tor (Bordet) entsteht nach wiederholten 
Einspritzungen von Bakterien oder Blut
korperchen; er hat die Fahigkeit, die 
eingespritzten Bakterien oder Blutkor
perchen aufzulosen (Bakteriolysine, 
Hamolysine). 

Uberempfindlichkeit des Organismus: 
a) gegen bakterielle Toxine, 
b) gegen fremdartiges Serum. 
Antikorper auslOsende Stoffe (Toxine, 

Bakterien, Blutkorperchen usw.). 
Sind spezifische Stoffe, die sich nach 

Einverleibung von Antigenen im Korper 
bilden, z. B. Antitoxine durch Einver
leibung von Toxinen. 

Bakterienauflosende Antikorper 
(Pfeifferscher Versuch siehe S.213). 

Sind die im Immunserum auftreten
den Stoffe, welche die Bakterien (Strep
tokokken, Pneumokokken) fUr die Pha
gocytose vorbereiten. 

Tierische Zellen (weiBe Blutkorperchen, 
Spermatozoen) auflOsende Antikorper. 

Siehe Pracipitine. 
Gifte, die im Bakterienleib enthalten 

sind, bei deren AuflOsung oder Zerfall 
frei werden und den Korper schadigen 
konnen. 

Eine die Zusammenballung der Blut
korperchen herbeifiihrende Substanz. 

Auflosung der roten Blutkorperchen. 
Rote Blutkorperchen auflosende Anti

korper. 
Unempfanglichkeit des Organismus fUr 

eine bestimmte Krankheit. 



Gebrauchliche Fachausdrucke in der Immunitatslehre. 267 

Aktive Immunisierung 
(Ehrlich)7 

Passive Immunisierung 
(Ehrlich)' 

Immunitatseinheit = I. E. ~ 

Immunkorper' 
Immunsera! 

Inaktivierung eines Se
rums~ 

Komplement (Ehrlich)~ 
Leukocidin ~ 

Lysine1 
Negative Phase~ 

Opsoninef 

a) Naturliehe Immunitat (ange
boren). 

b) Erworbene Immunitat, durch 
Uberstehen einer Infektionskrankheit 
erworbene zeitweilige oder dauernde 
U nempfangliehkeit fur dieselbe. 

c) Aktive Immunitat, die der Korper 
dureh seine eigenen Sehutzkrafte erzeugt. 

d) P assi ve Immunitat. Herbeifuh
rung der Immunitat dureh Einbringen 
fertiger, in einem anderen Korper aktiv 
gebildeter Sehutzstoffe. 

Naeh der Einfiihrung lebender, ab
gesehwaehter oder abgetoteter Bakterien 
werden von den Zellen des Organismus 
aktiv die Sehutzstoffe erzeugt. 

Einverleibung der wirksamen, fertigen 
Schutzstoffe in den Korper, z. B. Serum 
immunisierter Tiere (Diphtherie- oder 
Tetanusserum ). 

Ein Mallstab fiir die Auswertung der 
Immunsera speziell des Diphtherieserums. 
Unter einer I.E. versteht man diejenige 
Menge von Diphtherieserum, die geniigt, 
eine fur Meersehweinchen 100fach tod
Hehe Giftdosis zu paralysieren. 

Siehe Amboceptor. 
Spezifiseh wirkende Sera, die dureh 

Einverleibung der verschiedensten Anti
gene gewonnen sind. 

Zerstorung von Komplement dureh 
1/2stundiges Erwarmen auf 56° C. 

Siehe Alexine. 
Leukoeytensehadigende Stoffweehsel

produkte der Staphylokokken. 
Siehe Bakteriolysine, Hamolysine. 
Phase erhohter Empfanglichkeit fiir 

Infektion in den ersten Tagen naeh 
Einspritzung von Impfstoff. 

Unter Opsoninen (IJl-/la-}'Hv = zuberei
ten, sehmaekhaft maehen) versteht man 
Stoffe, die im Serum normalerweise naeh
weisbar sind, welche die Bakterien in der 
Weise beeinflussen, daB sie von den 
Leukocyten leichter aufgenommen wer· 
den. Sie werden bei 60 a C zerstort. Die 



268 Gebrauchliche Fachausdriicke in der Immunitiitslehre. 

Passive Immunisierung? 
Pfeifferscher Versuch 

siehe S. 213? 
Phagocytose? 

Polyvalentes Serum Y 

Pracipitinel 

Stimuline! 

Toxine! 

ToxonT 

Uberempfindlichkeit? 
Zytolysine, Zytotoxine' 

im Immunserum auftretenden Opsonine, 
die bedeutend thermoresistenter sind, 
werden von Neufeld Bakteriotropine 
genannt. 

Siehe Immunitat. 
Siehe Bakteriolysine. 

Mit Phagocytose bezeichnet man 
nach Metschnikoff die Eigenschaft 
verschiedener Zellen (FreBzellen oder 
Phagocyten), Mikroben in das Zellinnere 
aufzunehmen und zu verdauen. 

Es wird gewonnen: 
1. Durch Vermischung verschiedener 

Immunsera; 
2. Durch Immunisierung eines Tieres 

mit verschiedenen Stammen ein und der
selben Bakterienart. 

Durch Vorbehandlung von Tieren mit 
Kulturfiltraten, Bakterien oder art
fremdem EiweiB (Blutserum, Milch) 
treten im Blutserum derselben Stoffe auf 
(Bakterien-EiweiBpracipitine), die mit 
den genannten Antigenen (Pracipitinoge
nen) Niederschlage bilden (Pracipitat). 
Wichtig: forensische Blut- und EiweiB
differenzierung. 

Substanzen, die die Leukocytentatig
keit erhOhen. 

Giftige Stoffwechselerzeugnisse der 
Bakterien von unbekannter Konstitution. 

Ein Gift, das die diphtherische Spat
lahmung hervorruft. 

Siehe Anaphylaxie. 
Siehe Cytolysine. 

Buchdruckerei Otto Regel GmbH., Leipzig 
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